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M. Nyren : Zur Aberration der Fixsterne.
(Bulletin de l'Acaderoie Imperiale des Sciences de St.

Petersbourg, 1888, Tom. XXXII, p. 402.)

F. Kstner: Neue Methode zur Bestimmung der

Aberrationsconstante nebst Unter-

suchungen ber die Vernderlichkeit der

Polhhe. (S. A. aus den astron. Beobachtungen auf

der K. Sternwarte zu Berlin, 1888.)

Die sogenannte Fixsternaberration rhrt bekannt-

lich von dem Umstnde her, dass die Geschwindigkeit
der Erde in ihrer Bahn nm die Sonne in einem angeb-
baren Verhltniss zur Lichtgeschwindigkeit steht.

In dem allerdings ausserordentlich kurzen Zeitrume,
welcher verfliesst, bis das Licht vom Objectiv eines

Fernrohres zum Ocular gelangt, hat sich in Folge
der Erdbewegung der Ort des Fernrohres verndert,
die optische Achse des Fernrohres zeigt also nicht

genau auf den zu beobachtenden Stern, sondern man
erblickt denselben immer um einen kleinen Winkel
verschoben nach der Seite hin, nach welcher sich

die Erde bewegt. Diesen kleinen Winkel nennt man die

Aberration des betreffenden Sternes (vgl. Rdsch.

III, 81).

So einfach die Erscheinung der Aberration auch

zu erklren ist, so schwierig ist der theoretische

Beweis dafr, dass die Aberrationsconstante that-

schlich fr alle Sterne dieselbe ist, oder vielmehr

dafr, dass sie unabhngig ist von der Eigenbewegung
eines Sternes uud von der Frage, ob der Lichtther

in Bewegung ist oder nicht, oder ob bei bewegtem
oder unbewegtem Aether eine verschiedene Aberration

eintritt.

In der vorliegenden Untersuchung beabsichtigt
nun Herr Nyren einen Beitrag zur Erledigung der

ersten Frage zu liefern, also zu entscheiden, ob zwei

verschiedene Sterne dieselbe Aberrationsconstante

geben.

Verfasser hat zu dieser Untersuchung die seit

langen Jahren in Pulkowa am Passageninstrument

angestellten Beobachtungen des Polarsternes und
seines Begleiters benutzt; es mge aber gleich hier

erwhnt werden, dass es durchaus unbewiesen ist,

dass diese beiden nahe zusammenstehenden Sterne

keinen physischen Zusammenhang haben, dass sie

also verschiedene Bewegungen besitzen. So lange
diese Frage noch unentschieden ist, kann das Resultat

dieser Untersuchung, dass beide Sterne dieselbe Aber-

rationsconstante ergeben, nicht als definitiver Beweis

fr die Entscheidung der Frage betrachtet werden.

Die vom Verfasser benutzten Beobachtungen am

grossen Pulkowaer Passageninstrument umfassen den

Zeitraum von 1842 bis 1884 und vertheilen sich auf

zwei Beobachter: 107 Beobachtungen von Schweizer
aus den Jahren 1842 bis 1844 und 363 von Wagner
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aus den Jahren 1851 bis 1884, von denen die letzteren

noch in zwei getrennten Abschnitten behandelt worden

sind, da sie zum Theil nach der Auge -Ohr -Methode,
zum Theil durch Registrirung erhalten worden sind.

Als Unterschied der aus den Beobachtungen des

Begleiters hergeleiteten Aberrationsconstante gegen

diejenige des Polaris selbst findet Herr Ny ren folgende
Werthe:

Schweizer, Corr.

Wagner, Auge-Ohr

Wagner, registrirt

+ 0,013" + 0,015"

+ 0,021" + 0,011"

-0,015" + 0,010"

+ 0,004" + 0,007".

Der Unterschied beider Aberrationsconstanten ist

also vollstndig als Null zu betrachten.

Dieses Resultat steht nun in directem Wider-

spruche zu einer Untersuchung von W. Struve ber

die Aberrationsconstante des Polaris und seines Be-

gleiters. Diese Untersuchung basirte auf Dorpater

Beobachtungen aus den Jahren 1818 bis 1826 und
fhrte zu dem Resultate, dass die Aberrationsconstante

des Begleiters um 0,149" + 0,020" kleiner sei, als

die des Ilauptsternes. Herr Nyren hat sich in Folge
dessen veranlasst gesehen ,

die smmtlichen von

W. Struve benutzten Beobachtungen neu zu reduciren;

diese Neureduction fhrte aber zu sehr nahe denselben

Werthen, so dass dieser Widerspruch zunchst unauf-

geklrt ist. Es ist indessen sehr wahrscheinlich, dass

das Unrecht auf Seiten der Dorpater Beobachtungen
zu suchen ist, und glaubt Verfasser den Grund in

einer Aenderung der persnlichen Gleichung des

Beobachters zu finden.

Die von Herrn Kstner unternommene Bestim-

mung der Aberrationsconstante war zu dem Zwecke

angestellt, um die Brauchbarkeit einer bisher fr diese

Bestimmung noch nicht benutzten Beobachtungs-
methode zu beweisen. Es ist dies die sogenannte
Horrebo w'sche Methode, welche im Wesentlichen

darin besteht, vermittelst eines mit feinem Mikro-

meter versehenen Universalinstrumentes Sternpaare
zu beobachten, die auf verschiedenen Seiten vom
Zenith, in nahe demselben Abstnde von letzterem,

passiren, so dass die Abweichung von der Symmetrie
in der Lage der Sterne gegen den Zenith mit dem
Mikrometer zu messen ist. Nhere Angaben ber

diese Messungsmethode wrden hier nicht am Platze

sein, ebenso wrde es auch zu weit fhren, nur

einigermaassen dem Gange der umfangreichen Arbeit

zu folgen. Die Untersuchung ist mit grosser Sub-
tilitt durchgefhrt, und sind alle nur denkbaren
Flle in Betracht gezogen, welche, so weit sie Instrument
und Beobachtungsmethode betreffen, zu fehlerhaften

Resultaten htten Veranlassung geben knnen.
Die Beobachtungen wurden au dem grossen Uni-

versal -Transit -Instrument der Berliner Sternwarte

angestellt und umfassen den Zeitraum vom Frhjahr
1884 bis dahin 1885.

Da diese Arbeit wohl als Muster einer astro-

nomischen Untersuchung in Bezug auf Exactheit

bezeichnet werden kann, drfte es geeignet erscheinen,

weil eine auch nur gedrngte Darstellung der einzelnen

Punkte zu geben hier nicht angeht, wenigstens die

Kapitelberschriften mitzutheilen, um dem Leser eine

Vorstellung vou den vom Verfasser zur Discussion

gezogenen Punkten zu geben.

Die Kapitelberschriften lauten: 1) Einleitung:
Instrument und Beobachtuugsmethode. 2) Winkel-

werthe der Fadenintervalle und ihre Abhngigkeit
von der Temperatur. 3) Untersuchung ber Ver-

ziehung der beweglichen Fden und 4) definitive

Ableitung ihrer Distanzen. 5) Bestimmung der perio-
dischen und fortschreitenden Fehler der Mikrometer-

schraube. 6) Bestimmung des Revolutionswerthes

der Mikrometerschraube, Abhngigkeit desselben vou

der Temperatur und Distorsion des Feldes. 7) Neigung
der Fden. 8) Hhenniveau. 9) Krmmung des Parallels,

Refraction und Reduction auf das mittlere Aequi-
noctium. 10) Messungen der Differenzen der Meridian-

Zenithdi8tanzen von sieben Sterupaaren. 11) Be-

dingungsgleichungen.

Fr uns hat hier nur der letzte Abschnitt Interesse,

da in demselben das eigentliche Resultat der Arbeit

enthalten ist.

Die Beobachtungsmethode hat sich, wie aus der

inneren Uebereinstimmung zu schliessen ist, fr den

vorliegenden Zweck als sehr geeignet herausgestellt,

und ergiebt sich aus den Beobachtungen als Correction

der Struve'schen Aberrationsconstante der Werth

0,132" + 0,011".

Eine so starke negative Correction der Struve'-

schen Constante ist sehr unwahrscheinlich, andererseits

zeigt der geringe wahrscheinliche Fehler von + 0,01 1",

dass das Resultat durch Messungsunsicherheiten nicht

so stark verflscht sein kann. Verfasser kommt daher

zur Ueberzeugung, dass das Resultat in fehlerhafter

Weise beeinflusst sein muss durch die unbekannten

Schwankungen einer bei der Rechnung als constant

vorauszusetzenden Grsse, nmlich der Polhhe. Es

erscheint dies auf den ersten Blick als sehr unwahr-

scheinlich, da dies bedeuten wrde, dass die Erdachse

nicht immer constant dieselbe Lage in Bezug auf den

Erdkrjjer besitzt, whrend man bisher im Allgemeinen

gewohnt ist, gerade alles das, was mit der Umdrehung
der Erde zu thun hat, als das Festeste und Sicherste

zu betrachten, was es giebt. Wrde man jedoch nur

zulassen
,
dass in den Monaten August bis November

1884 die Polhhe um ungefhr 0,2" bis 0,3" grsser ge-

wesen ist, als zu den anderen Beobachtungszeiten, so

wrde sich aus den Messungen genau die Struve'sche

Aberrationsconstante ergeben. Herr Kstner hat

deshalb die Berechnung wiederholt unter Annahme
der Struve'schen Aberration uud findet dann daraus

als den doppelten Polhhenunterschied fr den oben

angegebenen Zeitraum den Werth 0,408" + 0,051".

Wie der kleine wahrscheinliche Fehler andeutet,

ergeben die Berliner Beobachtungen also dieses un-

erwartete Resultat mit grosser Sicherheit; Verfasser

versucht jedoch auch aus auderen Beobachtungen
eine Besttigung seines Resultates zu erlangen.
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Zunchst unterwirft Verfasser eigene Beobach-

tungen, die er in frheren Jahren mit dem Universal-

Transit - Instrument im ersten Vertical angestellt hat,

einer bezglichen Discussion und erhlt hierbei eine

schne Besttigung, indem sich zwischen der Polhhe

der Jahre 1881 und 18S2 eine Differenz von 0,203" +
0,030" herausstellt.

Eine von Nyren am Pulkowaer grossen Passagen-

Instrument im ersten Vertical in den Jahren 1879

bis 1882 angestellte Beobachtungsreihe zeigt starke

Abweichungen in den Differenzen Polhbe De-

clination, welche bereits von Nyren als mglicher-

weise von einer Polhhennderung herrhrend hin-

gestellt sind.

Ferner ergeben Beobachtungen von De Ball,

1 s?!> bis 1881, im ersten Vertical in Gotha angestellt,

dass die Decliuatiou der beobachteten Sterne im Frh-

jahr 1881 um ungefhr 0,2" kleiner folgt als 1879

und 1880. Dies wrde sich sofort erklren lassen,

wenn um diese Zeit die Polhhe um 0,2" grsser war.

Dem Verfasser erscheint es daher als sehr wahr-

scheinlich ,
dass zu jener Zeit eine Schwankung

der Rotationsachse im Erdkrper stattgefunden

habe, welche iu der ersten Hlfte des Jahres 18s 1 in

Pulkowa, Gotha uud Berlin die Polhhe hat grsser
beobachten lassen, als vorher resp. nachher.

Verfasser kommt auch auf die mgliche Ursache

solcher Schwankungen der Polhhe zu sprechen uud

mchte dieselben iu den gewaltigen, der Energie der

Sonne entstammenden Vorgngen in der Atmosphre
und Hydrosphre der Erde suchen. Die weitere

theoretische Behandlung dieser Frage betreffend, ge-

ngt es uns hier, bei der ausgedehnten Literatur,

die speciell hierber und allgemein ber das Rotations-

problem der Erde, besonders in deu letzten beiden

Jahrzehnten entstanden ist, auf die lichtvolle Dar-

stellung von Helmert (Hhere Geodsie, Theil II,

Kap. 5) hinzuweisen. Ausgehend von den sichtbaren,

unaufhrlichen und im einzelnen unregelmssigen

Massenverschiebungen auf der Erde, und ohne irgend

welche Eigenschaften oder Vernderungen des un-

bekannten Erdinneren anzunehmen, zeigt die Theorie,

dass der Erdkrper gegen die Rotationsachse, wh-
rend diese selbst im Rume ihre Richtung, abgesehen

natrlich von den durch ussere Krfte bedingten

Prcessionen und Nutationen, nahezu unverndert

beibehlt weshalb wir auch oben die Aenderungen
in der Polhhe und nicht in den mittleren Decli-

nationeu zu suchen hatten Schwankungen unregel-

nissiger Art ausfhren muss, und nur ber die Grsse

dieser gingen die Meinungen der ersten Forscher auf

diesem Gebiete noch auseinander. Whrend es nach

Helmert nicht ganz leicht scheint (H. G. II, 422).

mehr wie einige Hundertelsecunden irregulre Schwan-

kungen der Erdachse aus meteorologischen Processen

zu erklren, hlt William Thomson letztere fr

ganz ausreichend (Americ. Journal of Science 1876,

Vol. XII, p. 351), Schwankungen bis zu V2" hervor-

zurufen. Drfen wir diese Schtzungen gewisser-
maassen als die theoretisch zulssigen Grenzwerthe

betrachten, so knnen wir nunmehr constatiren, dass

die beobachteten Werthe zwischen ihnen liegen falls

unsere Interpretation der Beobachtungen fr zutreffend

befunden wird; im einzelnen kann auch, bei der

ungi meinen Verwickelung der wirkenden Ursachen,

und weil wir diese nicht wenigstens jetzt noch

nicht iu ihrer Ausdehnung ber die ganze Erde

kennen, die Beobachtung allein die numerischen

Werthe liefern."

Im Anschluss hieran mchte Referent bemerken,
dass bei der grossen Tragweite der von Herrn Kstner
in Bezug auf die Schwankungen der Polhhe wahr-

scheinlich gemachten Resultate es bereits von maass-

gebender Stelle aus ins Werk gesetzt worden ist, durch

umfangreiche Beobachtungsreihen das Kstner'sche
Resultat zu verificiren , so dass hoffentlich im Laufe

von etwa zwei Jahren die definitive Entscheidung

vorliegen wird. Sr.

E. Lindeuiaim : Ueber Molecularphysik. Ver-

such einer einheitlichen dynamischen
Behandlung der physikalischen und
chemischen Krfte. (Sonder -Abdruck aus den

Schritten der physikalisch
- konomischen Gesellschaft zu

Knigsberg i. Pr., XXIX. Jahrg., 1888.)

Die Versuche, alle Rthsel der Physik uud

Chemie durch eine einzige Hypothese ber die

Beschaffenheit der Materie zu lsen, sind nicht gerade

selten. Meist begegnen ihnen die Fachmnner mit

einem gewissen Misstrauen ,
da solche Versuche oft

von Leuten ausgehen, denen nicht ohne Weiteres eine

gengende Kenntniss der dabei zu berwindenden

Schwierigkeiten zuzutrauen ist.

Anders liegt aber die Sache, wenn uns die An-

sichten vorgelegt werden
,
welche sich einer der be-

deutendsten Physiker unserer Zeit, Sir William

Thomson, ber die Beschaffenheit der Materie ge-

bildet hat, wenn ferner ein hervorragender Mathe-

matiker dieselben darzustellen und weiter auszubilden

unternommen hat. Gern wird man die neuen An-

schauungen einer eingehenden Prfung unterziehen

und mit Interesse wird jeder Naturforscher von einer

Hypothese Kenntniss nehmen, welche eine Reihe der

schwierigsten Fragen der Physik und Chemie in an-

schaulicher Weise beantwortet.

In der Einleitung der vorliegenden Abhandlung
theilt der Verfasser zunchst mit, dass er durch

persnlichen Verkehr mit W. Thomson die An-

sichten desselben ber die Constitution der Materie

kennen gelernt hat. Dieselben wurden von Thomson
zum ersten Male im Zusammenbange an der John's

Hopkins University im Jahre 1884 vorgetragen und

sind nach diesem Vortrage verffentlicht worden l
).

Thomson hat dort ausser den Grundanschauungen
seiner Theorie hauptschlich Anwendungen derselben

auf die Optik behandelt. Im Anschluss hieran be-

*) Lectures on molecular dynamics and the wave

theory of the light, stenographically reported by A. S.

Hathaway. Baltimore 1884.
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spricht der Verfasser zunchst. Thoinson's Funda-

mentalhypothese und wendet dieselbe auf eine Reihe von

Erscheinungen der Optik, der Wrme und der Chemie

an. In dem zweiten Abschnitte entwickelt derselbe

eine Theorie der Elektricitt und des Magnetismus,
welche auf denselben Grundanschauungen beruht.

Nach Thomson erfllt der Lichtther den ganzen
Raum und besitzt berall gleiche Dichtigkeit
und gleiche Elasticitt. Den Schwingungs-

bewegungen des Lichtes gegenber verhlt sich der-

selbe wie ein vollkommen elastisches Medium.

Gegen langsamere Bewegungen (z. B. gegen die fort-

schreitenden Bewegungen der Gasraolecle) spielt

derselbe die Rolle einer vollkommenen Flssig-
keit. Ein Molecl besteht aus einem festen Kern

und einer Reihe denselben umgebender Kugelschalen.

Zwischen dem Kern und der innersten Schale, zwi-

schen dieser und der folgenden Schale u. s. w., end-

lich zwischen der ussersten Schale und dem Aether

wirken elastische Krfte, deren Wirkung man sich

etwa wie diejenige radialer, elastischer Federn vor-

stellen kann.

Statt dieser scheinbar knstlichen Vorstellung

von discreten Kugelschalen kann man sich das Mo-

lecl auch als eine stetig mit Masse ausgefllte

Kugel denken, in deren Inneren aber die Dichtigkeit

variirt mit dem Radius und fr eine Reihe ausge-

zeichneter Werthe des letzteren besonders gross ist."

In diesem Falle wrde aber die mathematische Be-

handlung erheblich grssere Schwierigkeiten machen.

Wird ein solches Molecl durch die Schwingungen
des Aethers (Wrme - und Lichtschwingungen) ge-

troffen , so werden die einzelnen Schalen zum Mit-

schwingen angeregt. Die Analyse dieser Bewegungen

zeigt, dass die inneren Schwingungen des Molecls

fr eine bestimmte Anzahl von Schwingungszeiten

der einfallenden Wellen (die kritischen Perio-

den des Molecls") besonders stark werden. Die

Aetherschwingungen der kritischen Perioden geben
also beim Eintritt und Durchgang durch ein solches

Medium eine grosse Quantitt von Energie an die

Molecle ab
;
mit anderen Worten : dieselben werden

absorbirt.

Ferner wird dadurch die Fortpflanzungsgeschwin-

digkeit des Lichtes verndert. Mau erhlt Aus-

drcke fr die Brechungsexponenten , welche die Er-

scheinungen der normalen und der anomalen Disper-
sion gut wiedergeben. Auf Grund dieser Anschauungen
lsst sich eine vollstndige Theorie der Reflexion und

Brechung des Lichtes ausfhren, auf deren Einzel-

heiten hier nicht nher eingegangen werden kann.

Aber auch andere bisher noch nicht vollstndig er-

klrte Erscheinungen ,
wie die Emission bestimmter

Strahlengruppen von leuchtenden Gasen und Dmpfen,
lassen sich auf die besprochene Constitution des Aethers

zurckfhren. Um die Doppelbrechung zu er-

klren
, wurde bisher angenommen, dass die Elasti-

citt des Aethers in verschiedenen Richtungen ver-

schieden ist. Hier wird die letzte Ursache des

genannten Vorganges in der Verschiedenheit der elasti-

schen Wechselwirkungen der einzelnen Moleclschalen

in verschiedenen Richtungen gesucht. Es wird also

gewissermaassen schon das Molecl selbst als kristalli-

nisch angesehen. Selbstverstndlich mssen alle Mo-
lecle in dem Medium gleich orientirt gedacht werden.

In den bisher mitgetheilten Anwendungen der

Thomson'schen Hypothese wurde stets angenommen,
dass die inneren Bewegungen des Molecls durch

Aetherschwingungen erregt wurden. Eine weitere

Bewegungsursache kann auch der Zusammenstoss

benachbarter Molecle sein. Hierdurch werden zu-

nchst ebenfalls Schwingungen der Moleclschalen

erregt. Doch kann die Gesammtenergie derselben

einen gewissen Maximalwerth nicht berschreiten, da

die Amplituden der einzelnen Schalen, in Folge der

oben beschriebenen Anordnung, nicht ber eine be-

stimmte Grenze wachsen knnen. Ist die dem Mole-

cl zugefhrte Energie grsser als das Maximum der

inneren Energie, so erfolgt eine fortschreitende Be-

wegung desselben, welche nach den Anschauungen
der neueren Wrmetheorie einer Temperaturerhhung

entspricht. Es erklrt sich hieraus die Wrmeerzeu-

gung durch mechanische Arbeit, wie auch umgekehrt
die Emission von Wrmestrahlen durch Abgabe von

Schwingungsenergie der Molecularschwingungen an

den Aether.

Bisher wurde das System concentrischer Kugel-
schalen kurz als Molecl bezeichnet. Zur Erklrung
chemischer Vorgnge mssen wir dasselbe zunchst

als Atom auffassen. Es knnen dann Atome desselben

Elements oder auch verschiedener Elemente zu Mole-

clen zusammentreten. Dies wird stets dann ge-

schehen, wenn die Schwingungen der einzelnen Atome
'

so beschaffen sind, dass sie auch in der Combination

mit ihren kritischen Perioden weiter bestehen knnen.

Derartige Atome werden sich dann entweder bei der

Berhrung von selbst verbinden, oder es wird ihre

Verbindung durch Licht- oder Wrmewirkungen
eingeleitet werden knnen. Charakteristisch ist da-

bei, dass die innere Energie der verbundenen Atome

kleiner wird, als die Energie der einzelnen Atome

vor der Verbindung war. Der Unterschied der Ener-

gie wird eine Verstrkung der fortschreitenden Be-

wegung bewirken, also die Wrmeproduction bei der

Bildung chemischer Verbindungen erklren.

Man wird bemerken, dass bei diesem Vorgang
von einer besonderen chemischen Verwandt-
schaft nicht die Rede gewesen ist; man wird eben

zwei Elemente einander verwandt nennen, wenn die

resultirende Schwingung des Molecls unter den ob-

waltenden Verhltnissen eine geringere Energie er-

giebt, als die Schwingungen der einzelnen Atome."

Bei der bisher besprochenen Wechselwirkung zwi-

schen dem Aether und den Moleclen waren die

Wellenlngen der Aetherschwingungen gross im Ver-

gleich zu den Dimensionen der Molecle. Es kann

auch Schwingungsbewegungen des Aethers von so

kurzer Dauer geben ,
dass der umgekehrte Fall ein-

tritt. Schwingungsbewegungen dieser Art sieht der

Verfasser als Vermittler der elektrischen Einwir-
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kungen an. Im Allgemeinen werden die Molecle

kritische Perioden auch fr diese Schwingungen be-

sitzen. Treten dieselben bei einem Moleel auf, so

soll dasselbe elektrisch erregt heissen. Auch

fr diese Schwingungen hat die Energie eine obere

Grenze. Treten zwei elektrisch erregte Molecle in

Wechselwirkung, so sind zwei Hauptfalle zu unter-

scheiden. Entweder die Schwingungsenergie des

einen von beiden kann noch eine Steigerung er-

fahren, die iles anderen aber nicht, oder eine solche

Steigerung ist bei beiden oder bei keinem von beiden

unter den obwaltenden Umstnden mglich. Im

ersten Fall findet Anziehung, im zweiten Abstossung
statt. Diesen Satz leitet der Verfasser aus dem

Grundsatze der Hydrodynamik ab, dass die Be-

wegung eines Krpers in derjenigen Richtung erfolgt,

in welcher die Energie der Flssigkeit bei dieser Be-

wegung abnimmt", und zeigt, dass dann unter ge-

wissen Voraussetzungen die Wirkungen dem Cou-
lomb'schen Gesetze folgen. Nicht recht klar ist dem

Referenten geworden, wie sich der Verfasser die Neu-

tralisiruug gleicher Mengen positiver und negativer
Elektricitt in einem Leiter vorstellt.

Den elektrischen Strom fasst der Verfasser als eine

Mittheilung elektrischer Schwinguugsenergie von einem

Moleel zum anderen auf. Dabei htte mau sich vorzu-

stellen, dass abwechselnd in bestimmten Augenblicken
im Sinne des Stromes strker und schwcher erregte
Molecle neben einander liegen, entsprechend dem

Doppelfluss der positiven und negativen Elektrizitt.

Die von diesen erregten Theilchen ausgesaudte Ener-

gie wird bei ihrer Wechselwirkung mit anderen er-

regten Moleclen eine hnliche Vernderung im Ver-

gleich zu der Wechselwirkung im Zustande der Ruhe

erfahren, wie die Verbreitung der Schwinguugsenergie
von einem bewegten Schwingungscentrum nach dem

Dopp 1 e r' sehen Princip.

Indem der Verfasser diese Analogie analytisch
weiter ausfhrt, gelangt er unter gewissen, verein-

fachenden Annahmen zu dem Weber'schen Grund-

gesetz. Dasselbe ist aber nur dann gltig, wenn
die Geschwindigkeit der elektrischen Theilchen klein

ist im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, so dass

einer der bekannten Einwrfe von v. Helm hol tz

gegen das Weber' sehe Gesetz hierdurch seine Erledi-

gung finden wrde.
Indem wir fr eine Reihe von Folgerungen, welche

der Verfasser aus seiner Theorie zieht, auf das

Original verweisen , wollen wir hier noch seine Er-

klrung der elektromagnetischen Drehung der Polari-

sationsebene und der Erregung von Magnetismus be-

sprechen.
Da nach der Grundannahme sowohl Lichtbewe-

gungen als auch elektrische Wirkungen auf Schwin-

gungen des Aethers beruhen, so knnen die gerad-

linigen Bewegungen eines polarisirten Lichtstrahls

als elektrische Strme von kurzer Bahn und schnell

wechselnder Richtung angesehen werden. Bei Ein-

wirkung einer elektromagnetischen Kraft sollen sich

dieselben in ein System molecularer Kreisstrme ver-

wandeln, welche dann gleichzeitig einen ciroular-

polarisirten Lichtstrahl reprsentiren. Die Kreis-

strme sollen dann in dein Kraftfelde eine Einwirkung

erfahren, welche einerseits eine Verzgerung des

Lichtstrahls hervorbringt, andererseits ein System
neuer Kreisstrme von entgegengesetzter Richtung

durch Induction (?) erzeugt. Dadurch wird zunchst

erreicht, dass die Molecularstrme keine einseitigen,

magnetischen Wirkungen nach aussen hervorbringen,

da sie abwechselnd mit entgegengesetztem Vor-

zeichen auftreten. Ferner reprsentiren die beiden

Systeme zwei circular -
polarisirte Strahlen, deren

Fortpflanzungsgeschwindigkeiten von derjenigen [des

ursprnglichen Strahls verschieden sind, fr die eine

Drehungsrichtung grsser, fr die andere kleiner, als

bei demselben. Hierdurch wird aber, wie bekannt,

die Drehung der Polaiisationsebene erklrt.

Diese Betrachtungen fuhren den Verfasser schliess-

lich zu einer Erklrung des Mguetismus. Schwin-

gungsbewegungen des Aethers ohne Bevorzugung
einer bestimmten Richtung knnen wir in allen Kr-

pern voraussetzen. Befindet sich derselbe im

Inneren eines Solenoids, so werden die in Richtung

der Achse stattfindenden, kleineu Lichtschwinguugen

nicht afficirt, die senkrecht zu ihr stattfindenden aber

in zwei einander entgegengesetzte, circulare Schwin-

gungen zerlegt." Die Einwirkung der elektromagne-

tischen Kraft auf dieselben ist eine hnliche, wie bei

der oben besprochenen Drehung der Polarisations-

ebene, d. h. die beiden Circularschwingungen besitzen

eine etwas verschiedene Schwingungszahl. Stimmt

eine derselben mit einer kritischen Periode der Mole-

cle berein
,

so wird sie stark absorbirt. Es bleibt

also nur die eine Schwinguugsbewegung brig, welche,

nach Art der Ampere' sehen Molecularstrme eine

magnetische Wirkung nach aussen ausbt. Als

erste Bedingung, dass recht viele Schwingungen ab-

sorbirt werden, ist zu fordern, dass die Anzahl der

Spectrallinien der Substanz eine sehr grosse sei
;
und

in der That kommt wohl dem Eisen die grsste An-

zahl kritischer Perioden zu." Der Krper wird

magnetisch, wenn in Folge innerer Absorption

der Ueberschuss der rechts drehenden Molecular-

strme ber die links drehenden positiv ist; er

wird diamagnetisch, wenn derselbe Ueberschuss

negativ ist."

Zum Schluss mchte der Referent noch bemerken,

dass er sich auf Wiedergabe der Hauptstze des Ver-

fassers beschrnkt, ferner, dass er geflissentlich ver-

mieden hat, auf die Frage einzugehen, in wie weit

hnliche Ansichten (speciell ber das Wesen der

Elektricitt und des Magnetismus) schon frher von

anderen Autoren geussert worden sind, endlich, dass

er sich an dieser Stelle jeder Kritik ber die An-

sichten des Verfassers enthalten hat. Nur das mchte
er noch bemerken, dass ihm die Anwendung der

Fundamentalhypothese auf die Optik, Wrme und

Chemie zunchst besser begrndet zu sein scheint, als

die neuen Theorien der Elektricitt und des Magne-
tismus. A. 0.
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It. Eeyher: Ueber die innere Reibung wsse-

riger Lsungen. (Ztschr. f. physikal. Chemie, 1888,

Bd. II, S. 744.)

Bei den bisherigen Untersuchungen ber innere

Flssigkeitsreibung waren Lsungen von gleichem

Procentgehalt mit einander verglichen worden; man
konnte erwarten, zur Erkenntuiss einer bestimmten

stchiometrischen Beziehung zwischen innerer Reibung
und chemischer Constitution zu gelangen, wenn man
solche Lsungen zum Vergleich benutzt, die qui-
valente Mengen der fraglichen Stoffe enthalten.

Herr Reyher hat die Normal-, Halb-, Viertel- und

Achtelnormallsuugen einer Reihe von Suren und

Natriumsalzen (Ameisensure und ihre Homologen,
Chlor - und Broniwasserstoffsuie, Chlorsure, Ueber-

chlorsure, Salpetersure, Phosphorsure, Arsensure)
untersucht. Seine Zahlen lassen den Einfluss der

chemischen Constitution auf die innere Reibung aller-

dings noch nicht klar erkennen, fhren indess zu

einigen bemerkenswerthen Ergebnissen, deren eines

fr die Dissociationstheorie der Elektrolyte von Be-

deutung ist und daher hier berichtet werden mge.
Vergleicht man die Reibung der freien Suren

mit derjenigen ihrer Natriumsalze, so findet man, dass

durch die Substitution des H durch Na ausnahmslos

die innere Reibung vergrssert wird. Whrend aber

diese Steigerung bei den organischen Suren und den

schwachen Mineralsuren (Phosphorsure und Arsen-

sure) einen verschieden grossen ,
ausserordentlich

bedeutenden Weith besitzt, wird die innere Reibung
der starken Mineralsuren nur um einen geringen,
aber recht constanten Betrag vergrssert. Nun hat

Herr Arrhenius fr den Dissociationszustand der

Suren einen ganz entsprechenden, fundamentalen

Unterschied nachgewiesen. Whrend die starken

Mineralsuren und ihie Salze in wsseriger Lsung
fast vollstndig dissociirt sind, erleiden die schwachen

Suren gar keine oder so gut wie gar keine Dissociation.

Diese Uebereinstimmung versucht Herr Reyher fol-

gendermaassen zu erklren :

Denkt man sich in einer vollstndig oder fast

vollstndig dissociirten Sure ein H-Atom durch ein

Na-Atom substituirt, so sind nach wie vor gleichviel

frei bewegliche Atome in der Lsung vorhanden, die

innere Reibung wird aber eine Ab- oder Zunahme

erfahren, je nachdem der Querschnitt eines Na-Atoms
kleiner oder grsser als der eines H-Atoms ist. Es

hat sich nun stets eine Zunahme erwiesen , mithin

kann man annehmen, dass ein Na-Atom grsser als

ein H-Atom ist. Die durch Substitution des H durch

Na in den starken Mineralsuren bewirkte Zunahme
der inneren Reibung ist also wesentlich von einem

constanten Factor abhngig; mithin steht zu erwar-

ten, dass sie selbst einen annhernd constanten Werth
hat. Bei den schwachen Suren dagegen liegen die

Verhltnisse wesentlich anders : sie sind gar nicht

oder fast gar nicht dissociirt. Wird nun aber ein

H-Atom durch ein Na-Atom substituirt, so spaltet sich

das Salzmolecl in seine Ionen, so z. B. Essigsure
in CH3 . CO und Na, in gleicher Weise die brigen

Fettsuren. Mithin hat sich fr die Raumeinheit

die Zahl der Atomcomplexe verdoppelt und damit

natrlich auch sehr bedeutend die innere Reibung

vergrssert, jedoch, wie leicht ersichtlich, um einen

keineswegs constanten Betrag." P. J.

Arnold Lang: Ueber den Einfluss der fest-

sitzenden Lebensweise auf die Thiere
und ber den Ursprung der unge-
schlechtlichen Fortpflanzung durch

Theilung und Knospuug. (Jena, Verlag von

Gustav Fischer, 1888, 166 Seiten.)

Die vorliegende Schrift, welche ihr Thema in

fesselnder Weise behandelt, kann, weil von allge-

meinerem Interesse
,

auch weiteren als nur zoolo-

gischen Kreisen anempfohlen werden. Aus demselben

Grunde sollen die Ausfhrungen des Verfassers auch

an dieser Stelle eine etwas eingehendere Darstellung

erfahren.

Festsitzende Thiere finden sich in den meisten

Gruppen des Thierreiches. Unter den Protozoen

und speciell den Infusorien nennen wir nur die

Vorticelliden, die, mit langem, sich oft verzweigendem
Stiel versehen, ganze grosse Kolonien bilden. Diese,

schon dem freien Auge leicht erkennbar, berziehen

oft grssere Flchen
;
so findet man z. B. Schwimm-

kfer, deren Rckenflche total mit einem weisslichen

Filz, eben jenen Infusorienkolonieu , berdeckt ist.

Dass im Kreise der Spongien und Clenterateu die

sitzende Lebensweise sehr verbreitet ist, gehrt zu

den bekannten Thatsachen. Alle Schwmme sitzen

auf fester Unterlage, desgleichen die Hydroidpolypen,
denn das geringe Locomotionsvermgen unseres

Ssswasserpolypeu (Hydra) kommt hierbei kaum in

Betracht; auch seine hauptschliche Lebensweise

ist eine sesshafte. Als hervorragendes Beispiel fest-

sitzenden Lebens ist dasjenige der Korallen anzu-

fhlen, deren festes und schweres Skelet eine freie

Beweglichkeit schon von selbst verbietet.

Als festsitzend darf man auch die Rhrenwrmer
ansehen, obgleich in diesem Thierkreise die sesshafte

Lebensfhrung weniger verbreitet ist. Nur die

Bryozoen oder Moosthierchen, die man jetzt hierher

zu rechnen geneigt ist, bilden zeitlebens festsitzende,

umfangreiche Kolonien. Unter den Weichthieren

fhren wir als bekanntestes Beispiel die Auster an,

der sich noch eine Menge anderer sessiler Muscheln

und Schnecken anschliessen. Zur Regel geworden
ist die sitzende Lebensweise bei einer gauzen grossen

Abtheilung der Tunicaten oder Mautelthiere ,
nm-

lich bei den Ascidien oder Seescheiden. In dem

Kreise der Ecliinodermen sind die allermeisten Haar-

sterne (Crinoiden) an ihren Standort gebunden.

Dagegen werden die festsitzenden Formen im Kreise

der Gliederthiere selten. Unter den Krebsen sind es

einzig die Cirripedieu oder Rankeufsser, welche

mau, von ihrem festen, schalenartigen Panzer um-

schlossen, festsitzend antrifft.

' Als allgemein angenommene Thatsache gilt, dass

die sesshaften von frei lebenden Formen abzuleiten
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sind, und es gilt, die Bedingungen zu ergrnden,

vermge deren sie die sitzende Lebensweise an-

nahmen.

Kstenbewohner werden sich dadurch gegen den

Strom der Wellen zu schtzen versuchen , welcher

bestrebt ist, sie von der Kste wegzusplen und in

das offene Meer zu treiben, wo sie nicht die geeig-

neten Lebensbedingungen finden wrden. Viele

festsitzende Formen treten in der Tiefsee auf. Nah-

rung wird ihnen gewiss durch die von oben herab-

sinkenden Lebewesen in Menge zugefhrt, ohne dass

sie dazu einer besonderen Ortsbewegung bedrften.

Also kann die Kraft, welche letztere veranlasst, ge-

spart werden und desgleichen die dafr geeigneten

Organe. Las frei lebende Thier kann ohne Schaden

fr die Erhaltung seiner Art zum festsitzenden

werden. Die Bedingungen fr eine derartige Um-

wandlung sind vor Allem bei Wasserthieren gegeben,
weshalb auch diese allein (die Parasiten ausgenommen)
eine sesshafte Lebensweise annehmen. Beim Land-

thiere verhindert die erschwerte Nahrungsbeschaffung,
das Fehlen eines die Befruchtung vermittelnden Me-

diums (wie es das Wasser darstellt) die gnzliche

Festsetzung.
Whrend es bei manchen festsitzenden Formen

leicht ist, die Art und Weise festzustellen, wie sie

zu dieser Lebensweise gekommen sind, bereitet dies

fr andere die grssten Schwierigkeiten. Die Muscheln

besitzen an ihrem muskulsen Fusse, der ihnen be-

kanntlich als Bewegungsorgan dient
,

eine Drse,
mittelst deren fadenfrmigen, im Wasser erhrtenden

Secretes sie sich zeitweise festzuheften vermgen.
Von der nur zeitweiligen gehen gewisse Muscheln

zu bestndig festsitzender Lebensweise ber. Hier

ist der Uebergang nicht schwer. Interessant zu sehen

ist aber, wie das Bewegungsorgan mit dem Aufgeben
der freien Lebensfhrung allmlig zwar, aber sofort

zurckgebildet wird. Bei den kriechenden Muscheln,

unserer Malermuschel beispielsweise, ist der Fuss

hchst umfangreich und krftig, dagegen erscheint

er bei den mit Byssusfden sich anhngenden Thieren,

wie bei der bekannten Miessmuschel
,

schon stark

rckgebildet. Dort ist, wie man sich leicht durch

den Augenschein berzeugen kann, der Fuss das

voluminse, keilfrmige Organ, welches einen grossen
Theil des Krpers ausmacht, hier erscheint er nur

als verhltnissmssig geringes Anhngsel des letz-

teren. Bei den mit einer Schale festsitzenden Austern

ist er sogar vllig rudimentr geworden, da sie seiner

gar nicht mehr bedrfen. In solchen Fllen, wie die

angefhrten, lassen sich also die Uebei'gnge von frei

lebender zu sitzender Lebensweise sehr schn und

direct verfolgen. Anders verhlt sich dies bei den

Thieren, von denen wir nur festsitzende, aber keine

verwandte (oder
'

hnlich gestaltete) , freie Formen

kennen, etwa bei den Hydroidpolypen oder Bryozoen.

Bezglich der ersteren sind die Acten darber noch

gar nicht geschlossen, ob dieselben von frei schwim-

menden Medusen oder umgekehrt die letzteren von

polypenhnlichen Formen herzuleiten sind. Auch

diese mssten dann auf eine frei schwimmende Form

zurckgefhrt werden.

Um nun auch fr diejenigen Thierformen
,

bei

denen die Verhltnisse nicht ohne Weiteres klar

liegen, zu einer Einsicht ber die Wirkungen der

festsitzenden Lebensweise am Krper zu kommen,
untersucht Herr Lang die einzelnen Organsysteme
im Vergleiche mit mglichst bereinstimmenden

Formen, oder wo diese fehlen
,
in Beziehung auf ihre

Function. Beides lsst Schlsse auf das Zustande-

kommen der fr die festsitzenden Thiere charakte-

ristischen Eigenschaften ziehen. Der Verfasser geht
hier die verschiedenen Thierklassen auf die Gestal-

tungsverhltuisse der einzelnen Organsysteme in zu

eingehender Weise durch, als dass wir ihn bei seinen

Ausfhrungen folgen knnten. Von denselben heben

wir nun folgende wichtigeren und interessanteren

Resultate hervor:

Bezglich des Nervensystems und der Sinnes-

organe sessiler Thiere, zumal der Augen, war zu

erwarten
, dass dieselben weniger gut ausgebildet

sein wrden, als bei frei lebenden Formen. Benthi-

gen diese doch vielmehr eines Orientirungsapparates
einmal beim Erwerb der Nahrung, sodann um zur

Vollziehung der Begattung das andere Geschlecht

aufzusuchen
,
oder um Feinde zu vermeiden. Alles

dies kommt bei den sessilen Thieren weit weniger in

Betracht und so finden sich Sinnesorgan wie Nerven-

system bei ihnen im Allgemeinen reducirt. Nicht

weniger natrlich ist es dagegen, dass sie, die auf das

gelegentliche Herbeikommen der Nhrsubstanzen an-

gewiesen sind
,
einen besonderen Apparat zus Aus-

bildung bringen, welcher das Auffangen der Nahrung
erleichtert. Als ein solcher Apparat kommen Ten-

takelbilrlungen zu Stande, welche zusammen den

Mund in Form eines Trichters umstellen, so bei den

festsitzenden Ringelwrmern, denen jener Tentakel-

kranz zu gleicher Zeit als Tast - und Respiratious-

apparat dient, wie dies oft der Fall ist. Aehnlich

verhalten sich die Bryozoen (Moosthierchen) und die

Rderthiere, bei denen die Wimpern des Rder-

organes die Stelle jener Tentakeln vertreten. An
die Tentakelkrnze der Polypen , welche den Mund

umgeben, die Nahrungskrper erfassen und in diesen

hinein befrdern, braucht kaum erinnert zu werden.

Im Anschlsse hieran scheint uns, mehr Gewicht auf

die radire Gestaltung vieler sessiler Thiere zu legen,

als dies vom Verfasser gethan wird. Allerdings er-

weisen sich auch jene scheinbar radir gebauten

Thiere schliesslich als bilateral gebildet, aber gerade

diese letzten Reste der frheren Bilateralitt zeigen auf

die durchgreifende Umgestaltung ihrer ganzen Orga-

nisation in Folge der sitzenden Lebensweise hin. So

scheint uns der Gedanke nicht abzuweisen, dass der

radire Bau der Echinodermeu von festsitzenden

Formen erworben und weiter vererbt wurde.

Die Bedeutung, den sesshaftcu Thieren Nahruug

herbeizuziehen, haben nach des Verfassers Aus-

fhrungen mglicher Weise auch die phosphoresci-

renden Lichteffecte, welche von vielen derselben aus-
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gehen. Es ist bekannt, dass viele Thiere vom Lichte

angezogen werden, und so wrde eine solche Ein-

richtung zumal den im Dunkel der Tiefsee lebenden

Thieren von grossem Nutzen sein. Die durch die

Lichtwirkung herbeigelockten Thiere werden ergriffen

und verschlungen.
Von aussen am Krper auftretenden Bildungen

der sessilen Thiere ist diejenige von Stielen ganz
besonders charakteristisch, eine vorzgliche Mitgift

im Kampfe ums Dasein
, da sich mit Hlfe derselben

das Individuum oder die Kolonie ber andere be-

nachbarte zu erheben und im Kampfe um Luft und

Licht" den Sieg davon zu tragen vermag. Weniger

eigenartig ist die Bildung von Rhren und Schalen

um den Krper der festsitzenden Thiere, zum Schutz

derselben, doch trgt auch sie vielfach zur Charakte-

ristik der Gestaltung bei, indem sie mit gewissen

Vorlagerungen der Organe in Verbindung steht. So

mssen in Folge der Bedeckung des Krjjers mit

jenen Hllen die ausfhrende Oeffnung des Darmes,

oder auch diejenige der Respirations- und Genital-

organe aii diejenigen Stellen verlagert werden, welche

frei von der Hlle sind. Dies ist aber zumeist das

vordere Krperende ,
und so kommt denn auch der

After, entgegen seiner gewhnlichen Lagerung, an

das Vorderende in. die Nhe des Mundes zu liegen.

Das Gleiche kann mit den brigen Ausfhrungs-

gugen geschehen ,
die einen anderen Ort zur Aus-

mndung nicht finden. Wie gesagt, gelten diese

Verhltnisse nicht allein fr die sessilen Thiere; doch

bilden sie fr viele derselben ein charakteristisches

Verhalten. Dagegen kommt bei vielen eine eigen-

artige Contractilitt des Krpers, bedingt durch die

starke Ausbildung der Muskeln, zu Stande, vermge
deren der Krper aus der Hlle hervorgestreckt oder

weit in dieselbe zurckgezogen werden kann.

Als eine eigenthmliche, aber usserst vorteil-

hafte Schutzvorrichtung besitzen manche Thiere die

Fhigkeit , abgelste Theile ihres Krpers wieder zu

ersetzen, eine Fhigkeit, welche sich bei niederen

Thieren so weit erstrecken kann, dass sehr wenig um-

fangreiche Theile eines Krpers, welche sich von diesem

ablsten oder durch usseren Einfluss von ihm ge-

trennt wurden, aus sich heraus das ganze Thier neu

zu erzeugen vermgen. Dieses Regenerationsver-

mgen tritt nun vor Allem auch bei festsitzenden

Thieren auf. Sie sind ja weniger als andere im

Stande, sich schdlichen Einflssen zu entziehen,

und sind sie durch Wellenschlag oder feindliche

Thiere schwer verletzt worden, so wrden sie ver-

loren sein, bliebe ihnen nicht die Mglichkeit, die

zerstrten Theile ihres Krpers neu zu ersetzen. Um
nur einige Beispiele zu nennen

, so vermgen sich

die Fleischpolypcu aus kleinen Stcken ihrer Fuss-

scheibe wieder zu vllig normalen Individuen zu

entwickeln. Ueber einen interessanten Fall des Rege-

nerationsvermgens der Strudelwrmer (Turbellarien)

wurde an anderer Stelle dieser Wochenschrift be-

richtet (Rdsch. III, 450).

Es ist bekannt, dass gewisse Thiere Theile ihres

Krpers freiwillig abwerfen, um sich zu retten, wenn

sie von Feinden an denselben ergriffen wurden. So

schnren manche Schnecken bei Berhrung den flei-

schigen Fuss vllig ab und lassen ihn in der Hand
des Sammlers zurck, whrend die Schnecke ent-

schlpft; Krebse werfen ihre Extremitten ab. Diese

Theile werden bald durch nachwachsende wieder er-

setzt. Jedem ist bekannt, wie leicht der Schwanz

der Eidechsen bei der Berhrung abbricht, um sich

bald wieder zu ergnzen.
Wenn die Reaction gegen ussere Einflsse und

das Regenerationsvermgen noch weiter geht, so

kann das Thier, Borlasia unter den Nemertiuen bei-

spielsweise, in eine Anzahl von Theilstckeu zerfallen,

die smmtlich wieder neue Thiere erzeugen, so dass

auf diese Weise eine starke Multiplioation des Thier-

krpers erzielt wird. Es liegt nicht fern
,
aus der-

artigen Regenerationsvorgngen direct oder indirect

eine ungeschlechtliche Vermehrung der betreffenden

Thiere herzuleiten. Als Ueberguge dabei drften

diejenigen Ringelwrmer zu betrachten sein, bei

denen sich Theile des Krpers freiwillig ablsen
,
um

durch Zerfall der Gewebe den darin enthaltenen Ge-

schlechtsproducten die Freiheit zu geben. Nach der

Ablsung dieser Geschlechtszone des Krpers pro-

ducirt der Wurm einen neuen Hintertheil. Auf ein

solches Verhalten ist wahrscheinlich das zeitweise

massenhafte Erscheinen des sogenannten Palolo-

wurmes zurckzufhren. Derselbe lebt in Spalten

von Korallenriffen und Felsen. Zu Zeiten aber tritt

er in grossen Mengen an der Oberflche des Meeres

auf. Fast alle Individuen ,
die hier angetroffen

werden
,
entbehren des Kopfabschnittes. Es kann

deshalb vermuthet werden, dass sich vom vorderen

Krperabschnitte der hintere ablst, welcher die Ge-

schlechtsproducte enthlt, und sie dann whrend
seines freischwimmenden Lebens entlsst, um ihnen

eine grssere Verbreitung zu sichern. Als zweifellos

ist bekannt, dass bei anderen marinen Ringelwr-
mern solche Theilstcke des Krpers auftreten, welche

sich vom Krper ablsen ,
in rascher Bewegung das

Wasser durcheilen und so den Geschlechtsproducten
eine vorzgliche Verbreitung gewhren.

Die geschilderten Vorgnge hneln in gewisser

Weise der Ablsung und Neubildung von Gliedern

am Bandwurmkrper. Jedes derselben enthlt be-

kanntlich seinen Geschlechtsapparat und dient zur

Verbreitung der darin enthaltenen Geschlechtspro-

duete, indem es mit dem Koth des Wirthsthieres ent-

leert wird. Herr Lang ist geneigt, auch diese Vor-

gnge am Bandwurmkrper auf Regenerationserschei-

nungen zurckzufhren. Die hinteren Theile des

Krpers, eben die reifen Glieder, lsen sich vom

Bandwurm ab, um neu ergnzt zu werden.

Ein extremer Fall der Fortpflanzungsarten ,
wie

wir sie von verschiedenen Ringelwrmern kennen

lernten, findet sich bei einem von der Challenger-

'expedition mitgebrachten Ringelwarm (Syllis ramosa).

Derselbe ist vor allen anderen Anneliden dadurch
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ausgezeichnet, dass die Theilstcke nicht, wie in den

bisher betrachteten Fllen
,
hinter einander gelegen

sind, sondern vielmehr seitlich am Krper hervor-

sprossen. Es kommt also dadurch ein verzweigter

Wurmstock" zuStande. Aus den seitlichen Knospen
entstehen die sich spter loslsenden Geschlechts-

thiere. Es leuchtet ein, dass ein solcher Wurmstock

nur noch schwer beweglich sein wird. Wahrschein-

lich fhrt dieser Wurm im Inneren von Schwmmen
ein sesshaftes Leben. Bei einer derartigen Lebens-

weise muss das Ausschwrmen der frei schwimmenden

Knospen fr Verbreitung und Erhaltung der Art von

grsstem Vortheile sein.

Von dem zuletzt betrachteten Beispiel ist nur ein

Schritt zu den festsitzenden Thierstcken, welche

durch ungeschlechtliche Fortpflanzung Knospen er-

zeugen, die dann ihrerseits die Geschlechtsproductc

in sich entstehen lassen. Solche Verhltnisse finden

sich bekanntlich bei den Hydroidpolypen. Am Po-

lypenstock entsteht durch Knospuug die Meduse. Sie

lst sich vom Stock ab und erzeugt die Geschlechts-

producte. Auf eine ungeschlechtlich sich vermeh-

rende folgt eine geschlechtliche Generation
,
dadurch

aber ist der echte Generationswechsel charakterisirt.

So nhern sich also die von den Ringelwrmern ge-

schilderten Verhltnisse, von einer blossen Regene-
ration ausgehend, der Fortpflanzung durch Theilung
oder Knospung und damit dem Generationswechsel.

Die Entstehung des Generationswechsels wrde
nach diesen Ausfhrungen kurz so zu denken sein,

dass sich die Geschlechtsproductc auf einen be-

stimmten Theil des Krpers beschrnkten, dieser aber

schliesslich zur Loslsuug gelangte und ein neues

Individuum, das Geschlechtsthier, bildete, whrend
das alte seine Existenz ebenfalls bewahrte. Es liegt

auf der Hand
,

wie grossen Vortheil die Bildung

solcher Geschlechtsindividuen fr festsitzende Thiere

haben muss, da sie die Verbreitung der Geschlechts-

producte bernehmen. Aus ihren befruchteten Eiern

gehen die jungen Thiere hervor, die sich an anderen

Orten festsetzen und sich hier ebenfalls auf unge-

schlechtlichem Wege vermehren. Noch ist es ein

einziges Individuum
,
welches dem Geschlechtsthiere

durch Knospung den Ursprung giebt. Wenn auch,

wie dies zuweilen geschieht, das letztere nicht zur

Loslsung kommt, so ist doch damit die Stockbildung
noch nicht erklrt. Letztere denkt sich der Verfasser

durch das Bedrfniss einer strkeren Ernhrung zu

Stande gekommen. Wo Nahrung fr ein fest-

sitzendes Thier hingelangt, gengt sie auch fr andere

und so findet man gewhnlich sessile Thiere in zahl-

reicher Menge zusammen. Nichts liegt nun nher,

als dass ein mit der Fhigkeit ungeschlechtlicher

Fortpflanzung behaftetes Thier Knospen bildet, welche

mit dem Mutterthier vereinigt bleiben. So entsteht

die Kolonie, deren Eiuzelthiere zugleich fr den

ganzen Stock thtig sind.

Wo Stockbildung bei freien Thieren vorkommt,
ist der Verfasser geneigt, dieselbe auf festsitzende

Formen zurckzufhren. So kann kaum ein Zweifel

obwalten, dass die der Ortsbeweguug fhigen Crista-

tella- Kolonien (Rdsch. III, 216) von festsitzenden

Moosthierchen herstammen. Desgleichen sind ge-
wisse Infusorien - Kolonien, die sich frei schwimmend
im Seewasser bewegen ,

auf sessile Stcke zurck-
zufhren. Ebenso hat man in neuerer Zeit mit Er-

lolg versucht
,

die frei schwimmenden Kolonien von

Mantelthiereu (die Feuerwalzen beispielsweise) von

sessilen Formen abzuleiten. E. Korscheit.

Tli. W. Engelinanu : Die Purpurbacterien
und ihre Beziehungen zum Licht. (Bota-

nische Zeitung, 1888, Nr. 42, 4.S, 44, 45.)

Vor einigen Jahren hatte der Verfasser bereits

ein rothes , bewegliches Bacterium beschrieben
,
wel-

ches sich durch ein scharfes Unterscheidungsvermgen
fr Licht von verschiedener Intensitt und Wellen-

lnge vor allen bis dahin auf ihr Verhalten gegen
Licht geprften Schizomyceten (Bacterien) aus-

zeichnete und deshalb Bacterium photometrienm ge-

nannt ward. Mangel an Material verhinderte da-

mals eine genauere Prfung. Im Jahre 1887 ist

jedoch Herr Engelmann in den Besitz grosser

Mengen dieses Bacterium gelangt und hat ausserdem

von anderen Forschern eine Reihe von Schizomyceten

erhalten, die durch den Besitz des gleichen Farb-

stoffs ausgezeichnet sind, so dass die Lcken der

frheren Untersuchung ausgefllt werden konnten.

Die Formen, welche Herr Engelmann auf ihr

Verhalten gegen Licht prfen konnte
,

sind zum

grossen Theil lngst bekannt und beschrieben unter

dem Namen Bacterium photometricum Engelin.,

roseo-persicinum Cohn, rubescens Ray Lancaster, sul-

furatum Warming, Beggiatoa roseo-persicina Zopf,

Clathrocystis roseo-persicina Cohn, Monas Okeni

Ehrenberg, vinosa Ehrenb. , Warmingi Cohn, Ophi-
doiuonas sauguiuea Eb.

,
Rhabdomonas rosea

Cohn, Spirillum rubrum Esmarch, violaceum War-

nung. Die meisten gehren zu den Schwefel-

bacterien", welche sich nach Winogradsky's,
von Herrn Engel mann besttigten Beobachtungen
bei Anwesenheit von freiem Schwefelwasserstoff mit

Krnchen von reinem Schwefel fllen (Rdsch. II,

483). Alle sind durch einen im Protoplasma diffus

vertheilten
, purpurrthlichen Farbstoff, das zuerst

von Ray Lancaster nher charakterisirte Bac-

teriopurpurin", mehr oder weniger intensiv gefrbt,
und allein von der Anwesenheit dieses Farbstoffs ist

ihr eigenthmliches Verhalten gegen Licht abhngig.
Herr Engelmann trennt sie daher als Purpur-
bacterien" vou den nicht auf Licht reagirenden, farb-

stofffreien Schwefelbacterien.

Die meisten der oben genannten Formen haben

eine lebhafte Ortsbewegung. Die fadenfrmigen

Beggiatoen kriechen wie Oscillarien auf fester Unter-

lage; andere Purpurbacterien dagegen schwrmen mit

Hlfe von Geissein frei im Wasser umher. Bei diesen

Schwrmbewegungen ist der Einfluss des Lichtes am

aufflligsten.
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Bei constanter Beleuchtung ist die Bewegung
innerhalb ziemlich weiter Grenzen im Allgemeinen
um so schneller, je grsser die Lichtstrke. Doch

zeigen sich nach Art und Individualitt verschiedene'

Abstufungen. In vlligem Dunkel, bei gewhnlicher

Temperatur, pflegen alle Formen schliesslich zur Ruhe

zu kommen (Dunkelstarre). Hat die Dunkelstarre

nicht zu lange angedauert, so wird sie durch Licht-

zutritt wieder aufgehoben, unter Umstnden schon

nach wenigen Secunden. Auch bei erneuter Ver-

dunkelung halten die Bewegungen noch einige Zeit

an (photokinetische Nachwirkung). Die Nachwirkung
ist bei der gleichen Art im Allgemeinen um so lnger,

je grsser Dauer und Intensitt der vorbergehenden

Beleuchtung waren. Es ist, als ob durch das Licht

ein gewisser Vorrath einer Substanz erzeugt werde,

die zu den Bewegungen nthig ist und im Dunkeln

allmlig verbraucht wird.

Bei pltzlicher Abnahme der Lichtstrke schiessen

die frei schwimmenden Formen unter entgegengesetzter
Rotation des Krpers eine Strecke weit oft das

Zehn- bis Zwanzigfache ihrer Lnge rckwrts

(Schreckbewegung). Darauf setzen sie ihre gewhn-
liche Vorwrtsbewegung wieder fort. In unbedeckten,

sauerstoffreichen Tropfen scheint die Empfindlichkeit

gegen pltzliche Lichtabnahme geringer, als bei

mangelhafter Ventilation, nach lngerem Einschluss

unter dem Deckglase. Die Individuen einer und der-

selben Art zeigen sich in verschiedenem Grade

schreckhaft. Ja, es schien auch, als sei die Schreck-

haftigkeit des nmlichen Individuums ohne deutlich

nachweisbare, ussere Ursachen von innen heraus

Aenderungen unterworfen. Eine deutliche, einfache

Beziehung zwischen Schreckhaftigkeit und Sttigung
des Protoplasmas mit Bacteriopurpurin war nicht be-

merklich
,
wenn schon im Allgemeinen die farbstoff-

reicheren Formen und Individuen wohl strker zu

reagiren schienen. Pltzliche Steigerung der Licht-

strke beschleunigt im Allgemeinen die Vorwrts-

bewegung, wenn sie nicht maximal war.

Auf den hier beschriebenen Thatsachen beruht

es, dass eine scharf umschriebene, constant beleuch-

tete Stelle in einem brigens vllig dunklen Tropfen
wie eine Falle auf die Purpurbacterien wirkt. Sie

knnen wohl hinein, da die pltzliche Steigerung der

Lichtstrke beim Ueberschreiten der Grenze von

aussen nach innen nur frdernd auf die Vorwrts-

bewegung wirkt. Heraus knnen sie aber nicht, da

die pltzliche Helligkeitsabnahme beim Ueberschreiten

der Grenze von innen nach aussen sofort Schreck-

beweguug veranlasst, welche die Bacterien wieder in

das erleuchtete Feld zurckfhrt. Nach krzerer
oder lngerer Zeit kommen sie hier zur Ruhe und

lassen sich fixiren.

Wie Unterschiede und Aenderungen der Licht-

strke wirken auch Unterschiede der Wellenlnge
des Lichts. Die Purpurbacterien unterscheiden selbst

gewisse, fr unser Auge nicht wahrnehmbare, ultra-

rothe Strahlen, und diese sogar besonders scharf. Es

hufen sich nmlich im Mikrospectrum von Sonnen-,

(Jas- oder elektrischem Glhlicht die beweglichen
Formen ganz vorzugsweise im Ultraroth an den

Stellen, wo die Wellenlnge (A) 0,90 0,80 (i (Tau-
sendstel Millimeter) betrgt, an. Demnchst sammeln

sie sich in einer schmalen Zone im Orangegelb
zwischen A 0,61 und 0,58 fi und in schnell abneh-

mendem Grade im Grn zwischen ungefhr A 0,55

und 0,52 (l,
im Blau und Violett , und am wenigsten

im Roth zwischen etwa A 0,61 und 0,75 ft, im Ultra-

roth jenseits etwa A 1,0 jU.
und im Ultraviolett. Wenn

mau die so angesammelten Schwrmer fixirt, so er-

hlt man ein Bacteriospectrogramm", d. i. ein von

den Bacterien selbst gezeichnetes Bild des Absorp-

tionsspectrums. Dasselbe stimmt fr den sichtbaren

Theil des Spectrums sehr genau mit dem Bilde des

Absorptionsspectrums des Bacteriopurpurins berein.

Maxima und Minima der Anhufung fallen anschei-

nend mit Maxima und Minima der Absorption zu-

sammen. Hierdurch wird der Schlnss nahe gelegt,

dass zwischen Absorption des Lichtes durch den

Purpurfarbstoff des lebenden Plasmas und der Grsse
der Lichtwirkung auf die Bewegungen der Purpur-
bacterien eine directe Proportionalitt bestehe.

Um die Richtigkeit dieses Schlusses zu prfen,
ist nun Herr Engelmann zunchst daran gegangen,
die Absorption im Spectrum des Bacteriopurpurins
zu messen. Wir mssen auf eine genauere Wieder-

gabe dieser Untersuchungen ,
bei deren Ausfhrung

er sich seines Mikrospectrometers ') und als Material

bei 50 Grad getrockneter Purpurbacterien bediente,

verzichten. Bemerkt sei nur, dass die Ergebnisse
dieser quantitativen Farbenanalyse mit dem obigen
Schluss im Einklang standen..

Eine noch schnere Besttigung wurde erzielt

durch die von Herrn Engelmann unternommene

Messung der Absorption der dunkeln Wrmestrahlen
in den Purpurbacterien ,

welche unter Beihlfe des

Herrn H. W. Julius mittelst des Langley'schen
Bolometers ausgefhrt wurde. Fr jede zu pr-
fende Stelle des Spectrums wurde die bolometrische

Wirkung beobachtet, einmal, whrend das Licht

ausschliesslich durch eine Bacteriopurpurinschicht,

dann, whrend es ausschliesslich durch die zweite,

farblos gelassene Hlfte des Prparates drang. Es

zeigte sich in der That die erwartete, ausserordent-

lich starke Absorption der ultra rothen Strah-

len zwischen A 0,75 und A 1,0 ft mit dem Maxi-

mum zwischen 0,80 und 0,90 fl.
Die Strahlen des

ussersten Ultraroth gingen dagegen fast unbehin-

dert durch das Bacteriopurpurin hindurch. Hieraus

erklrt sich die vllige Unwirksamkeit des ussersten

Ultraroth auf die Ansammlung der Bacterien in ein-

fachster Weise. Nach dem Ergebniss dieser Versuche

muss also behauptet werden, dass der photokine -

tische Effect der Strahlen verschiedener Wellen-

lnge (soweit derselbe durch die Dichtigkeit der

Ansammlung der Bacterien in den verschiedenen

Gegenden des Spectrums gemessen wird) d e m B e -

') S, Zeitschrift f. wiss. Mikroskopie, Bd. V, S. 3, 1888.
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trag der absorbirteu Energie der Strahlen

proportional ist. Dies Resultat spricht ent-

schieden dafr, dass den genannten photokinetischen

Wirkungen als primrer Lichteffect nicht ein Ans-

lsuugsprocess zu Grande liegt, von der Art etwa,

wie er uns in hchster Vollkommenheit in den Er-

scheinungen der Muskel- und Nerventhtigkeit ent-

gegentritt. Denn bei diesen allen besteht zwischen

dem Euergiewerth des Reizes und dem des Effectes

jene einfache Proportionalitt nicht oder doch nur

innerhalb sehr enger Grenzen. Speciell fr die durch

das Licht in den pereipirenden Elementen des Seh-

orgaus ausgelsten Wirkungen ist kein einfacher Zu-

sammenhang zwischen Absorption und physiologischem
Effect erkennbar. Auch nicht fr die photomecha-
nischen Wirkungen in hheren Pflanzen.

1 '

Nur die Schreckbewegung" macht den Eindruck

eines Auslsnugsprocesses und erinnert speciell an

die complicirten Reactionen des Nervensystems hherer
Thiere. Herr Engel mann ist auf Grund von Beob-

achtungen geneigt, diese Erscheinung auf eine pltz-
liche Abnahme reduetiver Processe zurckzufhren.

Die Proportionalitt zwischen Absorption und

photokinetischer Wirkung weist auf einen der Kohlen-

sure-Zerlegung in der Pflanze hnlichen Process hin.

In der That gelang es dem Verfasser, eine Sauer-
stoffab Scheidung der Purpurbacterien im
Lichte mit Hlfe der bekannten Bacterienmethode

nachzuweisen. Ein anderes Verfahren beruht auf der

Eigenschaft vieler beweglicher Purpurbacterien, Orte

niedrigen Sauerstoffdruckes aufzusuchen. Wir mssen
leider, um nicht zu weitlufig zu werden, uns des

weiteren Eingehens auf diese hchst interessanten

Versuche enthalten und ebenso der Schilderung der

Versuche, durch welche Verfasser die schon von fr-

heren Beobachtern bemerkte Tbatsache besttigte,
dass die Entwicklung und Vermehrung der Purpur-
bacterien durch das Licht befrdert wird.

Die Sauerstoffabscheidung im Lichte beweist, dass

die Purpurbacterien Organismen sind, welche
nach Art der grnen Gewchse assimiliren.

Das Bacteriopurpurin verwandelt, wie das Chlorophyll,
die von ihm absorbirte, actuelle Energie des Lichtes

in potentielle, chemische Energie; es ist also ein

echtes Chromophyll.
Hierfr wurde noch weitere Besttigung beige-

bracht durch den Nachweis, dass verschiedenfarbiges
Licht um so strker Sauerstoff entwickelnd wirkt

, je

mehr es durch die Purpurbacterien absorbirt wird.

Am schlagendsten lehrten dies die Versuche mit ultra-

rothem Lichte. Gaslicht, das durch eine die sichtbaren

Strahlen gnzlich zurckhaltende Jod-Schwefelkohlen-

stofflsung gegangen war, wirkte kaum schwcher
wie ungeschwchtes Licht. Dies beweist zugleich,
dass die assimilatorische Thtigkeit des Bacteriopur-

purins nicht etwa von beigemischtem Chlorophyll her-

rhrt, denn Chlorophyll ist in ultrarothem Lichte ab-

solut unwirksam. Auch gegen rothes Licht zwischen B
und C verhalten sich beide Krper gegenstzlich ;

hierin

unterscheidet sich das Bacteriopurpurin sehr wesent-

lich von allen anderen Chromophyllen, die sinmtlich

den durch starke Absorption der Strahlen zwischen

B und C kenntlichen Krper (Chlorophyllin oder

Reinchlorophyll etc.) enthalten. Die alte, durch

meine frheren Untersuchungen an grnen, gelben,
rothen und blaugrnen Algen als unhaltbar erwiesene

Meinung, dass die verschiedenfarbigen Chromophylle
nur diesem grnen Krper ihre assimilatorische

Fhigkeit verdanken
,
wird hiermit besonders schla-

gend widerlegt.
1 '

(Vergl. Rdsch. II, 339.)

Die Versuche beweisen nun aber auch weiter,

,,dass der bisher fr streng gltig gehaltene
Satz, die Sauerstoffausscheidung aller Pflanzen

sei an die Einwirkung der sichtbaren Strahlen ge-

bunden, unrichtig ist".

Nach den vorliegenden Erfahrungen wird man
sich jetzt nicht mehr wundern drfen, wenn farb-
lose Formen gefunden werden, die im Dunkeln

Kohlenstoff assimiliren und Sauerstoff entwickeln.

Farblose, organische Substanzen wie auch Wasser

absorbiren erfahrungsgemss dunkle Wrmestrahlen
sehr gut". Verfasser sucht nun darzulegen, dass die

Organismen schon in sich selbst, in ihren sich spal-

tenden und oxydirenden Moleclen Quellen dunkler

Wrme", bergen ,
welche vielleicht durch Absorption

chemisch wirkungsfhig werden kann. Die Ver-

nderlichkeit in der Sauerstoffabgabe der Purpur-
bacterien steht auch im Zusammenhange mit der ver-

schiedenen Intensitt der Schwefeloxydation. Ausser-

dem sind begreiflicherweise von Bedeutung die Unter-

schiede im speeifischen Gehalte des lebenden Plasmas an

Bacteriopurpurin. Letztere sind usserst betrchtlich
;

indessen Hess sich eine constante Beziehung zwischen

Sttigungsgrad des Protoplasmas mit Bacteriopurpurin
und Energie der Lichtwirkungen nicht entdecken.

Es ist daher wahrscheinlich, dass auch noch Unter-

schiede in der speeifischen Beschaffenheit des farb-

losen, mit dem Farbstoff tingirten, protoplasmatischen
Stromas im Spiele sind. Lehren doch die mit dem

Chlorophyll gemachten Erfahrungen, dass der Farb-

stoff nicht an und fr sich die Zerlegung der Kohlen-

sure bewirkt, sondern nur insofern er an lebendes

Protoplasma gebunden ist, und dass Differenzen in

der Structur des farblosen Stromas die Grsse des

photochemischen Reductionsprocesses beeinflussen.

Die von Herrn Winogradsky (Rdsch. II, 483)

gegebene Deutung der Schwefelverbrennung in den

Schwefelbacterien ndert Herr Engelmann dahin ab,

dass er annimmt, ein Theil der durch jene Verbrennung

erzeugten, lebendigen Kraft werde verwendet zur

Zerlegung von Kohlensure
,

die bei der Athmung
gebildet wird. Bei den minimalen Energiemengen,
welche in Form von mechanischer Arbeit (Ortsbewe-

guug, Theilung) verbraucht werden, wre es anschei-

nend ein in der Natur unerhrter Luxus, wenn nahezu

der ganze, relativ ungeheure Betrag actueller Energie,

welchen jene Verbrennung liefert, als Wrme nach

aussen verloren und nicht wenigstens zum Theil noch

im directen Nutzen des Organismus verwerthet wrde."
F. M.

'
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Gio. Pietro Grimaldi: Eiufluss des Hrtens auf
die thermoelektrischen Eigenschaften des
Wismuth. (Atti della R. Accademia delle Scienze di

Torino, 1888, Vol. XXIII, p. 37+.)

Bei einer Untersuchung des elektrischeu Wider-
standes des Wismuth war Herr Righi (18S4) zu dem
interessanten Resultate gelangt, dass die Erscheinungen,
welche durch einen Zusatz von Zinn zum Wismuth ver-

anlasst werden
,

eine merkwrdige Analogie herstellen

zwischen reinem Wismuth und geringe Mengen Zinn
enthaltendem einerseits, und Eisen und Stahl anderer-

seits. Das reine Wismuth war wie das Eisen nicht fhig,
durch Abschrecken gehrtet zu werden, whrend Stahl

sowohl wie Wismuth
,

welches etwas Zinn enthlt

(Wismuth-Stahl''), es in hohem Grade sind. Das Hrten
des Wismuth -Stahls" erhhte den speeifischen elek-

trischen Widerstand
;
und entsprechend steigert ,

nach

Mousson, das Hrten des Stahls den elektrischen Wider-

stand desselben um etwa %. Ein Theil der Angaben
des Herrn Righi ber den elektrischen Widerstand des

reinen und legirten Wismuth ist jedoch von spteren
Beobachtern nicht besttigt worden

;
dies veranlasste

Herrn Grimaldi, die interessante Analogie zwischen

,,Wismuth- Stahl" und Eisen -Stahl an anderen physika-
lischen Eigenschaften dieser beiden Metalle zu prfen,
und er whlte zu diesem Zwecke die thermoelektrischen

Eigenschaften dieser Metalle. Fr den Stahl
,
oder wie

er hier zum Unterschiede bezeichnet werden mag, fr
den Eisen-Stahl, lagen bereits eingehende Messungen ber
sein thermoelektrisches Verhalten bei verschiedenen

Temperaturen und verschiedenen Hrtungsgraden im

Vergleich zum reinen Eisen vor. Verfassers Aufgabe
war es daher, gleiche Untersuchungen mit dem Wismuth-
Stahl anzustellen.

Nach der Compensationsmethode wurde die thermo-

elektrisehe Kraft, von Wismuth-Kupfer-Ketten gemessen,
zunchst mit reinem Wismuth, dann mit solchem, welches
Zinn enthielt, und zwar bei verschiedenen Temperaturen,
und theils im weichen angelassenen Zustande

,
theils in

einem durch Tempern gehrteten ;
endlich wurden noch

Wismuthstbe mit verschiedenem Gehalt an Zink nach
diesen verschiedenen Beziehungen mit einander und mit
dem reinen Wismuth verglichen. Die Resultate dieser

Untersuchungen waren, kurz zusammengefasst, folgende;
Die thermoelektrische Kraft des reinen Wismuth

gegeu Kupfer wird durch das Tempern wenig verndert;
in Folge des Hrtens schwankt die thermoelektrische

Kraft der Kette, reines Wismuth-Kupfer, nicht um mehr
als 3 Proc. ihres ursprnglichen Werthes. Wenn hin-

gegen das Wismuth auch nur geringe Mengen Zinn

enthlt, ndert das Tempern den Werth der thermo-
elektrischen Kraft bedeutend. In der Wismuth-Kupfer-
Kette nimmt diese Kraft ab, wenn der entstehende

thermoelektrische Strom die gleiche Richtung hat wie
an der Berhrungsstelle zwischen reinem Wismuth und

Kupfer; im umgekehrten Falle nimmt sie zu. Diese

Aenderung ist klein
,
wenn die Menge beigemengten

Zinns sehr klein ist, sie wchst mit der Zinn-Menge bis

zu einer bestimmten Grenze, und nimmt dann wieder
ab

;
bei 1 Proc. Zinn betrgt die Abnahme der thermo-

elektrometrischen Kraft 47 Proc. Der Unterschied
zwischen dem Verhalten des gehrteten und nicht ge-

hrteten, zinnhaltigen Wismuth ndert sich mit der Zeit

nicht; er wird jedoch kleiner, wenn man das Metall

erwrmt; und durch wiederholtes Erwrmen kann man
die thermoelektrische Kraft wieder auf den Werth
bringen, den sie vor dem Tempern hatte.

Diese Thatsachen sttzen die oben angefhrte Ana.

logie zwischen zinnhaltigem Wismuth und reinem Wis-

muth einerseits und Stahl und Eisen andererseits. Sowohl
fr den Wismuth-Stahl, wie fr den Eisen -Stahl gilt,

dasB das nicht getemperte Metall in der thermoelektri-
schen Reihe zwischen dem getemperten und dem reinen
Metall steht, analog wie es sich beim elektrischen Wider-
stand ergeben. In dem Verhalten dieser Metalle gegen
Kupfer haben nmlich die Versuche folgende thermo-
elektrische Reihe ergeben: Reines Wismuth, zirikhaltiges

Wismuth, getempertes zinnhaltiges Wismuth, getemperter
Stahl

,
nicht getemperter Stahl

, Eisen. Wir sehen hier

zwar, dass der Zusatz von Kohle zum Eisen die thermo-
elektrische Stellung des Eisen zum Kupfer in entgegen-
gesetzter Richtung verschiebt als der Zusatz von Zinn
zum Wismuth

;
aber die Stellung des nicht getemperten

Stahls ist beim Wismuth ebenso wie beim Eisen zwischen
dem getemperten Stahl und dem reinen Metall.

Die hier angefhrteu Erscheinungen will Verfasser
durch die Annahme erklren

,
dass beim Erwrmen des

zinnhaltigen Wismuth eine wenig bestndige Verbindung
entsteht, welche wenigstens theilweise bestehen bleiben

kann, wenn das Metall schnell abgekhlt wird.

W, Kernst: Zur Kinetik der in Lsung befind-
lichen Krper. I. Theorie der Diffusion.
(Zeitschr. fr physikalische Chemie, 1888, Bd.' II, S.613.)

Wenn in einem cylindrischen Gefss eine Lsung
sieh befindet, deren Concentration in verschiedeneu
Querschnitten verschieden ist, so findet Diffusion des
gelsten Stoffes von den Querschnitten hherer zu den-
jenigen niederer Concentration statt. Die diffundirte

Menge ist proportional der Zeit, dem Querschnitte, dem
Concentrationsgeflle und dem jedem Stoffe in einem
bestimmten Lsungsmittel eigenthmlichen Diffusions-
coefficienten. Unter der Annahme, dass bei Lsungenfr die Diffusion der osmotische Druck dieselbe Rolle

spielt, wie fr Gase der Druck im gewhnlichen Sinne
fvergl. van't Hoff, Rdsch. III, p. 113), hat Herr Kernst
eine Theorie der Diffusion aufgestellt, nach welcher er
aus den Diffusionscoefficienten die Kraft berechnen kann,
welche auf eine in Lsung befindliche Gramm -Molekel
wirken muss, damit sich dieselbe mit der Geschwindig-
keit von einem Centimeter in einer Secunde bewege.
Diese Krfte ergeben sich natrlich ungeheuer gross,

entsprechend den enormen Reibuugswiderstnden, welche
die gelsten Molekel bei ihrer Bewegung in ihrem
Lsungsmittel erfahren. Umgekehrt kann nach der
Theorie des Verfassers, wenn jene Krfte bekannt sind,
auch der Diffusionscoefficient berechnet werden. Nun
hat F. Kohlrausch bereits im Jahre 1879 fr Elektro-

lyte die absoluten Geschwindigkeiten der Ionen unter
dem Einflsse einer bestimmten, von der elektrostatischen

Ladung der Elektroden herrhrenden Kraft, und anderer-
seits die Kraft, welche auf ein Ion wirkend demselben
eine bestimmte Geschwindigkeit ertheilt, im absoluten
Maasse berechnet. Hieraus hat Herr N ernst die Diffu-

sionscoefficienten fr eine Reihe von Elektrolyten be-

rechnet und mit der Erfahrung verglichen. Obwohl die

Abweichungen in vielen Fllen ber zehn Procent be-

tragen, ja bis zu 24 Procent steigen, ist doch die That-

sache von Interesse, dass bis zu einer solchen Ueberein-

stimmung die Diffusionsgeschwindigkeit in absolutem

Maasse sich berechnen' Hess ]aus Daten, welche den ver-

schiedensten Gebieten der Physik entnommen und von
ausserordentlich verschiedener Grssenordnung sind. Fr
die Diffusion eines Gemisches von zwei Salzen leitet der

Verfasser theoretisch ein von Marignac durch Ver-

suche ermitteltes Gesetz ab , dass nmlich in einem
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Gemenge der Unterschied der Diffusionsgcschwindig-
keiten der estandtheile grsser erscheint

,
als wenn

jedes der beiden Salze einzeln diffundirt. z.

J. C. B. Burbank: Photographie des ultrarothen
Theiles des Sonnenspectrums. (Philosophien!

Magazine, 1888, Ser. 5, Vol. XXVI, p. 391.)

\\ iederholt ist von hervorragenden Fachmnnern
behauptet wurden, dass man durch Karben der Trocken-

platten dieselben fr Strahlen unterhalb des Roth des

Sonnenspectrums nicht empfindlich machen knne. Ver-
fasser hat diese Behauptung einer Prfung unterzogen,
fr welche er das Cyanin als B'rbemittel benutzte, und
beschreibt genau das Verfahren

,
das er bei der Her-

stellung seiner Trockenplatten anwendete. Die Platten
wurden den Spectren exponirt, welche durch ebene oder

gekrmmte Rowlaud'sche Gitter erzeugt und durch
rubinrothe Glser gegangen waren, um alles brech-
barere Licht abzuhalten.

Das Resultat war, dass ohne Schwierigkeit das Spec-
trum von der Linie A des Sonnenspectrums bis zur

Wellenlnge 9900 photographirt werden konnte. Einem
besonderen Studium wurde die ji-Gruppe des Spectrums
unterzogen , indem Photographien zu verschiedeneu
Jahreszeiten hergestellt wurden, aus denen man ersehen

konnte, ob sieh irgend eine Vernderung in dieser inter-

essanten Linien -Gruppe zeigte. Verfasser findet, dass
keine der bisher vorhandenen Karten diese Gruppe cor-
rect wiedergiebt. Wenn man das zweite Spectrum be-

nutzte, welches durch ein concaves Gitter erzeugt wird,
so wurden 52 Linien zwischen den Wellenlngen 7100
und 8000 beobachtet (in demselben Rume hatte Herr

Abney nur 24 Linien gezhlt). Zwischen dem Anfange
und dem Ende von A

,
unter letzterem die einzelne

Linie verstanden vor der Reihe von Doppellinien, die

fr die A -Gruppe so charakteristisch sind, zeigten die

Photographien 17 Linien. Die Photographien waren im
Juni zwischen 10 und 1 Uhr genommen.

Dieses Resultat ist nicht bloss aus dem Grunde inter-

essant
,
dass es die oben angefhrte Behauptung compe-

tenter Forscher widerlegt , sondern weil es eine sehr
schtzbare Gelegenheit bietet, die Bolometer-Beobach-

tungen im infrarothen Theile des Spectrums zu contro-
liren und zu erweitern. Aus diesem Grunde wird es

angezeigt erscheinen, das Verfahren zur Herstellung der

Frbung hier zu beschreiben. (15 Gran Cyanin werden
40 bis 50 Minuten lang mit 1 Unze Chloralhydrat und
4 Unzen Wasser massig erwrmt. Das Gemisch wird

krftig umgeschttelt. Whrend dieser Operation werden
12 Gran Chininsulfat in einigen Unzen Methylalkohol
durch Wrme gelst. Der obigen Cyaninmischung wird
1 Unze starkes Ammoniakwasser zugesetzt, wobei ein

heftiges Aufkochen erfolgt, Chloroform entweicht und
Cyan wird an den Wnden des Gefsses niedergeschlagen.
Man lsst einige Minuten absetzen, decantirt vorsichtig
die darber stehende Flssigkeit und lst das zurck-
gebliebene Cyanin in 3 oder 4 Unzen Methylalkohol. Dazu
giebt man nun die Chininlsung und ergnzt das Ganze
durch Zusatz von Methylalkohol auf 8 bis 9 Unzen. Die-
selbe bildet die Vorrathsflssigkeit und muss im Dunkehl
aufbewahrt werden. Zu 30 Unzen Wasser wurden V/.2
Drachmen dieser Cyaninlsuug gesetzt, dann iya Drach-
men starken Ammouiakwassers zugesetzt und die ganze
Mischung tchtig geschttelt. In diesem Bade bleiben
die Platten dann etwa 4 Minuten.)

J. A. Ewing: Seismometrische Messungen der

Erschtterungen der neuen Tay-Brcke
whrend des Vorbergaugcs von Eisenbahn-
zgen. (Proceedings of tlie Royal Society, 1888, Vo.XLIV,
Nif. 270, p. 394.)

Die grosse Genauigkeit und Empfindlichkeit der

Apparate, welche in jngster Zeit construirt worden,
um die Erschtterungen der Erde zu registriren und zu

messen, regten in Herrn Ewing, der sich ganz besonders
viel mit seismometrischeu Untersuchungen in Japan be-

schftigt hat, den Gedanken an, diese Apparate auch zu

benutzen fr die Bestimmung der Grsse und Art der

Erschtterungen, welche technische Bauten durch Strme,
rollende Lasten und andere Strungen erfahren. Er
stellte zu diesem Zwecke mit seinem Doppel -Pendel-

Seismographen Beobachtungen auf der neuen Tay-Brcke
an, welche nicht uninteressante Ergebnisse herbeifhrten.

Der Seismograph, von welchem die Abhandlung eine

Abbildung und genaue Beschreibung enthlt, stand

zwischen zwei Schienenpaaren in der Mitte der Lnge
des sdlichsten Haupttrgers, etwa V/3 englische Meilen
von dem Duudee-Ende der Brcke und 2

/3 englische
Meilen von dem Tife-Ende; bis zum Tife - Ufer lagen
25 Pfeiler der Brcke und bis zum Dundee-Ufer 57 Pfeiler;
nach djesem Ende hin macht die Brcke eine Krm-
mung. Whrend der Beobachtungen gingen acht Zge
ber die Brcke; es war windstill, und wenn kein Zug

vorberging, war der Zeiger des Seismographen in Ruhe.

So wie aber ein Zug die Brcke erreichte, begann der

Zeiger sich zu bewegen. Die Bewegungen waren erst

so klein, dass sie nicht genau geschtzt werden konnten;
es waren Lngserschtterungen von etwa V50o Zoll. An-

fangs war die Bewegung nur eine longitudiuale, und nur
wenn der Zug bedeutend nher gekommen war, be-

gannen auch seitliche Schwingungen merklieh zu werden.
Die Zeit, um welche die Lngsschwingungen frher
ankamen als die queren, ist viel grsser, als dass sie

durch einen Unterschied in der Fortpflanzungsgeschwin-
digkeit erklrt werden knnte. In der Nhe der Strungs-
quelle (wenn der Zug am Seismographen vorberging),
war die seitliche Bewegung grsser als die longitudiuale;
es scheint somit, dass eine Lngsstrung das Instrument aus

grsserer Entfernung erreicht, als die seitliehe Strung,
dass sie bei der Fortpflanzung lngs der Brcke ge-

ringereu Verlust erleidet. Als der Zug nher kam, legten
sich Seitenbewegungen ber die longitudinalen und der

Zeiger des Seismographen beschrieb eine sehr grosse
Reihe unregelmssiger Schlingen, deren Grsse erst

langsam, dann schnell zu einem Maximum wuchs, als

der Zug das Instrument passirte. Neben dieser fort-

schreitenden Zunahme war noch ein periodisches Steigen
und Fallen der Amplitude vorhanden, dessen Periode

offenbar bereinstimmte mit der Zeit, welche der Zug
brauchte, um von einem Pfeiler zum anderen ber die

zwischenliegende Spannung zu gelangen. Die schwchsten

Bewegungen hrten pltzlich auf, als der Zug die Brcke
verliess. Die Zeichnung, welche der Zeiger aufschreibt,
ist zu complieirt, um zu genauen Messungen verwerthet

zu werden; man erfhrt auch von den Vorgngen mehr,
wenn man die Bewegungen des Zeigers mit dem Auge
verfolgt, als wenn man die Zeichnungen betrachtet. So
weit dies auszumachen war, scheint die grsste Seiten-

bewegung etwa V10 ,
sicherlich nicht mehr als V8 Zoll

betragen zu haben, die grsste Lngsbewegung war etwa

y, von dieser; in der Sccunde waren etwa drei voll-

stndige Schwingungen vorhanden.
Der Seismograph wurde spter genau auf den

Brckenpfeiler am Sdende des Bogens gestellt, auf

dessen Mitte er vorher gestanden hatte, und fnf weitere
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Aufzeichnungen wurden in der neuen Lage erhalten.

Ausser dass die Bewegung etwas geringer gewesen,
hatten sie dieselben Eigentmlichkeiten wie vorher.

Dass derartige Messungen fr die Technologie
wichtig sein knnen

, unterliegt wohl keinem Zweifel.

In Rcksicht hierauf bespricht Herr Ewing in seiner

Abhandlung das Verfahren, feste Vergleichspunkte zu ge-
winnen und eventuelle praktischere Einrichtungen des

Seismographen fr die speciellen technischen Zwecke.

Gr. Cesro : Ueber die umgekehrten Hrte-
Figuren einiger im kubischen System
krystallisirender Krper und des Calci t.

(Annales de la Societe geologiqe de Belgique, 1888,
T. XV, p. 204.)

Wenn man durch einen beliebigen Punkt einer

Krystallfiche eine Reihe von Geraden legt und auf

jeder von diesen Geraden eine Lnge abtrgt, die pro-

portional ist dem Gewicht, welches erforderlich ist, um
die Flche in der betreffenden Richtung zu ritzen, und
wenn man dann die Endpunkte dieser Lngen mit ein-

ander verbindet, so erhlt man eine Linie, welche die

Urte-Curve" heisst, Grailich und Pekorek haben
die Hrte-Curven des Calcit construirt fr die Flchen
1', <' d 1 und Spter hat Herr Exner diese Unter-

suchungen auf viele andere Krper ausgedehnt und hat

sogar eine empirische Formel gegeben , welche die

Aenderung der Hrte in einer Krystallfiche ausdrckt,
die in ihrer Lage zu den Spaltimgsflchen des Minerals

gegeben ist. Diese Curven sind im Allgemeinen com-

plicirt.

Nach Mallard ist nun die Hrte eines Krpers
umgekehrt proportional seinem Reibungscoefficienten.
Hiervon ausgehend, kam Herr Cesro auf den Ge-

danken, zu untersuchen, ob die umgekehrten Hrte-
Curven

,
welche also die Curven der Reibung reprsen-

tiren, nicht einfacher wren, als die Hrte-Curven. Auf
jedem Radius nahm er einen Abstand, der umgekehrt
proportional war dem Gewichte

,
das erforderlich ist,

ein Ritzen in der betreffenden Richtung hervorzubringen,
und er gelangte zu dem auflallenden Resultat, dass fr
die Krper, welche im kubischen System krystallisiren,
und welche Spaltungsflchen besitzen

,
die umgekehrten

Hrte-Linien annhernd Gerade sind.

Bisher konnten die Resultate, welche Herr Exner
an Krpern erhalten, die in anderen Krystallsystemen
krystallisiren, noch nicht in der hier interessirenden

Richtung geprft werden; aber fr den Calcit ergab
sich aus den Resultaten des Herrn Grailich und Pe-
korek, dass die umgekehrten Hrte-Linien betrachtet
werden knnen als Kreise fr die Flche a1

,
und als

Ellipsen fr die Flche p.

Dem numerischen Nachweise der erwhnten Bezie-

hungen an Steinsalz, Sylvin, Fluorid, Blende und Calcit

ist die Arbeit gewidmet, auf deren Einzelheiten hier
nicht eingegangen werden kann.

E. Mojsisovics von Mojsviir: Ueber einige ark-
tische Trias-Ammoniten des nrdlichen
Sibirien. (Mem. de l'academie imp. des sciences de

St. Petersbourg, 1888, VIl" serie, T. XXXVI, Nr. 5.)

Der Verfasser liefert hier einen Nachtrag zu seiner

frheren Arbeit ber Arktische Triasfaunen" (Rdseh. II,

354). Nach der Beschreibung einer Anzahl neuer triadi-

scher Cephalopoden vom unteren Olenek wendet der-

selbe sich zur Besprechung einer kleinen Ammoniten-
fauna vom Magylfelsen im Janalaude. Dieselbe wurde
von einer auf Veranlassung der Akademie zu Petersburg
ausgesandteu Expedition aufgefunden und Herrn v. Moj-

sisovics zur Bearbeitung bergeben. Das Material

war ziemlich umfangreich, doch war der Erhaltungszu-
stand desselben leider ein so ungnstiger, dass der

grssere Theil unbestimmt bleiben musste. Die kleine

Fauna trgt den Typus einer alttriadischen Fauna an

sich, welche etwas jnger, als diejenige der vom Ver-

fasser als den Werfener Schichten" entsprechend an-

gesehenen lenek-Schichten ist. Nur zwei Formen der-

selben finden sich auch bei Mengilch am unteren

Olenek, die brigen (neun) beschriebenen Arten sind

smmtlich neu. Der zoologische Charakter derselben

verweist auf die Zeit des Muschelkalkes. Ob die Magyl-
fauna den Spitzbergenscheu Posidonomyenkalken zeitlich

entspricht, lsst sich zur Zeit nicht entscheiden, da die

artenarme P'auna von Spitzbergen nur eine Ssswasser-
facies des arktischen Muschelkalkes darzustellen scheint.

Dagegen besttigt das Ergebniss der Untersuchung die

schon frher vom Verfasser ausgesprochene Vermuthung,
dass sich am unteren Olenek zwei verschiedene Horizonte

unterscheiden lassen, deren einer den Werfener Schichten,
der andere dem Muschelkalk quivalent wre. v. H.

Marey: Untersuchung der Schwimmbewegun-
gen des Aales mittelst der Photochrono-

graphie. (Comptes rendus. 1888, T. CVII, p. 643.)

Die wichtigen Aufschlsse, welche in neuester Zeit

ber die Bewegungsmechanismen beim Menschen und
bei Thieren durch die in kurzen Intervallen sich fol-

genden Augenblicksphotographien gewounen wurden,
Hessen auf Mittel sinnen, auch fr diejenigen Flle, in

denen bei den Bewegungen eine zu langsame oder gar
keine Ortsvernderung stattfindet, und die Bilder somit
zum Theil oder ganz ber einander fallen wrden

,
ein

zweckmssiges Verfahren zur Verwendung der Augen-
blicksphotographien zu finden. Herr Marey hat zunchst
hierzu mit gutem Erfolge den Drehspiegel beuutzt, be-

sonders beim Studium der Bewegungen von Fischen.
Das Aquarium befand sich in einem dunklen Kasten,
an dessen einer Seite der Drehspiegel aufgestellt war und
von dem Aquarium auf der empfindlichen Platte einen

hellen Streifen zeichnete, auf dem die herumschwim-
menden Fische als Silhouetten in den verschiedenen

Stellungen ihrer Bewegungen erschienen.

Mittelst dieser Methode hat Herr Marey Beob-

achtungen an verschiedenen Fischarten
,
besonders an

Aaleu, angestellt, welche nachstehende Resultate ergeben
haben :

Wenn man die in Intervallen von y, Secunde er-

haltenen Bilder neben einander legt (Figur), so er-
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kennt man, dass der Aal sich betrchtlich fortbewegt

hat, und dass seine Gestalt zwischen zwei sich folgenden
Bildern sich verndert hat. Mau kaun vom Kopfe bis zum
Schwnze des Thieres die Fortpflanzung von Wellen

verfolgen ,
welche sich ziemlich gleichfrmig fortzube-

wegen scheinen. Um die Fortbeweguugsgeschwiudigkeit
des Aales und die seiner Wellen genau zu messen, wird

durch die Spitzen der Kpfe der Bilder () und durch
die Enden der Schwnze (b) eine Linie gezogen, welche

vollkommen parellel sind, und beweisen, dass die beiden

Enden des Thieres gleichmssig fortschreiten.

Der Aal hatte eine Lnge von 30 cm
,
welche sich

durch die Krmmungen auf 29 cm reducirte. Um die

Fortbewegungsgeschwindigkeit zu erkennen
,
wurde die

gerade Linie 00 gezogen, welche auf allen Bildern durch
denselben Punkt der Wand des Aquariums geht, und
die daher den Ausgangspunkt der Bewegung darstellt.

Der Winkel, den die Linie a mit der Linie 00 macht,

giebt die Geschwindigkeit der Fortbewegung; sie war
1,9 cm in ]

/10 Secunde oder 19 cm in der Secunde.
Um die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen

zu finden
,
wurden andere Linien gezogen ;

an dem am
meisten nach links gezeichneten Bilde findet man au
der rechten Seite des Aales eine positive oder convexe

Krmmung P, und zwei negative oder coneave Wellen

Aj und A"2 . Diese Wellen findet man wieder an den
successiven Bildern

,
die nach rechts hin aufgezeichnet

sind, und sie verschwinden, wenn sie der Reihe nach
das Ende des Schwanzes erreicht haben. Verbindet
man nun die Orte der positiven Wellen I\ auf einer
Reihe von Bildern durch eine Linie, so liegen sie

siimmtlicli auf einer Geraden; dasselbe ist der Fall mit
den Centren der negativen Wellen N1 und 2V2 . Dann
treten neue Wellen auf, P2 und X3 ,

die sich auf den
successiven Bildern hulich verhalteu. Alle diese Linien
sind unter einander parallel und haben einen gleichen
Abstand, entsprechend 7cm fr die halbe und 14cm
fr die ganze Welle. Endlich findet man, von der Linie 00

ausgehend, dass die Welle zu ihrem Ablaufen % Secunde
braucht. Man findet somit, dass die Welle von vorn
nach hinten mit einer Geschwindigkeit von 21 cm pro
Secunde wandert, whrend der Fisch selbst in derselben
Zeit nur 19 cm fortschreitet.

Raphael Dubois und Leo Vignon: Vorlufige
Untersuchung der physiologischen Wir-
kung des Para- und Metaphenylendiamins.
(Archives de Physiologie, 1888, Ser. 4,> T. II, p. 253.)

Die Phenylendiamine (Benzolderivate, in denen 2H
durch 2NH 2 ersetzt sind) besitzeu sehr ausgesprochene
basische Eigenschaften und zeigen mit den hchst inter-

essanten thierischen Giften
,
den Ptomainen und Leuko-

mainen (Rdsch. II, 350), eine solche Aehnlichkeit der
chemischen Beziehungen ,

dass es von Interesse war,
auch ihre physiologischen Eigenschaften zu studiren.

Der Umstand ferner, dass die beiden genannten Diamine
ein typisches Beispiel chemischer Isomerie bilden, da
beide Basen dieselbe elementare Zusammensetzung und
dasselbe Moleculargewicht haben und sich chemisch nur
dadurch unterscheiden, dass in dem Metadiamin die
beiden Diamine in dem Benzolring die Wasserstoffe 1

und 3 ersetzen
, whrend im Paradiamin die Vertretung

bei 1 uud 4 stattfindet; dieser Umstand musste die

Untersuchung der physiologischen Wirkung noch wn-
ehi nswerther erscheinen lassen.

Die Versuche wurden an Hunden angestellt, denen
Dosen von 0,1 g pro Kilo Thier unter die Haut gespritzt
wurden. Beide Basen erwiesen sich als heftige Gifte (die

Paraverbindung wirkte strker als das Metaderivat) und

fhrten Allgemeinerscheinungen herbei, welche als Wir-

kung der Ptomaine bekannt sind
,
nmlich sehr starke

Speichelabsonderung, Erbrechen, Diarrhe, Urinabson-

derung, Schttelfrost, schliesslich Tod im Coma, und
zwar nach 2 bis 3 Stunden bei dem heftiger wirkenden
uud in 12 bis 15 Stunden bei dem weniger heftigen
Gifte. Beiden Giften war ferner gemeinsam eine Braun-

irbung der sichtbaren Schleimhute uud
,
wie sich bei

der Section zeigte , aller Gewebe, besonders des Blutes,
herrhrend von der Oxydation der Phenylendiamine zu
einer dunkelbraunen Masse

,
die sich in gleicher Weise

auch an der Luft bildet.

Neben diesen gemeinsamen Symptomen riefen die

beiden nur durch die Stellung ihrer Amine im Benzolkern
verschiedenen Basen noch besondere charakteristische

Erscheinungen hervor: Das Metapheuylendiamin erzeugte
eine intensive Grippe, heftigen Schnupfen, bestndiges
Niessen, rauhen Husten, und bei der Section fanden sich

feste Gerinnsel in beiden Herzhhlen, vor Allem war
charakteristisch eine sehr angeschwollene, violettfarbige
Milz mit zersetztem und zerfliessendem Gewebe. Das

Parapheuylendiamin hingegen griff die Organe der

Augenhhle an; es entstand ein immer strkeres Hervor-
treten der Augpfel aus den Hhlen, dabei war die Binde-

haut blass und stark geschwollen, das Bindegewebe war
infiltrirt und die Thrnendrsen waren angeschwollen,
fast schwarz von der sehr reichen Ablagerung der
braunen Oxydationsproducte des Paradiamins in das

Drsengewebe. Das Blut wurde bei der Section weniger
leicht gerinnbar als in der Norm gefunden ,

und die

Milz fiel durch ihre Blsse und ihre Schrumpfung auf.

Florence Mayo: Die oberen Eck- und Schneide-
zhne der Schafe. (Bull. Mus. comp. zool. Harward

Cplleg. Cambridge Ma. 1S8S, Vol. XIII, No. 9, p. 247.)
Wir bringen diese kleine Untersuchung au diesem

Orte hauptschlich deshalb zur Sprache, weil sie die

Reihe der Uebereinstimmungeu zwischen onto- und
phylogenetischer Entwickelung um ein hbsches Beispiel
vermehrt. Die ltere Angabe von Goodsir (1S39),
dass die mangelnden oberen Schneide - und Eckzhne
der Wiederkuer wenigstens noch embryonal angelegt
wrden, war von vielen Nachuntersuchern fr nicht zu-
treffend erklrt worden. Diesen Widerspruch zu lsen,
war der ursprngliche Zweck der Untersuchung. Die-
selbe ergab die vorbergehende Existenz eines Zahn-
walles in einer nach der Mittellinie zu abnehmenden
Mchtigkeit, von welchem aus noch der Schmelzkeim
des Eckzahnes

, jedoch ohne weitere auf Bildung eines

Schmelzorganes zielende, histologische Umwandlungen
angelegt wird. Die Entwickelung der Schneidezhne
dagegen ist bis auf den Zahnwall gnzlich unterdrckt.
Dieser Umstand gewinnt au Bedeutung ,

wenn wir uns

erinnern, dass auch im Laufe der Phylogenese die Eck-
zhne zuletzt verschwunden sind

,
da die niedrigsten

Wiederkuer, die Traguliden ,
sie noch besitzen, und

sie auch noch bei mnnlichen Hir?chen, wie bekannt,
nicht selten auftreten. J. r.

Tli. Zobrist: Die Dnen, Zurckweisung der
Theorien des Herrn Bouthillier de Beau-
mont. (Neuchatel, 1888, S. A. aus den Mittheilungen
der dortigen Geogr. Gesellschaft.)

Die vor zwei Jahren der schweizerischen Natur-

forscherversammlung vorgelegte Dnentheorie des in den
Titelwarten genannten Genter Gelehrten wrde aller-

dings unsere ganzen Anschauungen ber dieses Special-
kapitel der physischen Geographie auf den Kopf stellen.

Nach Bouthillier de Beaumout ist der Wind absolut

ungeeignet., irgendwelche Erhellungen zu bilden, denn
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er ist ausschliesslich niveleur"
; lediglich die Meeres-

fluthen wirken als Dneubildner , und so knnen solche

Sandhgel an Landseen und Binnenmeeren nicht zu

linden sein, um so weniger, da die Verfestigung der auf-

gewehten Saudmassen bloss dem Seesalze zu danken ist.

Mit der Widerlegung dieser von ihm nicht ganz mit

Unrecht als launenhaft bezeichneten Lehre hat nun der

Verfasser ein verhltnissmssig leichtes Spiel; er sttzt

sich dabei wesentlich auf dieselben Betrachtungen, welche
in allen besseren uns bekannten Lehrbchern angefhrt
werden. Seine beiden Thesen sind folgende: Die Menge
des vom Meere gelieferten Sandes ist proportional der

Grsse der flache, welche die Woge bei ihrer Aus-

breitung auf dem flachen Strande bedeckt; starke Fluthen

und aus einer bestimmten Richtung wehende Winde
sind die fr die Erzeugung der litoralen Dnen einzig

maassgebendeu Factoren. Wenn der Wind zwar con-

stant, aber aus verschiedeneu Richtungen der Rose weht,
so geht die geradlinige Form der Hgel in eine halb-

mondartige ber, so z. B. in Jtland und in der west-

lichen Sahara.

Die Beweisthruug im Einzelnen kann natrlich

nichts besonderes Neues liefern, doch sind manche Einzel-

heiten immerhin von Iuteresse. Dahin rechnen wir die

Nachricht ber eine Dnenkette zwischen Fetten und

Kamp an der hollandischen Kste, welche sich auf einem
im 15. Jahrhundert knstlich aufgeworfenen Deiche er-

hebt, ohne dass sich heute noch mit den Augen dieser

Ursprung erkennen Hesse, ferner den Nachweis, dass da,
\\u .Meeresstrmungen die Kste erreichen, der Process

sich mit grsserer Raschheit vollzieht. Bemerkenswerth
ist auch das historische Factum, dass die Holluder ein-

mal cregen die auf den Dnen angesiedelten Kaninchen
einen frmlichen Vernichtungskrieg erffneten, weil die-

selben sich an den fr die Festhaltung des wandernden
Sandes sorgenden Pflanzen allzu sehr vergriffen hatten.

Auch fr die Geschwindigkeit der Fortbewegung bringt
der Verfasser, gesttzt auf indirecte Anzeichen, manch

merkwrdige Notiz bei. Ferner hat der Verfasser darin

Recht, dass er auf die beweglichen Flugsaudauhufungen
des Continentes. auf das Banat und auf die von Desor
beschriebenen Wanderdnen des tunesischen Suf hinweist.

Sehr auffllig aber erscheint es uns, dass, whrend
dem Verfasser sonst wenige der europischen Dneu-
gebiete unbekannt >iud, die Dnen der baltischen Kste
als unansehnlich hingestellt werden. Wie wenig das

berechtigt ist, geht schlagend aus der trefflichen Schil-

derung Vor - und Hinterpommerns in physiographischer
Beziehung hervor, welche wir aus Paul Lehmann's
Feder besitzen. Und zudem liegt auch in der kleinen

Schutt selbst ein Widerspruch vor, denn S. 19 ist davon
die Rede, dass die bis zu 60 m Meereshhe ansteigenden

Dnengebirge der Nehrung in zwei bis drei Jahrhun-
derten den Eingang in das Kurische Haff zugebaut haben
werden! S. Gnther.

SlolO'
Meilen in

= 8,67" 0,0012".

Aussehen des Nebels, den Herr Holden 1875 eingehend
studirt und gezeichnet hatte, war ganz verndert; es
wre ein hoffnungsloses Unternehmen, das Object, wie es

dort erscheint, zeichnen zu wollen". Nur mittelst der

Photographie, die demnchst zur Hlfe herbeigezogen
werden soll, wird es mglich sein, die Mannigfaltigkeit
der Helligkeits-Nancen und Gestaltungen in dem bisher
so einfach erschienenen Objecte getreu wiederzugeben.
Aus den Angaben ber den Unterschied zwischen den
frheren Bildern und dem jetzigen sei als Beweis fr
die Vortretflichkeit des neuen Instrumentes nur die eine

angefhrt, dass frher die besten Instrumente innerhalb
des Nebels und zwar in dem dunklen Ringe nur einen
Stern haben erkennen knnen, whrend auf dem Lick-
Observatorium ausser diesen noch elf andere Sterne ge-
sehen worden sind, von denen sechs innerhalb des Ringes
und die brigen fnf noch im Nebel liegen. Wie aus-

sichtsvoll diese Untersuchungen sind
,
kaun schon aus

den bisherigen kurzen Angaben in dem Supplementheft
der Monthly Notices" geschlossen werden.

V ermischtes.
William Harkness, Mitglied der Vereinigten

Staaten-Commission zur Beobachtung des Venus-
durchganges hat nach der Science" vom 19. October

in der letzten Sitzung der Philosophical Society zu

Washington eine lngere Abhandlung ber diese Beob-

achtungen gelesen. ^ on den durch eingehende Unter-

suchung von sechzehnhuudert Photographien gewonnenen
Resultaten seien nach obiger Quelle folgende angefhrt:
Der Abstand der Erde von der Sonne ist = 92 521 000 engl.

Meilen; der Abstand des Mondes von der Erde
= 238 852,4 engl. Meilen; die Masse des Mondes

1

die Geschwindigkeit des Lichtes = 1S6 298,4 engl,

der Secunde
;

die Parallaxe der Sonne

Im eine Vorstellung zu erhalten und zu geben von
der Leistungsfhigkeit des 36zlligen Re-
fr a c t o r s des Lick -Observatoriums hat Herr
Edw. S. Holden zunchst den Ringnebel in der Leier
untersucht und die gewonnenen Bilder mit den Be-

schreibungen und Zeichnungen verglichen, welche mit-

telst der anderen grossen Instrumente frher gewonnen
worden. Das Resultat war ein berraschendes. Das

In dem wissenschaftlichen Streit, der seit einigen Jahren
darber gefhrt wird, ob eine Reihe geologischer Funde,
die fr fossile niedrige Organismen gehalten wurden,
nicht blosse Abgsse sind von Fussspuren hherer
Thiere, die im Schlamm zurckgelassen waren, fhrt
Herr Lebesconte in einer Mittheilung an die Societe

geologitjue de France" als Argument fr die organische
Natur der als Cruziana" bezeichneten Funde folgenden
Umstand an. Wenn man irgend eine Form mit Gyps
oder Formsand fllt und nach dem Festwerden die Hlle
entfernt, dann giebt das Gussstck alle Vertiefungen der
Form erhaben, alle Erhabenheiten vertieft wieder; aber

diese treue Wiedergabe der Form findet sich nur an der

Oberflche des Gussstckes, whrend das Innere nichts

von einer Architectur zeigt. Auf dem Durchschnitt der

Cruziana hingegen findet man genau die Structur wieder,
welche die Oberflche andeutet; sie sind also durch
Fossilisation organischer Structuren entstanden.

Ueber die Entdeckung eines neuen, hchst
merkwrdigen Sugethieres in Australien macht
Herr A. Zietz in Adelaide in Nr. 293 des Zoologischen
Anzeigers" eine kurze Mittheilung, welcher das Nach-
stehende entnommen ist: Das Thier ist von hnlicher

Krperform und der Grsse eines Goldmaulwurfs (Chryso-
chloris). Der Pelz ist dicht, kurz, fein und von weiss-

gelblicher Farbe, ussere Augenffnungeu sind nicht

wahrnehmbar: die Ohrffnungen sind klein und liegen
unter dem Pelze versteckt; die Naseuffnungen stehen seit-

lich und sind schlitzfrmig. Der Kopf ist verhltnissmssig
kurz mit abgerundeter Schnauze; die Zunge breit,

fleischig mit abgerundeter Spitze; die Speicheldrsen
stark entwickelt. Der Rumpf ist walzenfrmig ,

die

Vorderbeine kurz, krftig und nach aussen gerichtet;
die Zehen sind yi spitzem Winkel in zwei Reihen ge-

ordnet, Zehe 1, 2 und 3 bilden die innere Reihe und
haben spitze Ngel, 4 und 5, erstere mit langem schmalen,
letztere mit grossem dreieckigen Nagel, bilden die ussere

Reihe. Die Hinterfsse mit nach auswrts gerichteter
Sohle haben flache, breite Klauen au den Zehen, welche

durch Bindehaute vereinigt sind. Der Schwanz ist re-

lativ laug, unbehaart und endet in eine knopfartige

Spitze; am Bauche ist eine kleine Tasche; ussere Geni-

talffnungen sind nicht wahrnehmbar.
Die Bezahnung ist sehr eigenthmlich und scheint

auf Verwandtschaft mit Amphitherium hinzuweisen, von

welchem drei Unterkiefer aus dem unteren Oolith bei

Stonesfield. begleitet von Resten von Plesiosaurus und

Pterodactylus, "gefunden wurden. Danach wrde dieses

Thier uns eine der ltesten lebenden Sugethierformen
darstellen, die Australien eigenthmlich ist. Dem An-

scheine nach wrde es zu den Mouotremata gehren;
dech wre es gewagt, schon jetzt weitere Combinatiouen

au dieses interessante Thier zu knpfen, da das einzige

Exemplar, welches das Adelaider Museum erhielt . sicli

in sehr defectem Zustaude befand und keine l nter-

suchung der inneren Theile ermglichte. Das Thier
'

scheint ein unterirdisch lebendes Whlthier zu sein.

Fr die Redactiou verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Jtagdeburgerstrasse 25.
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Angelo Battelli: Ueber Erdstrme. Vorlufige
Mittheilung. (II nuovo Cimento, 1888, Sei-. 3,

Tom. XXIV, p. 45.)

Die Untersuchungen, ber welche Herr Battelli

zunchst eine vorlufige Mittheilung publicirt, und

die ausfhrlich in den Annali di Meteorologia Ita-

liana" verffentlicht werden sollen, sind in den Mo-

naten August, September und October 1887 angestellt.

Zweck der Untersuchung war, Messungen der Erd-

strme anzustellen unter Bedingungen, in denen man
durch sorgfltige Versuchsanordnung sich mglichst
frei machte von den chemischen uud thermoelek-

trischen Strmen ,
die in den Telegraphendrhten

eine Rolle spielen, wie von den Contact- und Polari-

sations-Wirkungen der Erdplatten. (Inwieweit diese

Umstnde bei den Messungen frherer Beobachter,

von Wild (Rdsch. I, 163), Lamont und Anderen,
strend eingewirkt, will Verfasser in der ausfhrlichen

Abhandlung nachweisen) [in derselben wird auch zu

ersehen sein, ob die Beobachtungen des deutschen

Reichs -Telegraphenamtes, Rdsch. I, 425, gleichfalls

bercksichtigt sind.]

Zur Vermeidung der beiden letztgenannten Fehler-

quellen wurden Vorversuche im Laboratorium aus-

gefhrt mittelst Stanniolplatten, die auf quadratische
Holzscheiben von einem Meter Seite geklebt und all-

leckt waren mit 50 cm hohen Polstern aus

Erde, welche dem Graben entnommen war, in welchen

die Urdplatten eingegraben werden sollten. Ueber

eine gut isolirte Platte des Bodens wurde eine hohe

Schicht derselben Erde ausgebreitet und an den beiden

Enden derselben wurden zwei Gruben ausgehoben,
welche zwei Scheiben mit ihrer Bedeckung aufneh-

men konnten. Hierauf wurden die isolirten Drhte,
welche aus den Erdkissen herausragten und mit dem
Stanniol verlthet waren, mit einem Apparate ver-

bunden
,

der nach der Compensationsmethode die

elektromotorische Kraft des so gebildeten Elementes

messen konnte. Diese Messungen wurden mehrere

Male unter verschiedenen Umstnden vor und nach

den Beobachtungen ber die Erdstrme wiederholt,

und stets wurden ziemlich bereinstimmende Resultate

erhalten.

In dieser Weise wurden zwei Plattenpaare unter-

sucht; die Platten des ersten Paares wurden dann in

der Richtung des magnetischen Meridians im Abstnde
von 1 km von einander und in einer Tiefe von 3,2 m
unter der Oberflche aufgestellt; die Platten des

zweiten Paares wurden senkrecht zum magnetischen
Meridian in gleicher Tiefe und gleichem Abstnde auf-

gestellt. Das Versuchsfeld war eine weite Ebene in

der Nhe von Chiesi. Die isolirten Drhte, welche

aus den Gruben herausragten, wurden mit dem Drahte

''.' i entsprechenden Linie mittelst grosser Queeksilber-

uiipfe, die gegen Sonne und Regen gut geschtzt

waren, verbunden. Der eine jede Linie bildende

Draht bestand aus zwei verzinkten Eisendrhten von

3 mm Durehmesser und ging von den Quecksilber-
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npfen in eine Htte, wo er mit einem Galvanometer

verbunden wurde. Die Drhte wurden von den Tele-

graphenstangen getragen und waren von ihnen voll-

kommen isolirt; sie waren von den Grben bis zum
Zelt ganz ohne Verbindungen, so dass therruoelek-

trische Strme vermieden waren.

Zum Studium der Erdstrme brauchte man aber

nicht die in den Drhten fliessenden Strme, sondern

die Potentialdifferenzen zwischen den Punkten des

Rodens, wo die Scheiben eingegraben waren. Um
eine, Formel zu rinden, welche die Potentialdifferenzen

aus den Galvanometerangaben zu berechnen gestattet,

ging Herr Battelli von der Annahme ans, dass die

Erde fr kurze Linien, wie die vorliegenden, als

ebener, unendlicher Leiter betrachtet werden knne,
und dass sein Widerstand in der Zeit der Messung
constant bleibe. Bedeutet E die Potentialdifferenz

zwischen den beiden Punkten
, wenn kein usserer

Draht sie verbindet, e die elektromotorische Kraft des

Contactes zwischen Platten und Erde, E den Wider-

stand der Erde zwischen den beiden Platten und r

den des verbindenden Drahtes, so ist die Intensitt

des Stromes I =.-(-(- e) / (Z? -f '); und wenn man
in den Draht einen Widerstand g einschaltet, hat

man I= (E + e) / (B + r + g).

Aus diesen beiden Gleichungen lassen sich, da e

bekannt ist, E und M bestimmen. In der Regel
wurden diese beiden Messungen nur zweimal in der

Woche ausgefhrt, und sonst das Galvanometer alle

fnf Minuten abgelesen von 6 h Morgens bis 10 h

Abends. Aus diesen Ablesungen wurden dann direot

die Werthe von E bestimmt unter Bercksichtiffune'

der Correction, welche durch die Polarisation und

die Aenderungen von r und zuweilen von R erforder-

lich war. So wurde fr den Ort, an dem die

Messungen gemacht wurden, die Potentialdifferenz

zwischen zwei 1 km von einander entfernten Punkten

der Erde gefunden in der Richtung des magnetischen
Meridians zwischen 0,000680 V. und 0,000810 V. und

in der Richtung senkrecht zum Meridian zwischen

(),ii(ll50 V. und 0,00185 V. in Zeiten, in denen der

Strom einen regelmssigen Gang zeigte. Aber in

Zeiten schneller und unvorhergesehener Aenderungen
nahm er viel hhere Werthe an.

Die Richtung der Erdstrme in der Linie des

magnetischen Meridians war von Nord nach Sd und
in der zu dieser senkrechten Linie von Ost nach

West; die wirkliche Richtung des Erdstromes war
somit von NE nach SW und der Winkel, den diese

Richtung mit dem magnetischen Meridian machte,
war etwa b'ti" von Nord nach Ost. Dieser Winkel
nderte sich, wenn man den Meridian als fest ansieht,

gleichmssig in den Tagen, in denen der Strom sich

ruhig verhielt: am Morgen nahm er zu, bis er ein

.Maximum um 7 h 30 m a. m. erreichte, dann nahm
er ab bis zu einem Minimum um 11h a. m.; hernach

wurde er wieder grsser bis zu einem neuen Maxi-

mum um 7 h p. m. und endlich nahm er ab bis zu

einem neuen, kleinsten Werthe kurz nach 10 h
p. in.

In den Zeiten aber, in denen der Erdstrom unregel-

mssige Aenderungen erfuhr, zeigte sich keine Gesetz-

mssigkeit in der Richtung des Stromes und in den

Aenderungen, welche er erfuhr.

Herr Battelli hat hierauf die Werthe des Poten-

tialgeflles berechnet in der Richtung, in welcher der

Erdstrom am Orte der Versuche beobachtet worden,
und aus ihnen die tglichen Schwankungen bestimmt;
er kam dabei zu dem Resultat, dass die elektromoto-

rische Kraft dieses Stromes, welcher der Hauptstrom
genannt wurde, einen regelmssigen tglichen Gang
hat. Mit dem Morgen beginnend, nimmt sie ab, bis

sie ein Minimum um 9 h a. m. erreicht, dann be-

ginnt sie zu wachsen, erreicht ein Maximum um
3y2 h p. m. und wird dann wieder kleiner, ohne dass

sie fr gewhnlich um 10 h p. m. ein Minimum er-

reicht htte. Es scheint, dass auch die tglichen
Mittel der elektromotorischen Kraft des Haupterd-
stromes einen ziemlich regelmssigen Gang hatten;

aber die augestellten Versuche reichen noch nicht

aus, um diesen zu entziffern. Nachdem ferner das

Potentialgeflle in den beiden Richtungen SE und

SW genau bestimmt war, entsprachen die gefun-
denen Werthe sehr gut den Werthen, die man erhielt

durch Projection des Potentialgeflles, von dem der

Haupterdstrom herrhrt, auf die beiden genannten

Richtungen.
Die Beziehungen der Erdstrine zu den meteoro-

logischen Erscheinungen und zu den Elementen des

Erdmagnetismus wurden gleichfalls untersucht. In

Bezug auf die ersteren wurden folgende Resultate

erzielt:

1. Es besteht keine Beziehung zwischen der

Feuchtigkeit der Luft und den Erdstrmen.
2. Der Thau und der Reif ndern weder den Gang

noch die Werthe der Erdstrme.

3. Whrend des Regens erleiden die Erdstrme
in der Regel keine merklichen Aenderungen : wenn
sich einige sehr schwache zeigen, die hervorgebracht
sein knnen von der Aenderung des Widerstandes im

Boden, so verdecken sie nicht den normalen Gang der

Strme; zuweilen beobachtet man beim Fallen der

ersten Tropfen pltzliche Schwankungen , welche

wahrscheinlich herrhren von unregelmssiger Aen-

derung des elektrischen Potentials an verschiedenen

Punkten des Bodens als Wirkung der Elektricitt,

die vom Regen ihnen mitgetheilt wird, oder in Folge
der Inductiou, die von der Elektricitt der Wolken

ausgebt wird. Bei jedem Blitz hat man nur eine

pltzliche Schwankung, die sicherlich herrhrt von

der Wirkung der elektrischen Entladung auf den

Boden.

4. In den Zeiten, in denen die Erdstrme einen

regelmssigen Gang zeigen, haben ihre Schwankungen
keine Beziehung zu denen der elektrischen Poten-

tialdifferenz der Atmosphre zwischen den beiden

Enden der Linie, in der man den Strom beobachtet.

Es scheint hingegen, dass eine Beziehung bestehe

zwischen den unregelmssigen Aenderungen des Erd-

stromes und denen der elektrischen Potentialdifferenz

der Atmosphre.
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5. Die Verdunstung an der Oberflche der Erde

bt keinen merklichen Einfluss auf dir Erdstrme aus.

ti. Man begegnet keiner Beziehung /.wischen dein

tglichen und monatlichen Gang der Erdstrme und

dem der Lufttemperatur und des Luftdruckes.

Die Resultate, welche ber die Beziehungen der

Erdstrme zu den Elementen des Erdmagnetismus
erhalten wurden, sind folgende:

7. Die Erdstrme knnen keinen Einfluss haben

auf die Verticalcomponente des Erdmagnetismus.

8. Sowohl in den Zeiten der Ruhe wie in denen

der magnetischen Strme stimmen die tglichen und

monatlichen Schwankungen des NS-Stromes sehr gut

mit denen der Declination und die Schwankungen des

KW -Stromes mit denen der Ilorizontalintensitt des

Erdmagnetismus.
9. Die Schwankungen der Erdstrme gehen fast

immer um einige Minuten den entsprechenden Aen-

derungen der bezglichen magnetischen Elemente

voraus. Mau wird dadurch zu dem Glauben veranlasst,

dass die Erdst rme die Ursache sind der regel-

mssigen und unregelmssigen Schwankun-

gen des Erdmagnetismus in unseren Breiten.

Anton Banmann: UeberdieEntstehungderSal-

petersure und salpetrigen Sure in der

Natur durch Verdampfung von Wasser,
durch alkalische Substanzen und durch

den Boden an und fr sich. (Landwirthschaftl.

Versuchs -
Stationen, 188S, Bd. XXXV, S. -217.)

Im Jahre 10(32 hatte Schnbein eine Beobachtung

gemacht, die seiner Zeit das grsste Aufsehen erregte.

Er liess in einen erhitzten, offenen Tlatiutiegel reines

Wasser eintropfen und fand
,
dass die in einer ber

den Tiegel gehalteneu kalten Flasche condensirten

Wasserdmpfe salpetrigsaures Amnion enthielten.

Die Anwesenheit der salpetrigen Sure wurde dadurch

erkannt, dass die zu prfende Flssigkeit angesuerten
Jodkalium- Strkekleister sofort tief Ldute; das Ammo-
niak verrieth sich, nachdem die bei dem Verdampfungs-
versuche condensirte Flssigkeit in einem kleineu

Gefasse mit Kalilauge versetzt worden war, dadurch,

class die in der Nhe des Gefsses befindliche Atmo-

sphre sowohl Curcumapapier zu brunen als auch

um einen mit Salzsure benetzten Glasstab deutlich

Nebel zu bilden vermochte. Es konnte sich die

Reaction etwa im Sinne der folgenden Gleichung
vollziehen :

2N -f ^ ILO = (NH 4 ) NO,.
A omoniumnitrit

Seltsamerweise gelang der Versuch, obwohl anscheinend

unter vollkommen gleichen Bedingungen angestellt,

zuweilen nur sehr unvollkommen, zuweilen blieb die

gewnschte Reaction sogar vollstndig aus. In der

Folge wurde der Schnbein'sche Versuch in mehr
oder minder modificirter Weise vielfach wiederholt,

was bei der glnzenden Aussicht , die eine so leicht

und mit so geringen Hnlfsmitteln zu bewerkstelligende

Synthese des Ammoniumnitrits in theoretischer wie

praktischer Beziehung erffnete, nicht Wunder nehmen

kann. Die Thatsache, dass an der Luft verdampfendes

ammoniakhaltiges wie ammoniakfreies Wasser

nach einiger Zeit salpetrige Sure enthielt, ist spterhin
noch mehrfach beobachtet worden.

Doch schon bald nach der Verffentlichung Schn-
beiu's machte sich, besonders auf Grand der Versuche

von Bohlig und Carius, die Ansicht geltend, dass

beim Verdampfen von reinem Wasser in einer von

Ammoniak und salpetriger Sure freien Atmosphre
Ammoniumnitrit nicht entstehe. Es ist nun aber

zu bemerken
,
dass das in der atmosphrischen Luft

enthaltene Ammoniumnitrit sich nicht in solcher

Menge in Wasser ansammeln konnte, wie es, aus der

Intensitt der Reactionen zu schliessen, hufig bei

Schnbein's Versuchen der Fall war. Es konnte

aber vielleicht angenommen werden, dass von Wasser

nur Ammoniak, das sich als Fulnissproduct stickstoff-

haltiger Krper ja stets in der Luft findet, absorbirt

wurde, und dass alsdann dieses aufgenommene Ammo-
niak durch das hei der Wasserverdnnstung nachgewie-

senermaassen entstehende Ozon und Wasserstoffsuper-

oxyd zum Theil zu Stickstoffsuren oxydirt worden ist.

Durch eine Reihe im hchsten Grade exaeter

Versuche hat nun Herr Baumann die Quelle fr das

bei der Wasserverdunstung beobachtete Ammonium-
nitrit ermittelt und sich dadurch, dass er die zum

Theil einander widersprechenden Literaturangaben
mit den Thatsachen in Einklang brachte, ein grosses

Verdienst erworben.

In seinen ersten Versuchen hat Herr Baumann
in der That bei jeglicher an der Luft stattfindenden,

freiwilligen, wie durch Wrme untersttzten Wasser-

verdunstung das Auftreten von Stickstoffsuren be-

obachtet. Von ganz besonderem agricultur
- chemischen

Interesse war die Thatsache, dass es zunchst nicht

gelingen wollte, reinen von salpetriger Sure und

Salpetersure freien kohlensauren Kalk herzustellen,

so dass mglicherweise dem kohlensauren Kalk nitri-

ficirende Eigenschaften zukamen. Ein durch Be-

handlung vou reinem Kalk mit reiner Kohlensure

erhaltenes, reines Product war nach dem Austrocknen

in einem durch Gas geheizten Trockeuschranke stets

salpetersurehaltig. Bald jedoch zeigte sich, dass

ein durch wiederholtes Abpressen mit Filtrirpapier

getrocknetes Prparat keine Stickstoffsuren enthielt.

Wurde das Austrocknen in einem von Stickstoffver-

bindungen befreiten Luftstrome vorgenommen, so blieb

das Prparat ebenfalls frei von Stickstoffverbindungen.

Eine ganze Reihe von Krpern wurde in dieser Weise

geprft, und es stellte sich heraus, dass beim Aus-

trocknen im Gastrockenschranke hauptschlich die

basischen und kohlensauren Krper Salpetersure und

salpetrige Sure in erheblicherer Menge aufgenommen
hatten.

Nun war noch zu prfen, ob vielleicht Ammoniak,
das aus der Luft stammen konnte, durch kohlensauren

Kalk oder hnliche Stoffe in Sauerstoffverbindungen

des Stickstoffes verwandelt wird. Das Resultat viel-

fach variirter Versuche war ein negatives.
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Die Stickstoffsuren niussten mithin in der im

Trockenschranke befindlichen Luft bereits fertig ge-

bildet gewesen sein
,
und zwar waren sie von aussen

eingedrungen; ihre Entstehung aber verdankten sie

der Verbrennung des Leuchtgases.

Hlt man einen Glaskolben nur einige Secunden

ber eine Leuchtgasfiamrne und splt ihn alsdann

mit etwas Wasser aus, so giebt dasselbe die inten-

sivsten Reactionen auf Salpetersure und salpetrige

Sure. Es zeigt sich sogar, dass smmtliehe in einem

mit Gas beleuchteten Rume befindlichen Gegenstnde
au Waschwasser Stickstoffsuren abgeben; in Rumen,
in denen keinerlei Verbrennungen stattfinden, bleiben

diese Reactionen aus. Dass basische und kohlen-

saure Krper mit ganz besonderer Energie diese sauren

Dmpfe anziehen, ist nicht besonders auffallend.

Ein hnlicher Vorgang vollzieht sich hufig vor

unseren Augen, wenn offenstehendes Kalk - oder Baryt-

wasser sich sofort, durch die aus der Luft herbei-

gezogene Kohlensure trbt.

Auch bei der Verbrennung von Weingeist und

anderen Brennmaterialien werden Stickstoffsuren er-

zeugt, wenn auch in weit geringerem Maasse als

durch Leuchtgas. Hierdurch findet auch die schon

frher bekannte Erscheinung, dass fast alle im Handel

befindlichen und als rein bezeichneten Basen und

Carbonate geringe Mengen von Salpetersure und

salpetriger Sure enthalten, ihre Erklrung.
Dass der Schnbein'sche Versuch berhaupt

misslingen konnte
, mag nach der Ansicht des Herrn

Baumann einmal darauf beruhen, dass die durch die

Wrmequelle erzeugten, sauren Dmpfe durch Luft-

zug zuweilen weggefhrt wurden, sodann darauf, dass

unter gewissen Bedingungen Schnbein 's Reagens
der Jodkaliuiu - Strkekleister versagte. Bei

Gegenwart mancher organischen Substanzen, von denen

sich vielleicht die eine oder die andere unter den

Verbrennuugsproducten finden mgen, ist die Jod-

kalium - Strke gegen salpetrige Sure unempfindlich.

Ferner konnte, wenn durch vorhandenes Ozon und

Wasserstoffsuperoxyd die salpetrige Sure vollstndig
zu Salpetersure oxydirt worden war, die Bildung der

blauen Jodstrke wiederum nicht erfolgen.

Die heutzutage angewandten Reagentien zur Auf-

findung von Stickstoffsuren werden durch die oben

als strend bezeichneten Einflsse meist nicht alterirt.

An erster Stelle unter diesen Reagentien steht

das salzsaure Naphtylamin bei Gegenwart von Sulfanil-

sure. Durch salpetrige Sure enthaltende Flssig-
keiten wird das Reagens intensiv roth gefrbt, eine

Reaction, die nach Warington noch bei einer Ver-

dnnung von 1:1000 Millionen eintreten soll.

Als fr seine Versuche ganz besonders geeignet
fand Herr Baumann das Diphenylamin

- Reagens, da

es sowohl saljietrige Sure als auch Salpetersure

anzeigt. Lst man ein Krnchen Diphenylamin in

concentrirter Schwefelsure und schichtet die zu

prfende Flssigkeit darauf, so entsteht bei An-

wesenheit von Stickstoffsuren an der Berhrungs-
flche der Schwefelsure und der wsserigen Flssigkeit

ein tiefblauer Ring. Herr Baumann giebt an, dass

das Diphenylamin
-
Reagens noch anzeigt: Salpeter-

sure in einer Verdnnung von 1:80 000, salpetrige

Sure in einer Verdnnung von 1:7 Milloneu. Auch

Brucin ist ein recht empfindliches Reagens auf beide

Stickstoffsuren, durch die seine Auflsung roth gefrbt
wird. Die altbekannte Entfrbung von Indigsolution

durch Salpetersure tritt erst bei Anwesenheit von

erheblicheren Mengen dieses Oxydationsmittels ein.

Das von Schnbein bei seinem Versuche beob-

achtete Ammoniak stammte wahrscheinlich aus der

Luft und war durch die saure Flssigkeit besonders

lebhaft herbeigezogen worden.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass Nitrifications-

versuche unter grossen Vorsichtsmaassregeln ,
aber

gewiss nicht in einem Rume vorzunehmen seien, in

welchem Gasflammen brennen. HerrBaumann glaubt,

dass auf die Nichtbeachtung dieser Vorsicht ein Theil

der entgegenstehenden Resultate zurckzufhren ist,

die Herr Frank krzlich verffentlicht hat.

Zu dem Resultate, dass weder kohlensaurer Kalk,

noch einer der anderen anorganischen Einzelbestand-

theile des Erdbodens, noch der Erdboden selbst

die Abwesenheit nitrificirender Mikroorganismen
natrlich vorausgesetzt im Stande ist, Luftstickstoff

oder Ammoniak in Stickstoffsuren umzuwandeln, war

auch unlngst Herr Plath gelangt (Landw. Jahr-

bcher, 1887, S. 891 und 1888, S. 725).

Herr Baumann beschliesst seine interessante

Arbeit mit Einwnden gegen einige von Herrn

Frank gezogene Schlsse. Eine Wiedergabe dieses

Theiles der Abhandlung wrde auch ein nheres

Eingehen auf die ausserordentlich umfangreichen

Untersuchungen dieses Forschers bedingen und die

Besprechung den fr das heutige Referat zur Ver-

fgung stehenden Raum betrchtlich berschreiten.

F. r.

Fr. Haag;: Die regulren Krystallkrper.
Eine geom et risch-krystallograp bische

Studie. (Programm des k. Gymnasiums Rottweil,

1887, 40 S.)

L. Wulff: Ueber die regelmssigen Punkt-

systeme. (Zeitschrift fr Kvystallogvaphie , 1887,

Bd. XIII, S. :.03.)

L." Sohncke : Bemerkungen zu He r r n W ul f f 's

Theorie der Kry stall struc tu r. (Ebenda,

1888, Bd. XIV, S. 417.)

Erweiterung der Theorie der Krystall-
struetur. (Ebenda, 1888, Bd. XIV, S. 426.)

Von den zahlreichen Versuchen, die Structur der

Krystalle zu erklren, haben sich besonders drei

einer gewissen Anerkennung erfreut, nmlich die

Theorie Hay's, die von Frankenheim und Bra-

vais und die von Herrn Sohncke. Allerdings hat

die erste jetzt wohl hauptschlich nur historisches

Interesse, in ihrer ursprnglichen Form wenigstens

darf sie nicht aeeeptirt werden
;
doch lsst sich nicht

lugnen, dass ihre Beziehungen speciell zu der
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Franken li eini - Bra vais'scben Theorie sehr enge

Bind, und vor Allem, dass sie ausserordentlich an-

_ id gewirkt hat. Die brigen bis 1879 ver-

ffentlichten Arbeiten auf diesem Gebiete sind in der

ischen Einleitung zu Sohncke's Buche Eut-

wickelung einer Theorie der Krystallstructur" zu-

sammengestellt und eingehend behandelt. Sie kommen
ebenso wie die Hay'sche Tlieorie bei den im Fol-

genden zu besprechenden Arbeiten nicht in Betracht.

Soll ein Krystall aus lauter gleichen, parallel

gestellten und auf Geraden quidistant angeordneten
Elementen aufgebaut werden, so entsteht eine An-

ordnung der letzteren, die als Raumgitter-
structur bezeichnet wird. Ein solches Raumgitter
bilden auch die Schnittpunkte von drei Systemen

paralleler, quidistanter Ebenen. Alle Modifikationen

der Raumgitter lassen sich coustruireu ,
indem man

die Winkel zwischen den drei Systemen von Ebenen

oder den sieh immer wiederholenden Abstand zweier

nchstbenachbarten Ebenen desselben Systems auf

alle mglichen Weisen verndert. Setzt man z. B.

fest , dass die drei Systeme von Ebenen auf einander

senkrecht stehen sollen ,
und whlt fr alle drei den

gleichen Abstand zweier Xachbarebenen
,
so hat man

eine Auorduuug uach Wrfeln und das Punktgitter

hat in Bezug auf Symmetrie ganz den ausgeprgten
Charakter des regulren Systems.

F ranke nbei in unterschied 15 derartige Typen
und fand, dass jedes Krystallsystem einen oder

mehrere Vertreter darunter besitzt. Seine Resultate

wurden durch die sehr eingehenden Arbeiten von

Bravais besttigt, mit der Beschrnkung, dass Bra-

vais nur 14 Hauptarten anerkennt, da zwei der von

Frankenheim gesonderten Typen zusammenfallen.

Manche Umstnde finden einen recht guten Aus-

druck in dieser Theorie, so die Thatsache, dass die

physikalischen Eigenschaften an einem Punkte eines

Krystalls nach verschiedenen Richtungen genau die-

selben sind, wie an einem anderen; denn von jedem
Punkte eines Gitters aus ist die Anordnung der

Uebrigen dieselbe, wie von jedem anderen. Wenn
man ferner annimmt, dass jede Ebene, die durch

drei und folglich durch unendlich viele Punkte di -

Gitters gelegt wird, eine Krystallfleh" ist, so stehen

auch die Krystallflchen in dem Zonenzusammen-

hange, der i ine Grundlage der Krystallographie ist.

Nicht ausreichend ist die Theorie, soweit sie im \ er-

stehenden skizzirt ist, fr die Erklrung der an Kry-
stallen so hufigen Erscheinung, dass Krystallrlcheu,
die nach dem Symmetriecharakter des aus den Flchen-

winkeln zu folgernden Puuktgitters gleichberechtigt

sein sollten , dies durchaus nicht sind
,
sondern dass

die Hlfte oder der vierte Theil gleichberechtigter

Flchen regelmssig bei einem solchen Krystalle vor-

handen sein kann, die anderen aber nicht oder v.

stens in deutlich verschiedener Ausbildung. Um dieser

. o schaft der Krystalle, die je nach ihrem spe-

ciellen Charakter als Hemiedrie, Hemimorphie oder

I etartoedrie bezeichnet wird, gerecht zu werden, sah

sich Bravais gezwungen, auf die Molecle selbst

zurckzugreifen, welche nach Raumgittern angeordnet

waren. Diesen ertheilte er alle mglichen Symmetrie-

charaktere, und. dadurch, dass er annahm, sie seien

in manchen Fllen weniger symmetrisch als das

Raumgitter, ergab sich eine Erklrung fr die er-

whnten Erscheinungen.
Wir haben oben die Eigenschaft der Raumgitter

angegeben, dass um jeden Punkt die Anordnung der

brigen genau dieselbe i-t . wie um jeden anderen.

Herr Sohncke machte darauf aufmerksam, dass nicht

allein die Raumgitter diese Eigenschaft haben. Stellt

man sich z. B. in der Ebene regulre Sechsecke

lckenlos an einander gereiht vor, und denkt sich die

materiellen, kleinsten Theilchen in deren Eckpunkte

gelegt, so erhlt man ein solches System. Es ist

nmlich mglich, das ganze System so zu verschieben,

dass nicht nur irgend ein materielles Theilchen P
t

an den Ort kommt
,
den ein beliebiges andere P;

vorher einnahm, sondern dass zugleich alle brigen

Theilchen an ebenfalls frher besetzte Stellen treten.

Aber man berzeugt sich, dass bei willkrlich ge-

whlten Pi und P> nicht immer eine einfache Parallel-

verschiebung gengt, um das ganze System wieder

mit sich selbst zur Deckung zu bringen. Damit ist

bewiesen, dass in unserem Systeme um jeden Punkt

die Lage aller brigen zwar dieselbe ist, so dass

also ein Beobachter von allen Punkten aus das nm-
liche Bild htte

,
dass er sich aber nicht in allen

Punkten nach derselben Richtung im Rume wenden

drfte . um das gleiche Bild zu sehen , wie das spe-

ciell fr die Raumgitter der Fall wre. Warum sollte

nicht eine so regelmssige Anordnung der Ausdruck

einer krystallograpbischen Structur sein? Schon

1863 liatteWiener sich mit derartigen Punktanord-

nungen beschftigt. Aber eine vollkommen er-

schpfende Behandlung aller solchen Systeme unter-

nahm erst Herr Sohncke. Sein oben citirtes Werk,

in dem er seine Theorie niedergelegt hat, geht von

dem einzigen Grundsatze aus. ..dass die Punktver-

theilung in einem unbegrenzt gedachten, krystalli-

nischen Punkthaufen um jeden Massenpunkt dieselbe

ist, wie um jeden anderen 41

. Das Resultat der um-

fangreichen Untersuchung war, dass es 6.">
l
)

ver-

schiedene Arten von Punktsystemen gebe ,
welche

dieser Bedingung gengen. Die zahlreichen und

mannigfaltigen, neuen Typen erklrten die meisten

Erscheinungen, fr welche Bravais die Form der

Molecle zu Hlfe nahm ohne dieses Auskunfts-

mittel; nur bei einigen Arten von Hemimorphie sah

sich auch die neue Theorie zu demselben gezwungen.
So standen sich die Theorien gegenber, als vor

Kurzem aufs Neue der Gegenstand von verschiedenen

Seiten in Angriff genommen wurde. Den Anfang
machte < ine Arbeit von Herrn Fr. Haag. Ein spe-

cialer Fall scheint auch hier wieder zur Erweiterung

gefhrt zu haben und ist wie oben das beste Mittel.

um die Art derselben leicht zu begreifen. Der Raum

1
) Ursprnglich 66: A. Schnflies coi dass

zwei davon identisch seien.
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lsst sich lckenlos durch regulre Rhombeiidodekaeder

ausfllen. Legt man wieder in die Ecken die mate-

riellen Theilchen, so erhlt man eine Anordnung, die

regelmssig genug scheint, um einen mglichen Fall

der Krystallstructur vorzustellen. Aber nicht alle

materiellen Theilchen sind jetzt noch einander gleich-

werthig. Man kann in dem System die vierkantigen
Rhoinbendodekaederecken von den dreikantigen unter-

scheiden kurz, wir sind ber die Grenzen der

Sohncke'schen Theorie hinausgetreten. Es giebt

in solchen Systemen zwar noch unendlich viele mate-

rielle Punkte, um deren jeden die Massenvertheilung
dieselbe ist, wie um jeden anderen homologen Punkt".

Aber nicht alle materiellen Punkte des neuen Systems
brauchen noch in diesem Sinne homologe Punkte zu

sein. Ganz einfach lsst sich die neue Definition

auf die Sohncke'schen Punktsysteme grnden, indem

man mit Haag sagt: Krystalle sind regelmssige

Punktsysteme und Combinationen von solchen."

Bald sollte sich zeigen , dass die Erweiterung der

Theorie, und zwar in dem von Herrn Haag auge-
deuteten Sinne, mehr als eine vielleicht unnthige
Complication derselben war.

Fast gleichzeitig mit der Arbeit von Haag er-

schien nmlich ein heftiger Angriff auf die ursprng-
liche Theorie Sohncke's. Herr Wulff fand, dass

gerade manches, worin sich Sohncke von Bra-
vais entfernt hatte, weniger gut als die Gittertheorie

von Bravais mit den Wahrnehmungen an den Kry-
stallen stimme. So ist es nach Herrn Wulffs An-

sicht ein principieller Fehler, dass parallele, durch

verschiedene Punkte der Sohncke'schen Systeme

gelegte Ebenen, welche einer krystallographischen
Flche entsprechen sollen, nicht immer dieselbe An-

ordnung der auf ihnen liegenden Systerapuukte haben,

sondern dass nur periodeuweise in der Schaar paral-
leler Ebenen solche mit derselben Punktanordnung
vorkommen. Wie soll man sich unter diesen Um-
stnden das Wachsthum eines Krystalles vorstellen,

dessen Oberflche doch immer dieselben Eigenschaften

zeigt? Herr Wulff meint, man msse annehmen,
dass die ebenen Lagen von Punkten sich gar nicht

vereinzelt, sondern periodenweise an den Krystall

ansetzen, damit der Abschluss immer der gleiche sei.

Stellt man sich ein hnliches Wachsthum des Kry-
stalles nach verschiedenen Richtnngen vor, so ergiebt
sich eine Gruppe von Punkten

,
durch deren Wieder-

holung der Krystall aulgebaut werden muss, und
zwar nach Maassgabe der alten Frankenheim- Bra-

vais'schen Gitter. Herr Wulff geht damit auf die

Fraiikenheim - Bravais'sche Theorie zurck, nur

setzt er an die Stelle der Bra vais'schen Molecle

Punktgruppen, die ihrerseits zum grossen Theile der

Sohncke'schen Theorie entnommen sind. Aller-

dings ergaben sich aus einer ganzen Klasse von

Punktsystemen keine Punktgruppen, und andere noth-

wendige Punktgruppen ergaben sich aus keinem der

Punktsysteme. Die Punktsysteme, die sich der Ab-

leitung von Punktgruppen widersetzten, namentlich

die Schraubensysteme verwarf Herr Wulff als unmg-

liche Formen der Krystallstructur. Der Beweis sttzt

sich auf Grundstze hnlich dem gegen die ver-

schiedenartige Anordnung der Systempunkte auf

parallelen Ebenen herangezogene. Die Punkt-

gruppen, die Herr Wulff braucht und nicht aus

Sohncke's Systemen ableiten kann, erfindet er den

Bedrfnissen des einzelnen Falles entsprechend. Herr

Sohncke hat diese Einwrfe gegen seine Theorie

nicht als richtig anerkannt. Die Verhltnisse, die

ihnen zu Grunde lagen, hatte er schon bei Abfassung
seiner Theorie nicht bersehen. Er hatte die An-

sicht ausgesprochen, dass eine Entscheidung zwischen

seiner und der Bra vais' scheu Theorie auf Grund

physikalischer Beobachtungen nicht zu erwarten sei,

da die physikalischen Erscheinungen an der Krystall-

oberflche nicht allein von der ussersten geome-
trischen Ebene, sondern zugleich von einer Reihe

von ebenen Molecl-Lagen unter der Oberflche des

Krystalles bedingt sein mssten.

Aber Herr Wulff hatte noch auf einige andere

Punkte aufmerksam gemacht, die entschieden in der

Sohncke'schen Theorie nicht richtig waren. Nament-

lich entdeckte er, dass ein Fall von tetartoedrischer

Flchenausbildung, der an verschiedenen Krystalleu

nachgewiesen ist, nicht durch die Sohncke'sche
Theorie erklrt werden kann, ohne dass man, wie

es Herr Sohncke fr einige Flle der Hemimorphie

gethan hatte, auf die Form der Molecle zurckgeht.
Da Herr Sohncke derartige Ausnahmeflle schon

in seine Theorie aufgenommen hatte, war streng ge-

nommen kein Grund vorhanden, die Theorie fallen

zu lassen . als sich herausstellte ,
dass die Zahl der

Flle vermehrt werden msste. Die Thatsache, dass

frher nur Hemimorphien, jetzt aber eine Tetartoedrie

das Auskunftsmittel nthig gemacht hatten, war auch

nicht so wichtig, wenn man sich nicht auf einen ver-

muthlich schwer zu beweisenden inneren Gegensatz
zwischen Hemimorphie und Tetartoedrie sttzt.

Nur dem Umstnde, dass sich Herr Sohncke
vorher schon mit der Idee, seine Theorie zu erweitern,

getragen hatte, ist es wohl zuzuschreiben, dass er

dem richtigen Theile der Ausstellungen Wulffs
mehr als die Bedeutung einer Correctur beimaass und

nun in ziemlich radicaler Weise seine Theorie aus-

dehnte, so dass sie ein Zurckgehen auf die Form

der Molecle in allen Fllen vermeiden kann. Der

Beweis, dass durch die Erweiterung wirklich die

lstigen Ausnahmeflle der frheren Theorie sich

beseitigen lassen
,

ist eigentlich der Schwerpunkt der

Sohncke'schen Arbeit. Die Erweiterung selbst ist

allgemein durchgefhrt und prcis formulirt, stimmt

aber im Wesentlichen mit der Anschauung berein,

w eiche Herr Haag an dem speciellen Falle des

regulren Systems entwickelt hat.

Als Fundamentalsatz der erweiterten Theorie stellt

Herr Sohncke folgenden auf: Ein Krystall (unend-

lich ausgedehnt gedacht) besteht aus einer endlichen

Anzahl (1, 2, 3, ... ) in einander gestellter, regel-

mssiger, unendlicher Punktsysteme, welche smmtlich

gleich grosse und gleichgerichtete Deckschiebungen
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besitzen. Diese in einander stehenden Theilsysteme

sind im Allgemeinen nicht congruent, auch sind die

Kausteine 'des einen im Allgemeinen andere als die

des anderen. Doch ist Congruenz der Hausteine der

verschiedenen Theilsysteme nicht ausgeschlossen."

Oder mit anderen Worten: Ein Krvstall (unendlich

ausgedehnt gedacht I besteht aus einer endlichen

Anzahl parallel in einander stehender eongruenter

Raumgitter."
Noch ein weiteres Argument mag erwhnt werden,

das von allgemeinem Interesse sein drfte. Man hat

angenommen, dass im festen Zustande die Molecle

nicht in derselben Weise aus bestimmten, zu einem

festen Verbnde geeinigten Atomen zu bestehen

brauchte, wie mau es fr den gasfrmigen Zustand

voraussetzt. Herr Rar low hat einige Structur-

formeln beschrieben ,
die einer solchen Annahme ge-

ngen und doch die chemische Zusammensetzung
nach festen Verhltnissen begreiflich machen knnen.

HerrSohncke zeigt, dass Structuren der erweiterten

Theorie ebenfalls fr eine solche Auffassung geeignet

sind. Denkt man sich z. R. die Ecken der lckenlos

an einander gelegten, regulren Sechsecke mit drei-

fachen Wasserdampfmolekeln, 3 IL 0, besetzt und die

Centra der Sechsecke mit Molekeln eines Salzes, so

wird die Structur chemisch das krystallwasserhaltige

Salz mit sechs Molecleu Wasser vorstellen
,
ohne

dass in derselben Rausteine von der Constitution Salz

-f- 6H1O vorkommen. Eng. Rlasius.

W. Roux: Reit rage zur En t wi ekel ungs-
mechanik des Embryo. Ueber die

knstliche Hervorbringung halber

Embryonen durch Zerstrung einer

der beiden ersten Furchungs kugeln,
sowie ber die Nachentwickelung (Post-

generation) der fehlenden Krper-
hlfte. (Archiv fr path<i!o<_

r
. Anatomie und I'hv.sin-

logie, 1888, Bd. CXIV, S. 113 und 246.)

Die Gesetzmssigkeit, mit welcher die Entwicke-

lung des Embryo aus dem befruchteten Ei bei den

einzelnen Thierarten erfolgt, ist so unbegreiflich, dass

es fr die moderne Riologie eine erste wichtige Aufgabe
war. das undurchdringliche Rthsel dieses geheimniss-
vollen Vorganges vor das Forum des Experimentes
zu ziehen. Es wurde der zunchst sich darbietende

Weg eingeschlagen, dass man normal befruchtete Eier

unter bestimmte abnorme Redingnngen brachte (die

gleichwohl eine Weiterentwickelung nicht unmglich
machten) und den Einfluss beobachtete, den dieser

Eingriff in der Theiluug des Eies, der Zellvermeh-

rung, der Gruppirung und Umformung der neuen

Zellen und in der Weiterentwickelung der einzelnen

Organe des Embryo hervorrief. In ein je frheres

Stadium das Experiment verlegt werden konnte,

desto mehr Aussicht erffneten die einfacheren Ver-

hltnisse der ersten Entwickelungsstadien auf posi-

tive, bersichtliche Ergebnisse. So mag hier an die

Versuche erinnert werden, welche die erste Vernde-

rung des befruchteten Eies, die ersten Furchungen

(Theilungen der Eizelle), betrafen und den Einfluss

der Schwerkraft auf dieselbe feststellen sollten. Herr

Roux hat sich seit mehreren .Jahren ganz speciell mit

derartigen Studien beschftigt und die Resultate der-

selben als Beitrge zur Entwickelungsmeehanik des

Embryo" verffentlicht. Seinem neuesten Reitrage

schickt er eine kurze Darstellung seiner frheren

Ergebnisse auf diesem Gebiete voraus, die auch hier

am besten geeignet sein wird, den Leser iu den vor-

liegenden, speciellen Gegenstand der Retrachtung ein-

zufhren.

Die vorliegende Untersuchung stellt einen Rei-

trag zur Frage der Selbstdifferenzirung dar, d. h.

znr Ermittelung darber, ob, eventuell wie weit das

befruchtete; Ei im Ganzen und in einzelnen Theilen

sich selbstndig fr sich zu entwickeln vermge;
oder ob im Gegentheil die normale Entwicklung nur

unter direct gestaltenden Einwirkungen der
Aussenwelt (Schwerkraft, Wrme etc.) auf das be-

fruchtete Ei, bezw. unter diff er enzirenden

Wechselwirkungen der auf dem Wege der Zell-

theilung (Furchung) von einander geschiedenen Ei-

theile auf einander sich zu vollziehen vermag.
Fr das Ei als Ganzes lste Herr Roux die Frage,

indem er Eier so langsam in einer senkrechten Ebene

rotiren Hess, dass die Centrifugalkraft nicht einstel-

lend wirkte, und die Eier nur fortwhrend ihre Rich-

tung zur Schwerkraft, zum magnetischen Meridian,

wie zur Licht- und Wrmequelle nderten; es ergab
sich

,
dass dadurch die normale Entwickelung weder

aufgehoben, noch alterirt, oder auch nur verzgert
wurde. Daraus wurde geschlossen ,

dass die ge-
nannten Agenden keine gestaltende Einwirkung

hatten, und dass die formale Eutwickelung des be-

fruchteten Eies als eine Selbstdifferenzirung be-

trachtet werden darf. Freilich blieben noch einige

weitere Mglichkeiten zu prfen, so die, dass die

Zellen nach der Richtung hin wandern
, aus welcher

ihnen der Sauerstoff zufliesst, dass bestimmte Zellen

der Furchungskugelu sich in spteren Stadien ab-

platten und zu Epithelzellen umgestalten, weil sie

an der Oberflche liegen. Ebenso war bekannt, dass

die Eiuwirkung usserer Agentien ,
wie der Wrme

und des Sauerstoffes, berhaupt uuerlssliche Bedin-

gungen der Eientwickelung sind. Aber whrend die

beiden ersten Punkte noch zu prfen bleiben, so

steht in Bezug auf letztere doch fest, dass sie nicht

direct gestaltend wirken, dass sie z. B. nicht etwa

bestimmen, welcher Theil des Eies zum Urmunde,
welcher Medullarspalte ,

welcher die Augen werde
;

vielmehr sind diese gestaltenden Krfte in dem
Ei selber zu suchen, was der weiteren Untersuchung
eine sehr angenehme Begrenzung gab.

Die nchste Aufgabe war nun, zu ermitteln, ob

zur Bildung der normalen Gestaltungen in dem Ei

alle oder viele Theile desselben zusammenwirken

mssen; oder ob im Gegentheil die durch die Fur-

chung von einander gesonderten Theile des Eies

unabhngig von einander sich zu entwickeln ver-
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mgen; eventuell welchen Antheil jedes dieser beiden

Principien, das der differenzirenden Wechselwirkung
der Theile auf einander und das der Selbstdifferen-

zirung der Theile, an der normalen Entwickelung
nimmt.

Von vielen Autoren waren bereits Thatsachen

beobachtet, deren Aufzhlung hier zu weit fhren

wrde, welche fr einen hohen Grad der Selbstdiffe-

renzirung sprechen ,
und nach denen es ziemlich

allgemein anerkannt wurde, dass schon bei der ersten

Furchung die Theilung des Embryo in die rechte

und linke Seite, ja bereits die Differenzirung zwischen

vorn und hinten erfolgt sei. Aber eine ganz sichere

Entscheidung ber die prinzipielle Bedeutung,
der Selbstdifferenzirung, wie ber den Grad ihrer

Wirkung bei der Entwickelung war doch nur durch

das Experiment zu treffen; Operationen an sich fur-

chenden und an gefurchten Eiern konnten am besten

durch den weiteren Verlauf der Entwickelung zeigen,

ob differenzirende Wechselwirkungen vorbanden sind,

oder die strengste Selbstdifferenzirung das allgemein
die Gestaltung des Embryo beherrschende Gesetz ist.

Die vorliegende Abhandlung bringt, wie bereits der

Titel aussagt, die Ergebnisse einer nach dieser Rich-

tung angestellten Versuchsreihe an Froscheiern.

Befruchtete Froscheier, die in Ballen zusammen-

lagen ,
wurden nach der Bildung der ersten Furche

mit einer Nadel ein - oder mehrmal einseitig ange-

stochen, und nach einigen Stunden oder am anderen

Tage wurden diejenigen ausgesucht und isolirt, bei

welchen sich die operirte Furchungskugel nicht weiter

gefurcht hatte
,
whrend die nicht operirte sich

weiter theilte. Obwohl beim Anstechen der einen

Kugel zuweilen selbst grssere Portionen ihres In-

haltes ausflssen, so bildeten sich die Zellen dennoch

oft normal, und die Eier entwickelten sich regelmssig,
wenn sie nicht ganz zu Grunde gingen. Erst als

Herr Roux die Nadel, mit welcher er die eine Fur-

chungskugel anstach, erhitzte, erhielt er sehr gute

Erfolge. Das Ei wurde nur einmal eingestochen
und die Nadel so lange in demselben gelassen , bis

sich in ihrem Umkreise eine deutliche, hellbraune

Verfrbung der Eisubstanz einstellte. Jetzt ber-

lebte bei etwa 20 Proc. der operirten Eier bloss die

unversehrte Zelle den Eingriff, und Herr Roux hat

im Ganzen ber 10(1 Eier mit getdteter einen Hlfte

zur Entwickelung gebracht und aufbewahrt; von

diesen wurden 80 nach entsprechender Frbung und

Hrtung in mikroskopische Schnitte zerlegt und

untersucht. In einigen Fllen wurde die Verletzung
erst nach der zweiten Furchung an einer Zelle (also

an dem vierten Theile des Eies) ausgefhrt, und die

Entwickelung auch dieser Eier konnte nach einem

gewissen Stadium der Ausbildung festgestellt werden.

Verlsser beschreibt sehr eingehend die Ent-

wickelung der nicht operirten Hlften und ebenso die

Btaltungen, welche die operirten Eihlften durch-

machten, in all ihren einzelneu Stadien. Dieses De-

tail kann hier selbstverstndlich nicht Gegenstand
der Besprechung sein und muss im Original studirt

werden. Die fr die Entscheidung der Frage, zu

deren Lsung die Untersuchung einen Beitrag liefern

sollte, wichtigen Resultate waren folgende.
Die nicht operirte Furcbungszelle vermag nach

Zerstrung der anderen sich auf normalem Wege zu

einem im Wesentlichen normalen
,

halben Embryo
weiter zu entwickeln. Es wurden sowohl seitliche

Halbembryonen wie auch vordere erhalten.

Beim Anstechen nach der zweiten Furchung wurden
auch Drei viertel-Embryonen erhalten mit Fehlen

einer seitlichen Kopfhlfte. Verfasser leitet daraus

den Satz ab, dass die Entwickelung des Eies bis zum
Gastrula-Stadium und die des demnchst daraus her-

vorgehenden Embryo von der Viertheilung des Eies

an eine Mosaikarbeit aus mindestens vier verticalen,

im Wesentlichen selbstndig sich entwickelnden

Stcken ist. Diese Unabhngigkeit zeigte sich auch

darin, dass beim Fehlen des Darmentoblast (inneren

Darm-Keimblattes) das ussere und das mittlere Keim-

blatt sich zu differenziren vermochten.

Die operirte Furchungszelle entwickelte sich zu-

nchst nicht weiter, sondern bildete eine geschrumpfte,

kleinkrnige Dottermasse, welche durch eine Demar-

catiousschicht von der sich normal entwickelnden

getrennt war. Spter jedoch konnte diese Furchungs-
zelle allmlig wieder belebt werden.

Diese Reorganisation erfolgte zum Theil

unter Uebertritt einer grsseren Anzahl von Zell-

kernen (vielleicht mit Protoplasma) aus der normal

entwickelten Eihlfte
, unter Vertheilung der einge-

wanderten Zellen in der ganzen Dottermasse ,
soweit

diese nicht schon durch Abkmmlinge des ihr zu-

kommenden Furchungskernes mit Kernen versehen

war, sowie unter nachtrglicher Vermehrung dieser

beiden Arten von Kernen. Dieser Bekernung oder

Nucleisation" der operirten Furchungskugel folgte

spter eine Cellulation" nach, indem um jeden

Kern eine Zellenabgliederung des Dotters vor sich

ging. Hochgradig vernderte Theile widerstanden

jedoch dieser Art der Wiederbelebung, und wurden

erst in spterer Zeit auf etwas modificirte Weise

gleichfalls verwendbar gemacht.

Der Reorganisation der operirten Eihlfte schloss

sich eine nachtrgliche Entwickelung, eine

Post generation derselben an, welche zu einer

vollkommenen Ergnzung der fehlenden

Seitenhlfte oder hinteren Hlfte des Em-

bryo fhren konnte. Sie erfolgte nicht in der Weise

der normalen Entwickelung, denn die Postgeneration

der Keimbltter in der nachgebildeten Hlfte ging

nicht durch selbstndige Anlage vor sich, sondern sie

fand nur von den bereits in der entwickelten Hlfte

gebildeten Keimblttern aus statt. Dies geschah

jedoch -nur von solchen Stellen aus, wo die Keim-

bltter der entwickelten Hlfte schon derart von

einander geschieden waren, dass jedes Keimblatt mit

einem freien Seitenrande an die nicht entwickelte

Eihlfte anstiess.

Die postgenerative Bildung der Keimbltter geht

in dem durch die nachtrgliche Cellulation gebil-
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deten Zellenmateriale vor sich, indem der Process

der Differenzirung in dem ruhenden Zellenmateriale

fortschreitet. Die zur Bildung eines Keimblattes

othigen, verschiedenartigen Differenzirungen pflanzen
sich hierbei mit ungleicher Geschwindigkeit in dem
noch undifferenzirten Zellenmateriale fort.

Da die verschiedenen Dottermaterialien und die

Zellkerne der operirten Seite keine typische Lage-

rung haben, so konnte nicht angenommen werden,

dass die typische Ausbreitung und die typischen Re-

sultate der Postgeneration durch eine typische Ord-

nung bestimmt qualificirter, der Selbstdifferenzirung'

fhiger Substanzen bedingt sind. Vielmehr glaubte

Herr Roux schliessen zu mssen, dass bestimmte
d if ferenzi rende Einwirkungen von dem
bereits differenzirten Materiale auf das
ihm anliegende, noch indifferente Zell-
material ausgehen.

Durch die Versuche ist somit dargethan, dass

die primre Kutwickelung der ersten Furchungszellen
als Selbstdifferenzirung derselben, bezw. des

t'omplexes ihrer Nachkommen, sich erwiesen hat, die

reorganisirten Eitheile hingegen nur einer abhn-
gigen Differenzirung durch Einwirkung schon

differenzirter Theile fhig sind.

W. Prinz : Untersuchung der Structur der
Blitze mittelst der Photographie. (Bulletin

de l'Aeademie royale de Belgique, 1888, Ser. 3, T. XVI,

p. 244.}

Die Photographien von Blitzen, welche in den letzten

ahren von den verschiedensten Beobachtern aufge-
nommen worden, haben wohl ausnahmslos gezeigt, dass

die Bahnen der Blitze feine, wellenfrmige Linien bilden,
von welchen zahllose Verzweigungen bis zu kaum sicht-

barer Zartheit abgehen, und dass fters mehrere Funken

gleichzeitig oder in sehr kurzer Aufeinanderfolge bei

demselben Blitze berspringen. In einigen wenigen
Fllen, wo der Blitz sehr nahe am photographischen
Apparat vorbeizuckte, hat man aber Bilder erhalten, die

sorgfltig studirt zu der Vorstellung fhrten, dass die

Blitze aus zwei oder mehreren genau parallelen Linien

bestehen, welche durch feine Querstrichelungen zu einem
Lichtbande verbunden sind.

Da Herrn Prinz eine solche Structur der Blitze und
die daran geknpften Deutungen sehr unwahrscheinlich

vorkamen, bemhte er sich vielfach, Blitze aus der Nhe
zu photographiren, was ihm schliesslich whrend eines

heftigen Gewitters gelang, das am 25. Juni zwischen 9 und
101' jn Brssel in eine 1700 m vom Observatorium ent-

fernte Kirche einschlug und dann ber das Observatorium

fortzog. Beim Entwickeln der whrend des Gewitters

exponirten Platten erhielt er mehrere Bilder, welche die

gleichen Eigenthmlichkeiten wie die erwhnten zeigten.
Bei eingehender Prfung wurde aber gefunden, dass diese

Bilder sich erklren lassen durch die einer jeden photo-

graphischen Linse anhaftenden Fehler, welche wegen der

ungeheuren Menge des wirkenden Lichtes merklich

werden.

Was zunchst den Parallelismus der Linien betrifft,

so konnte man besonders nach den Erfahrungen bei Ent-

ladungen von Maschinen-Funken an eine Neigung zum

parallelen Verlauf der Blitzentladungen denken. Aber
es musste auffallen, dass auch bei sehr langen Bahnen
die Linien gleich lang und genau parallel zu einander

blieben, dass in der Regel das secundre Bild schwcher
war, wenn auch gleich starke augetroffen werden, und
dass manchmal drei uud vier genau parallele Linien ab-

gebildet waren. Herr l'rinz ist der .Meinung, dass diese

Verdoppelungen nur herrhren von Spiegelungen an der
lickscite dir empfindlichen Platte und in den Luisen,
und vor allem von einer Ungenauigkeit der Einstelluno-.

Wenn es auch schwierig seiu mag, diese Erklrung
experimentell zu erweisen, so spricht doch sehr zu
ihren Grnsten die Thatsache, dass die Blitze unter den
verschiedensten Bedingungen stets dieselben Eigenthm-
lichkeiten zeigen, und die Unwahrscheinlichkeit, dass alle

secundren Linien stets in einer, zur ersten parallelen
Ebene uud stets au derselben Seite der Hauptlinie er-

scheinen sollten. Einzelne Bilder, welche Nebenlinien

zeigten, die unabhngig von der Hauptliuie zu sein

schienen, lieferten, wie beistehende Figur zeigt, sogar
direct den Beweis, dass es sich um eine

Verschiebung des Bildes handelte.

Das bandartige, streifige Aussehen
der Blitzbilder fhrt Herr Prinz darauf

zurck, dass selbst die besten photo-
graphischen Linsen nur an einer be-

schrnkten Stelle scharfe Bilder geben,
wie man dies am besten auf einer Platte

sieht, die eine grosse Zahl von Sternen

enthlt; nur die im Centrum sind wirk-
liche Punkte, weiter nach dem Rande hin

werden sie oval, verwandeln sich in lange
Striche, von denen jeder in der Mitte
einen Anhang in Gestalt einer Brennlinie

hat. Die Lichtspirale des Blitzes [die Spiralform hlt
Verfasser fr erwiesen aus der wellenfrmigen Gestalt
der Blitzlinie] besteht nun in ihrer Projection auf die

Platte aus einer Reihe von Lichtpunkten, welche ausser-

halb des Gebietes deutlichster Einstellung eine Reihe von

Querstrichen mit Brennlinien in der Mitte erzeugen
mssen, und wenn nur die Striche deutlich sind, hat

man das bandartige Aussehen; Photographien, welche
Herr Prinz von aufsteigenden Raketen genommen,
zeigten hnliche Bilder, die aus einer Reihe von breiten

Strichen mit Brennlinieu bestanden
,
whrend doch das

bject nur eine Reihe von Lichtpunkten war.

Aus dieser Erklrung der Streifung, welche die

Blitzbilder zeigen, leitet Herr Prinz weiter ab, dass

die Blitze eine Annherung an die Kugelblitze erkennen
lassen und sich von den eigentlichen Kugelblitzen nur

durch ihre grssere Schnelligkeit unterscheiden.

A. Winkelmann: Ueber die Verdampfung von
den einzelnen!' heilen einer kreisfrmigen,
freien Oberflche. (Annalea d. Physik, 1888, N. F.,

Bd. XXXV, S. 401.)

Die gewhnliche Annahme
)

dass die Verdampfung
einer Flssigkeit von einer freien Oberflche propor-
tional sei dem Flcheninhalte dieser Oberflche, hatte

sich in einer von Stefan hierber angestellten, theore-

tischen Untersuchung nicht besttigt, vielmehr hatte

sich bei derselben ergeben, dass die Verdampfungsmenge
einer anderen Grsse, z. B. bei kreisfrmigen Flchen
dem Durchmesser, proportional sei: Die nahe dem Rande

liegenden Theile der Oberflche der Flssigkeit senden

viel mehr Dampf aus, als die in der Mitte liegenden."
Herr Winkelmann unterzog diesen Satz einer experi-
mentellen Prfung mittelst folgender Versuchsanord-

nung :

Ein cylindrisches Gefss, das an einer Seite abge-
schliffen und durch eine plane Glasplatte verschlossen
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war, um sorgfltige Ablesungen des Niveaus zu gestatten,

wurde bis zum abgeschliffenen , horizontalen Rande mit

Benzol gefllt, und das Niveau mittelst einer Mariott e'-

schen Flasche coustant erhalten. In das Gefss wurden

zwei Rhrchen gesetzt, welche eine Millimetertheilung

trugen und ebenfalls mit Benzol bis etwa 10 mm vom
Eude gefllt waren

;
sie ragten gleich weit aus der

Flssigkeit hervor, eins stand mglichst genau in der

Axe des Gefsses, das andere nahe dem Rande. Die

Verdampfung in den beiden Rhrchen wurde regulirt

durch den an ihren Enden herrschenden Dampfdruck des

von der freien Oberflche verdampfenden Benzols.

Die Versuche ergaben ,
dass in der That die Ver-

dampfung der freien Flssigkeit in der Nhe des Randes

schneller erfolgt, als in der Mitte; die Unterschiede

betrugen jedoch nur 4 bis lOProc, whrend die Theorie

viel grssere Differenzen erforderte. Offenbar war die

Nichtbereinstimmung durch die Strungen veranlasst,

welche in der freien Flssigkeitsoberflche durch die

Anwesenheit der Rhrchen hervorgebracht werden. Herr

Winkelmann uderte daher den Versuch dahin ab,

dass er die capillaren Verdampfungsrhren oberhalb

der Flssigkeitsoberflche in gleichem Abstnde nahe

der Oberflche aufstellte, nachdem er sich durch Vor-

versuche davon berzeugt hatte
,

dass aus capillaren
Rhren die Verdunstung die gleiche ist, gleichgltig, ob

die Oeffnung nach oben oder nach unten gekehrt ist.

Jetzt ergaben die Messungen ,
dass die Verdampfung

in der Nhe des Randes 32 bis 33 Proc. grsser ist als

die in der Mitte, ganz entsprechend den theoretischen

Darstellungen Stefan's.

John Trowbridg-e und W. ('. Sabine: Auswhlende
Absorption der Metalle fr ultraviolettes'

Licht. (Philosopliioal Magazine, 18t<8, Ser. 5, Vol. XXVI,

p. 316.)

Ob Metall-Oberflchen ultraviolettes Licht, das auf

dieselben fllt, absorbireu
,
oder nicht, hat, wie leicht

einzusehen, sowohl ein praktisches wie ein theoretisches

Interesse. Zur experimentellen Entscheidung dieser

Frage hatten die Verfasser Gelegenheil, durch Benutzung
einer Reihe von Metallniederschlgen auf Glasplatten,
welche vor einiger Zeit von Herrn Wright durch elek-

trisches Zerstuben von Metallen in sehr vollkommener
Weise hergestellt waren; diese Metalle waren Gold,

Platin, Tellur, Palladium, Kupfer, Silber und Stahl.

Die Versuche sollten mit Sonnenlicht angestellt werden,
das durch einen Heliostaten in den Versuchsraum reflec-

tirt wurde; dieser Umstand machte nothwendig, dass

vorher geprft werde, welche Strahlen der Heliostat-

Spiegel reflectire. Der Vorversuch ergab ,
dass das

Spiegelmetall Licht von grsseren Wellenlngen als 2900
nicht absorbire. Um die Strahlen auf den Spalt des

zerlegenden Spectroskops zu lenken, waren am Helio-

staten zwei Spiegel nothwendig; der bewegliche wurde
aus Spiegelmetall, das alle Strahlen reflectirt, welche

grssere Wellenlngen als 2900 haben, und der zweite
feste Spiegel wurde aus dem zu untersuchenden Metall

angefertigt. Die photographisch fixirten Bilder der Spec-
tra sollten zeigen, ob das Metall des zweiten Spiegels
aus dem ultravioletten Theile irgend welche Strahlen

absorbirten.

Das Ergebniss der Versuche war, dass die Spiegel
aus Gold, Kupfer, Nickel, Stahl, Silber, Tellur und Pal-

ladium Spectra lieferten, welche ebensoweit reichten, als

das Spectrum des vom ersten Spiegel reflectirten Lichtes.

Da die Metalle verschiedene Farben besitzen, war hier-

durch erwiesen, dass die Farbe die auswhlende Ab-

sorption der Metalle fr ultraviolettes Licht nicht be-

einflusse
;

in der That verhielt sich das vom Kupfer
reflectirte, gelbe Licht ebenso wie das von der glnzend
weissen, poUrten Silber-Oberflche reflectirte. Die Inten-

sitt des reflectirten Lichtes war bei den verschiedenen

Metallen verschieden, da aber die Politur nicht absolut

gleich war, kann kein grosses Gewicht auf diese Unter-

schiede gelegt werden
;
und nur allgemein sei hervor-

gehoben, dass nach den Intensitten der Photographien
die reflectirenden Metalle sich absteigend ordnen: Stahl,

Gold, Platin, Silber, Tellur, Kupfer.
Die Versuche hatten ferner gezeigt, dass, wenn eine

selective Absorption der Metalle fr violette Strahlen

existirt. diese krzere Strahlen betreffe, als durch die

Atmosphre hindurchgehen. Es wurden daher Versuche

mit dem Licht des elektrischen Funkens augestellt ,
der

zwischen Metallpolen berspringt, und zwar nahmen
Verfasser das Licht von Funken zwischen Kupferpolen,
welches von dem zu untersuchenden Metall auf den

Spalt des Spectroskops reflectirt wurde; zum Schutze

gegen die Wirkung des Funkens wurden die spiegeln-

den Flchen mit einer dnnen Quarzplatte bedeckt. Es

zeigte sich
,

dass der Kupferspiegel bei der Reflexion

keine Grenze auswhlender Absorption hat fr Licht,

das von verbrennendem Kupfer geliefert wird bis zum

Ende des Kupferspectrums, welches ohne Reflexion bei

directer Prfung bis zur Wellenlnge 2100 reichte. Ein

Platinspiegel an Stelle des Kupferspiegels zeigte gleich-

falls keine Grenze auswhlender Absorption diesseits

der Wellenlnge 2100. Hieraus sehliessen die Verfasser,

dass die Metalle, aus denen die Beugungsgitter gefertigt

werden, innerhalb dieser Grenze keine auswhlende Ab-

sorption ausben, welche die Grenze des Spectrums auf

die Wellenlnge von 1800 bis 2100 tixirt
;
vielmehr sei

diese (ireuze durch die Absorption der lichtempfindlichen

Emulsion bedingt, mit welcher die photographische

Platte bedeckt ist.

Hans Dubs: Die elektromotorische Gegenkraft
des Lichtbogens. (Centralblatt fr Elektrotechnik,

l 388, Bd. X, S. 749.)

Dass im elektrischen Lichtbogen sich eine elek-

tromotorische Kraft entwickele ,
welche einen zum

Hauptstrom entgegengesetzt gerichteten Strom giebt,

war von Edlund behauptet und auf die mechanische

Zerstubung der Elektroden als Kraftquelle zurck-

gelhrt worden. Diese elektromotorische Gegenkraft
ist von einigen Physikern besttigt, von anderen be-

stritten worden (vergl. Rdsch. II. 354, 473). Herr Dubs
hat nun zur Lsung dieser Frage einen interessanten

Versuch gemacht, indem er von der Annahme ausging,

dass die Gegenkraft von einer rein mechanischen Wir-

kung hervorgerufen werde; er suchte auf anderem,

nicht elektrischem Wege die Vorgnge nachzuahmen,

welche im elektrischen Lichtbogen thtig sind, und hat

dann geprft, ob dieselben eine elektromotorische Kraft

erzeugen.
Die Anordnung dieses Versuches war einfach fol-

gende. Eine Kohlenplatte (b) wurde neben einer an-

deren (a) etwas unterhalb derselben angeordnet, und

whrend ber die erstere die Flamme eines starken Ge-

blses strich, und zwar dermaassen, dass die von (b) ab-

gerissenen Kohlenpartikelchen gegen () geschleudert

wurden, waren die Platten mit einem gewhnlichen

Galvanoskop verbunden. In der That wurde die Magnet-

nadel abgelenkt, und es wechselte die Stromrichtung mit

der Richtung des Geblsestromes, so dass der elektrische

Strom stets die entgegengesetzte Richtung von der des

Geblsestromes hatte. Thermostrme glaubt Herr Dubs
dadurch ausgeschlossen, dass die Platten aus einem
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Mcke geschnitten, also von ganz gleicher Beschaffenheit
waren. Der Strom war freilich sehr schwach, doch glaubt
Verfasser dies auf die niedrige Temperatur des Geblases
(!W) und den grossen Luftwiderstand zurckfhren zu

knnen, wie auf die geringe Empfindlichkeit des Gal-
vanometers. Er hofft, die Versuche demnchst mit
Elektrometer und starkem Geblse fortfhren und so
sicherere Beweise fr die Existenz der Gegenkraft bei-

bringen zu knnen.

A. Destrem: Verdrngung des Kupfers durch
Zink und Cadmium in einigen Lsungen
der Kupfersalze. (Annales de la Faculte des scienoes

de Toulouse, 1888, T. II, 11. 1.)

Taucht man in eine Lsung eines Kupfersalzes eine

Zinkplatte, die rein und gut abgerieben ist, so wird,
wie bekannt, das Kupfer aus der Losung verdrngt und
durch Zink ersetzt. Dieser Austausch erfolgt propor-
tional den Aequivalentgewichteu der beiden Metalle.
Das verdrngte Kupfer schlgt sich auf der Ziukplatte
nie. ler, und zwar, wenn es mit starken Suren verbunden
war (aus Lsungen von Sulfaten, Nitraten, Chlorren)
iu Form einer wenig adhrirenden, pulverfrmigen Masse

;

hingegen ist der Niederschlag aus alkalischeu Kupfer-
lsungen kupferroth und vollkommen adhreut. Diese
Thatsaehen sind bekannt und werden bei der directen

Verkupferung technisch verwerthet. Die verschiedenen
technischen Verfahren laufen darauf hinaus, eine zweck-

mssige Kupferlsung herzustellen, aus welcher das

Kupfer iu zusammenhngenden, festen Niederschlgen
sich ablagert; in allen Fllen werden solche gewonnen
aus basischen, oder durch schwache Suren schwach
sauren Lsungen.

Herr Destrem hat diese Vorgnge der Verdrngung
des Kupfers wissenschaftlich untersucht. Zunchst wandte
er neutrale Kupfersalze mit schwachen Suren an. Die
Lsungen wurden erst bis auf 10 in 100 Tlieilen verdnnt
und dann mehrere Stunden durch einen schwachen Strom
elektrolysirt, bis alle freie Sure (durch die positive
Kupferelektrode) sieber neutralisirt war. Wurde nun
eine Zinkplatte in die Lsung gestellt, so erhielt er
einen fest anhngenden Niederschlag von schnem Glanz,
dessen Farbe aber nicht roth war, sondern gelb wie die
des Messing. Sodann wandte er Lsungen an, welche
aus Kupferoxydhydrat mit Ammoniak oder Kali ge-
wonnen waren (bei Vermeidung berschssiger Base)
und erhielt auf der Ziukplatte einen fest anhngenden
Niederschlag von schnem Glanz mit gelblich rother
Farbe (zwischen der des Messing und des Kupfers stehend).

Hierauf wurden in passende Lsungen von Kupfer-
salzen reine, blanke Zinkplatten nur zwei Secunden lang
getaucht, die Platten im Vacuum getrocknet und ge-
wogen ;

dann wurde
, nachdem die Lsung wieder er-

neuert, dieses Eintauchen wiederholt und so eine ganze
Reihe von Malen die Gewichte der Platten nach jedes-
maligem, gleichlangen Eintauchen bestimmt. Hierbei
stellte sich heraus

, dass nach dem ersten Eintauchen
das Gewicht der Platten zugenommen hatte, whrend
in allen folgenden Fllen sich erst eine fortschreitende
und schliesslich eine constante Gewichtsabnahme zeigte.
Da das quivalent des Kupfers gleich 31,75. das des
Zinks gleich 32,25 ist, so htte eigentlich in allen Fllen
eine Gewichtsabnahme beobachtet werden mssen. Dass
dies bei der ersten Berhrung des Zinks mit der Kupfer-
lsung nicht der Fall gewesen, erklrt Verfasser damit,
dass die erste Wirkung nicht ein Verdrngen des Kupfers
durch das Zink, sondern eine Verbindung der beiden
Mitalle zu einer kupferreichen Legiruug gewesen.
Ausser der Gewichtszunahme spricht dafr die Farbe

li Niederschlages und das feste Anhaften desselben.

Nach der ersten Einwirkung hat man daun eine Zink-
Kupferkette, die ihre elektrolytische Wirkung in der
Verdrngung des Kupfers durch Zink manifestirt.

Zur Beobachtung der Gewichtszunahme in dem
vorhegenden Versuche ist es erforderlich, dass die Lsung
vollkommen neutralisirt sei, denn freie Sure greift sofort
das Zink au; hingegen wird in ganz neutralen und iu
den alkalischen Lsungen die Legiruug sieh bilden.
Das feste Anhaften der Ablagerungen ist nach Verfasser
nur bedingt durch die bei der ersten Berhrung sich
bildende Legirung von Zink-Kupfer. Die Farbe des
Niederschlages wird durch die Menge der Bestaudtheile
der Legirung bedingt und kann sehr variiren. Hat man
einen gelben Niederschlag erhalten und fhrt man ber
denselben mit einem in Salzsure getauchten Stab, so
entsteht ein kupferrother Strich

,
da das Zink der Legi-

rung hierdurch aufgelst wird.

Aehnliehe Versuche hat Herr Destrem mit Platten
aus Cadmium angestellt, dessen Aequivalentgewicht be-
deutend grsser (5G) ist. In einer neutralen Lsung von
Kupferacetat und in einer ammoniakalischen Lsung von
Kupfersulfat, war der Gang der Erscheinung mit Cad-
mium derselbe wie mit Zink. Auch beim" Cadmium
zeigte die erste Wguug eine Gewichtszunahme, was um
so bemerkenswerther ist, da ja der Unterschied der
Aequivalente der sich verdrngenden Metalle viel

grsser ist.

E. Koken: Eleu therocercus, ein neuer Glyp-todont aus Uruguay. (Abhandl. d. knigl. preuss.
Akad. d. Wissenschaften zu Berlin, 1888.)
Der Verfasser beschreibt, eingehend, an der Hand

von Abbildungen, das Panzerende eines Glyptodon-
schwanzes, welches, aus dem Bette des S. Joseflusses

stammend, vor einiger Zeit dem Berliner palontolo-
gischen Museum bersandt wurde. Einleitend wird dar-
auf hingewiesen, dass wir die erste grndliche Kenntniss
dieser merkwrdigen Grtelthiergruppe ebenfalls einigen
nach Berlin gekommenen Resten verdanken, welche seiner
Zeit von Sellow gesammelt und von Ch. Weiss,
d'Alton und Joh. Mller bearbeitet wurden. Nach
einer kurzen historischen Darstellung der Entwickelung
unserer Kenntniss dieser Familie geht der Verfasser zu
einer genauen Beschreibung des Stckes ber, und
kommt nach einer vergleichenden Betrachtung der
Schwanztuben aller bisher bekannten, hierher gehrigen
Gattungen zu dem Schlsse, dass das vorliegende Stck
einer bisher noch unbeschriebenen Gattung angehrt,
fr welche er mit Rcksieht auf die lockere Verbindung
des Tubus mit dem Endstcke der Schwanzwirbelsule
den Namen Eleutherocercus vorschlgt. Becherfrmige
Gruben, welche in regelmssigen Reihen angeordnet
sind, dienten nach der Ansicht des Verfassers wahr-
scheinlich zur Aufnahme der Wurzelblge sehr grosser,
pterylenartig angeordneter Borsten, welche, wenn sie

auch ber den Rumpf sich erstreckten, dem Thiere ein

sehr sonderbares Aussehen verleihen mussten. Der Ver-
fasser sieht in dem Schwanztubus uicht das Verschmel-

zungsproduet einzelner Ringe, sondern nimmt an, dass

ursprnglich in der Cutis zerstreut liegende Haut-
knochen entwickelt wurden, die berall die Tendenz
zeigen, sich zu vergrssern und zu verschmelzen. v. H.

Blochmann: Ueber die Richtungskrper bei un-
befruchteten Insecteneiern. (Verhandl. des

naturhist. medicin. Vereins zu Heidelberg 1888, N. F..

Bd. IV.)

Ueber die Frage nach der Bedeutung der Richtungs-
krper ist in neuerer Zeit viel debattirt worden und es
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wurde diese Frage auch in der Naturw. Rdsch." (II,

215, 259, III, 63) schon mehrmals berhrt. Der Ver-

lasser bringt einen neuen Beitrag zu derselben. Bisher

waren ausser befruchtuugsbedrftigen Eiern nur solche

untersucht worden, die bei partheuogenetischer Ent-

wickelung weibliche Thiere hervorbringen. Whrend
die befruchtuugsbedrftigen Eier immer zwei Riehtungs-

krper ausstossen, bilden diese Eier nur eines. Der Ver-

fasser suchte nun die Zahl der Richtungskrper fr
solche parthenogenetisch sich entwickelnde Eier festzu-

stellen ,
aus denen mnnliche Thiere entstehen. Als

Untersuehungsobject whlte er die Honigbiene. Be-

kanntlich gehen die mnnlichen Bienen (Drohnen) aus

unbefruchteten Eiern hervor, whrend sich aus den be-

fluchteten Eiern Weibchen (Arbeiterinnen und Kni-

ginnen) entwickeln.

Die Untersuchung des Verfassers ergab, dass im

reifenden Ei ein Vorgang stattfindet, welcher einer Bil-

dung von zwei Richtungskrpern entspricht, d. h. der

Kern der Eizelle giebt vermittelst einer zweimaligen

Theilung von seiner Substanz ab. Die zur Controlle

untersuchten befruchteten Bieneneier zeigten den nm-
lichen Vorgang.

Aus diesen Beobachtungen geht also hervor, dass

die parthenogenetisch sich entwickelnden Eier ein ver-

schiedenes Verhalten zeigen, je nachdem Weibchen oder

Mnnchen aus ihnen entstehen. Weitere Schlsse knpft
dir Verfasser nicht an diese Thatsache, sondern mchte
dieselben so lange aufschieben, bis auch solche Eier

untersucht sind, aus denen bei mangelnder Befruchtung
sowohl Mnnchen wie Weibchen, oder hermaphroditische
Thiere sich entwickeln. Fr erstere Formen nimmt der

Verfasser die Rindenluse (Chermes), fr letztere die

als Eier gedeuteten Keimzellen gewisser Entwickelungs-
stadien der Distomeen (Redien und Sporocysten) in Aus-

sicht. E. K o r s c h e 1 1.

O. Haberlandt: Die Chlorophyllkrner der Sela-

ginellen. (Flora, 1888, Nr. 19 21.)

Schimperhat l86 zu zeigen versucht, dass iu den

Anfangsgliedern der phylogenetischen Hauptreihen des

Pflanzenreiches sich berall ein einzelner, grosser Farb-

stofftrger (Chromatophor) in jeder Zelle befindet, wh-
rend in den Endgliedern die Zellen eine grosse Anzahl
kleiner Chromatophoren enthalten. Eine Ausnahme
hiervon macht nun, wie Herr Haberlandt zeigt, die

den Gefsskryptogamen zugehrige Familie der Sela-

ginellen, welche hinsichtlich der Vielgestaltigkeit ihrer

t'hlorophyllkrper unter den hher entwickelten Pflanzen

einzig dasteht. In einigen Fllen findet mau hier in

den Blttern nur einen einzigen , grossen Chlorophyll-
krper in jeder Zelle; iu anderen Geweben ein und der-

selben Pflanze zeigen sich dann tiefe Einkerbungen und

Einschnrungen an dem Chlorophyllkrper, so dass

dieser ganz eigenthmliche Formen annimmt, oder es

treten auch mehrere Chlorophyllkrper auf. Bei einer

Species sind in jeder Assimilationszelle vier gleichgrosse,

plattenfrmige Chlorophyllkrper vorhanden, welche die

Seitenwnde der Zelle bekleiden. In den Parenehym-
zellen der Stengelrinde treten typisch geformte, kleine

Chlorophyllkrner auf, welche in jeder Zelle zu einer

Kette vereinigt und durch zarte Plasmastruge mit
einander verbunden sind.

Ueber die Entwickelungsgeschichte der letzter-

whnten Ketten giebt Herr Haberlandt bemerkens-
werthe Aufschlsse. Die Kette, entsteht durch successive

Zweitheilung aus einem einzigen Chlorophyllkrper. Die

Theilungsebenen sind entweder alle einander parallel
oder stehen aufeinander senkrecht. ,,Diese Verschieden-
heit in der Richtung der Theilungsebenen scheint mit
der Form der ganzen Zelle im Zusammenhang zu stehen.

Hat die betreffende junge Zelle bereits eine lngs-
gestreckte Gestalt, so bleibt die Theilungsrichtung der

Chloroplasteu stets dieselbe, die Chlorophyllkette wird

geradlinig. Ist dagegen die Zelle ungefhr eben so lang
als breit, so findet durch die erwhnte Aenderung der

Theilungsrichtung eine Anpassung der Form der Chloro-

phyllkette an die Gestalt der Zelle statt. Wie diese

Anpassung vermittelt wird, ist allerdings vollkommen

rtnselhafl, da von einer grobmechanischen Beeinflussung
der Chlorophyllkette seitens der Raumverhltnisse der

betreffenden Zelle nicht die Rede sein kann." Bei der

Theilung strekt sich das Chlorophyllkorn und schnrt
sich in der Mitte ein; das schmale Mittelstck wird
frher oder spter farblos und bildet so eine Plasma-

lamelle, welche beim Auseinanderweichen der beiden
Theilhlften zu einem dnnen Strange ausgezogen wird.

Aehnliche kettenfrmige Verbnde von Chlorophyll-

krpern kommen brigens auch ausnahmsweise bei

anderen Pflanzen vor.

Sehr eigenthmlich ist das Verhltniss zwischen
den Chlorophyllkrpern und den Zellkernen. Letztere

finden sich nmlich immer den Chloroplasten unmittelbar

angelagert. Die Selaginellen bilden dadurch ein neues
und auffallendes Beispiel fr die auch anderwrts vor-

kommenden, localen Beziehungen zwischen den Kernen
und Chromatophoren. Herr Haberlandt hat in seiner

Rdsch. III, 23 referirten Arbeit wahrscheinlich zu machen
versucht, dass diese localen Beziehungen mit dem Ein-
fluss des Zellkernes auf die Strkebildung, und zwar
nur auf diese, in Zusammenhang stehen. Es dient nun
dieser Aufstellung zur Sttze, dass in den mit einem

rossen, muldenfrmigen Chlorophyllkrper versehenen
Assimilationszellen von Selaginella Martensii bei ge-

ringerem Strkereichthum die Strkekrnchen nicht

gleichmssig im Chloroplasten vertheilt sind, sondern

dicht gedrngt in der Jihe des dem Chlorophyllkrper
angelagerten Zellkernes auftreten, whrend die brigen
Theile des Chloroplasten vollstndig strkefrei sind. In

einigen Fllen konnte deutlich beobachtet werden, dass

die Strkekrnchen zuerst in einfacher Lage knapp
unter der berflche des Chloroplasten in der Umgebung
des am Grunde der Mulde gelegenen Zellkernes auftreten,
und dass dann in nchster Nhe desselben die Bildung
weiterer Lagen von Strkekrnchen erfolgt. Verfasser

schliesst hieraus, dass im vorliegenden Falle die Zell-

kerne einen Einfluss auf die Strkebildung ausben.
F. M.

G. Steinraann und L. Dderlein: Elemente der
Palontologie. I. Hlfte. (Leipzig, Engelmann,

1888.)
Nach einer Einleitung ber die Wichtigkeit der

fossilen, organischen Reste fr die Geologie etc., sowie

ber ihre Erhaltungsweise, ihr Alter und ihr Vorkommen
in der Natur wird eine kurze Uebersicht ber die ein-

zelneu geologischen Formationen und Stufen gegeben
und dann die Protozoen

,
die Spongien , Clenteraten,

Anthozoen
, Wrmer, Echinodermen , Molluskoiden, und

ein Theil der Mollusken ausfhrlicher geschildert. An-
zuerkennen ist, dass in den meisten Fllen recht zu-

treffend mit wenigen Worten eine Charakteristik der

Familien und Gattungen gegeben wurde, begleitet von
fast durchweg gelungenen und bezeichnenden Abbil-

dungen, welche dem Texte eingefgt sind.

Die einzelnen Klassen sind selbstverstndlich ziem-

lich kurz behandelt, und nur die wichtigsten und arten-

reicheren Gattungen sind mit kurzer Charakteristik,
meist aber auch mit Abbildungen und mit einigen Bei-

spielen aus verschiedenen Formationen angefhrt. Un-

verhltnissmssig kurz werden wohl zum Theil die

Mollusken behandelt, doch drfte der ausgesprochene
Zweck des Werkes, dem Studenten als Leitfaden nach
dem neuesten Standpunkte der Forschungen zu dienen,

vollstndig erreicht sein. v. K.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.
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Nachdem in jngster Zeit Herr Hertz den Ein-

fluss entdeckt hatte, den das ultraviolette Licht auf

die elektrischen Entladungen, namentlich an nega-
tiven Elektroden, ausbt, und nachdem diese Lieut-

wirkung von vielen Physikern besttigt und weiter

untersucht worden war. wurde es eine wissenschaftlich

wichtige Aufgabe, die Rolle genau zu ermitteln, welche

bei den Entladungs-Erscheinungen in Gasen und Flam-

men das Licht derselben spielt. Dieser Aufgabe haben

sich die Verfasser in einer ausgedehnten Expeiimental-

untersuchung unterzogen, deren Resultate nachstehend

in Krze mitgetheilt werden sollen.

Zuerst wurde der Eiufluss der Belichtung auf die

Entladung von Conductoren noch nach einigen bisher

unbercksichtigt gebliebenen Richtungen untersucht;

so in erster Reihe das Verhalten verschiedener Elek-

troden bei dieser Erscheinung. Als Elektricitts-

quelle diente eine Hoitz'sche Maschine, die Entladung

erfolgte zwischen konisch zulaufenden, abgerundeten

Metallspitzen, theils whrend sie mit beiden Con-

ductoren der Maschine verbunden waren ,
theils

whrend nur ein Pol mit der Maschine verbunden,

der andere zur Erde abgeleitet war; der Abstand

der Spitzen wurde jedesmal mit grosser Genauigkeit

eingestellt und abgelesen. Fr die Untersuchung

flssiger Leiter wurden dieselben in ein U- frmig
gebogenes, verticales Glasrohr gebracht, dessen kr-
zerer Schenkel aus einem Capillarrohr bestand, und
das so weit gefllt wurde, dass die leitende Flssig] i

eine Kuppe bildete; diese stand dem festen Pole des

Fuukenmikrometers gegenber, whrend in dem
weiteren Schenkel die Ableitung zur Erde sich befand.

Die Belichtung erfolgte durch elektrisches Bogenlicht;

ein in den Entladungskreis eingeschaltetes Telephon

gab ber die Art der zwischen den Conductoren statt-

findenden Entladung Aufschluss.

Die Vergleichung sehr verschiedener Metalle als

Entladungspole lehrte, dass das Platin den anderen

Metallen gegenber eine ganz besondere Stellung

einnimmt, indem sich bei ihm der Einfluss der Be-

lichtung in hervorragender Weise geltend machte,

whrend alle brigen Metalle einen viel geringeren
Einfluss des violetten Lichtes zeigten. Die Versuche

mit Flssigkeiten ergaben , wenn die Kuppe Kathode

war und abwechselnd belichtet wurde, dass alle ge-

frbten, stark liebtabsorbirenden Flssigkeiten einen

ausserordentlich deutlichen Einfluss bei der Belichtung
erkennen Hessen. Whrend reines Wasser nur wenig
Unterschied zwischen Belichtung und Nichtbelichtung

gab, reichten schon geringe Beimengungen absorbi-

render Substanzen aus, um ihn erheblich zu steigern.

Im Allgemeinen war die Strke der Wirkung bei den

absorbirenden Flssigkeiten mit der beim Platin

gleichzustellen.

Der Umstand, dass die verschiedenen Leiter sich

unter sonst ganz hnlichen Verhltnissen dem die Ent-

ladung untersttzenden Einflsse des Lichtes gegenber

ganz verschieden verhielten, zeigte deutlich, dass die

stoffliebe Beschaffenheit derselben dabei eine Rolle

spielt, und zwar Hessen die Versuche ohne Schwierigkeit

erkennen, dass es die in den einzelnen Fllen mehr oder
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weniger starke Absorption der ultravioletten

Strahlen in den oberflchlichen Schichten ist, welche

den Ausschlag giebt. Hierfr spricht nicht allein der

Umstand, dass das ultraviolettes Licht stark absorbi-

rende Platin auch am strksten von der Belichtung

beeinflusst wurde
,
sondern auch das directe Ergeb-

niss von Control versuchen: Wurden nmlich Metall-

kathoden, welche nur eine geringe Empfindlich-
keit gegen Licht besitzen, mit Substanzen bestrichen,

welche ultraviolettes Licht stark absorbiren, z. B. mit

einer Nigrosinlsung ,
so zeigte sich das Phnomen

deutlich ,
whrend auf Platin das Bestreichen keinen

Eiufluss hatte.

Sehr lehrreich waren die Versuche ber die Wir-

kung des Lichtes auf die Entladung bei niedrigen

Drucken. Zu diesem Zwecke fanden die Entladungen
in Rhren statt, welche beliebig evacuirt werden

konnten. Bei hohen Drucken war zwischen Belich-

tung und Nichtbelichtung ein sehr deutlicher Unter-

schied zu constatiren, indem bei Belichtung der Ton
im Telephon hher (die Entladungen zahlreicher) und

reiner war, als bei Nichtbelichtung. Wurde der Druck

niedriger, so stieg der Ton, bis er bei 5mm Druck

die (henze der Hrbarkeit erreichte. Sank der Druck

noch tiefer (anter 1 mm), so wurde der Ton wieder

hrbar und kam bei immer weiter fortgesetzter Eva-

cuation schliesslich allmlig in die mittlere Lage
zurck, weil ja bekanntlich das zur Entladung nthige
Potential bei sehr niedrigem Druck wieder ein hohes

wird. Bei diesen Drucken waren aber auch die

Kathodenstrahlen prachtvoll entwickelt; und nun war

ein Unterschied bei Belichtung und Nicht-

belichtung nicht mehr zu erkennen, wiewohl

der Ton im Telephon ausserordentlich klar und deut-

lich war. Diese Versuche wurden oft in aufsteigender
und absteigender Richtung immer mit demselben

Erfolge wiederholt. Sobald die Druckbedingungen
solche waren

,
dass die Entwickelung der Kathoden-

strahlen eine reichlichere wurde ,
war der unter-

sttzende Einfluss der Belichtung unmerklich.

Lngst bekannt ist die Thatsache , dass ein Gas

in einer Entladungsrhre, welche der Lnge nach von

den Entladungen einer Influenzmaschine, oder einer

Accumulator-Batterie durchsetzt wird, der Quere nach

einen Strom leichter leitet, als ohne die Entladungen

(vgl. Rdsch. II, 359; III, 111). Diesen Elektricitts-

bergang hatte bereits Hittorf als eine Leitung

angesehen, und Arrhenius hat die Ansicht aufge-

stellt, dass diese Leitung' als eine elektrolytische auf-

gefasst werden msse. Die Herren Wiedemann und

Ebert haben die Vorgnge in einer transversalen

Bahn genauer studirt und sind dabei zu Resultaten

gelangt, welche zeigen drften, dass die Art des

Elektricittsberganges in derselben nicht als eine

Leitung im gewhnlichen Sinne des Wortes aufzu-

fassen sei.

Bei diesen Versuchen wurde zu der die Lnge der

Rhre durchziehenden Hauptentladung eine Influenz-

maschine benutzt, deren Entladungen zwischen einer

kreisfrmigen (in der Rhre verschiebbaren) Scheibe

und einer festen Spitze erfolgten. Der secuudre

Kreis, der, in zwei sich gegenber stehenden Spitzen
der Lngsseite endend, einen Querschnitt der Ent-

ladungsstrecke einschloss. enthielt entweder eine zweite

kleinere Influenzmaschine mit Telephon oder eine

Accumulator-Batterie aus 500 Bleiplattenpaaren; im

ersten Falle hatte man kleine Elektricittsmengen
von hoher Spannung, im zweiten grosse Quantitten
von mittlerer Spannung. Die Entfernung der secun-

dren Pole von der Plattenelektrode des Hauptstromes
konnte beliebig variirt und der Druck des Gases in

der Rhre mannigfach verndert werden; ebenso

konnten zu den primren und secundren Entladun-

gen bald positive bald negative Elektricitt gewhlt,
zu jeder Zeit ein Pol des primren oder secundren

Kreises zur Erde abgeleitet und ein Pol des secun-

dren Kreises in eine Glashlle eingeschlossen werden.

Von den unter diesen verschiedenen Versuchsbedin-

gungen beobachteten Erscheinungen knnen hier nur

einige hervorgehoben werden.

War die Platte mit dem negativen Pole der In-

fluenzmaschine verbunden und der Druck des Gases

so weit reducirt , dass das Glimmlicht bis zu den

secundren Elektroden reichte , so gingen die Ent-

ladungen des secundren Stromkreises leichter vor

sich, als wenn keine primre Entladung im Rohre

stattfand. Sehr stark war die Wirkung, wenn die

Platte negativ geladen, eine seeundre Elektrode frei

und ebenfalls negativ und die andere durch Glas

verhllt war. Machte man die ins Glimmlicht ein-

tauchende, seeundre Elektrode positiv, so war die

Wirkung des Glimmlichtes eine sehr geringe;

etwas strker wurde sie, wenn man auch die Platte

positiv machte; sehr schwach war die Wirkung, wenn

die Platte positiv und die eintauchende Elektrode

negativ war. Smmtliche Wirkungen erreichten ein

Maximum, wenn das Glimmlicht sich so weit vorge-

schoben hatte
,
dass die secundren Elektroden die

Rckseite des Glimmlichtes berhrten, also eben der

dunkle Kathodenraum sich bis an dieselben von der

Platte aus erstreckte. Von diesem Maximum nahm

die Wirkung nach der Kathode hin schnell, hingegen

nach dem positiven Pole hin langsam ab.

Bei Benutzung des Accumulators im secundren

Kreise war es mglich, den Nachweis zu liefern, dass

es sich bei Herstellung der primren Entladung

keineswegs darum handelt, das Gas zu einem Leiter

zu machen
,
sondern nur um eine Verminderung der

zur secundren Entladung nothwendigen Spannung
der Elektrode. Durch andere Versuche konnte ferner

gezeigt werden, dass es in vielen Fllen nicht die

Wirkung des Lichtes, sondern der directe Einfluss

der Elektricitt selbst ist, welche durch ihre Bewe-

gungsform den grossen Widerstand an der Kathode

aufhebt; whrend in vielen anderen Fllen zu diesen

Wirkungen der Elektricitten noch die Wirkung des

an ultravioletten Strahlen so reichen Glimmlichtes und

der Kathodenstrahlen kommt. Es ist leider hier nicht

'mglich, durch Anfhrung einiger Einzelerscheinungen

in diesen Versuchen ber Transversaleutladuug die
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Beweise fr die oben aufgestellten Stze beizubringen;

es mnss gengen, die Ergebnisse dieses Abschnittes

der Abhandlung nach der Fassung der Verfasser

wiederzugeben :

1. Innerhalb einer in eine primre Entladung

eintauchenden, mit einer Elektricittsquelle verbun-

denen Funkenstrecke, also in der elektroluininesci-

renden Luft, findel keine Leitung im gewhnlichen
Sinne statt; immer sind es durch diese oder jene

Vorgnge veranlasste Erniedrigungen 'der zum Elek-

tricittsbergang nthigen Spannung, welche im

Falle des Durchganges einer primren Entladung

das Zustandekommen der seeundren erleichtern.

Daher kann man auch nicht ohne Weiteres von einem

diese Erscheinung begleitenden, elektrolytischen Pro-

eesse sprechen, der in dem Gasraume stattfnde.

Das Licht als solches spielt hierbei gar keine Rolle.

2. Die Wirkung der primren Entladung kann

sieh , insofern sie in einer Verminderung der zur

seeundren Entladung erforderlichen Spannung be-

steht, aus zwei Theilen zusammensetzen: a) Aus einer

Wirknng der Elektricitt selbst. Dieselbe kann sich in

der Weise geltend machen, dass die primre positive

Entladung (d. i. die durch das positive Licht charak-

terisirte Bewegungsform) in den seeundren Ka-

thodenraum eindringt und dadurch den vorhandenen

Uebergangswiderstaud berwinden hilft. Sie thut

dies ,
wenn ihr die zu ihrem Ausgleich nthige

negative Bewegung durch eine Erdableitung ent-

zogen wird, und thut es um so leichter, je hher die

Spannung im primren Kreise selbst gegenber der

Spannung im seeundren Kreise ist. b) Aus einer

Wirkung der an ultravioletten Schwingungen reichen

negativen Glimmlichtstrahlen im Sinne der Wirkung
von gleichperiodischen Schwingungen auf die Ka-

thodenhlle des seeundren Kreises. Diese Wirkung
macht sich besonders dann geltend, wenn auch im

seeundren Stromkreise hohe Spannungen wirken."

Gegen die Anschauung, dass die Gase, durch

welche elektrische Entladungen erfolgen, elektrolytisch

leiten , spricht auch das Ergebniss eines Versuches,

der schon frher von Herrn Wiedemann und Herrn

Peirce angestellt war und nun wiederholt wurde.

Quecksilberhaloidverbindungen wurden in die Ent-

ladungsrhre gebracht und durch geringe Elektri-

cittsmengen leuchtend gemacht. Das Spectroskop

zeigte das Spectrum der Verbindungen, whrend
beim Erhitzen t\i>< Rohres im weiten Theile die cha-

rakteristischen Quecksilberlinien auftraten. Offenbar

kommen bei den Entladungen die unzer setzten
Molecle zum Leuchten

,
whrend sie den Austausch

der Elektricitten vermitteln.

Nach diesen Ergebnissen war es uaturgemss,
dass die Verfasser die sogenannte Leitungsfhigkeit
der Flammen, besonders derjenigen, in welche ein

flchtiges Metallsalz eingefhrt wurde, von Neuem

eingehend untersuchten ;
besonders da die frheren

Forscher zu sehr wenig bereinstimmenden Zahlen-

ergebnissen gelangt waren. Speeiell war nach dem
Vorstehenden zu ermitteln, ob man von einer elek-

trolytischen Leitungsfhigkeit beim Durchgange der

Elektricitt durch Flammen sprechen knne. Ver-

fassergelangten zu Resultaten, .,welchees sehr zweifel-

haft machen, ob man berhaupt von -einer Leitungs-

fhigkeit der gefrbten Flammen reden kann, und

ob es nicht wiederum vielmehr eine Herabminderung
des zum Uebergauge der Elektricitt nthigen Poten-

tials ist, welche durch gewisse die Entladung befr-

dernde Umstnde herbeigefhrt wird und so das als

Leitung der Flammen bezeichnete Phnomen hervor-

ruft".

Bei den Versuchen wurde
,
um vergleichbare

Resultate zu erhalten, die Einfhrung der Metallsalze

in die stets gleichmssig gehaltene Flamme in der Weise

bewirkt, dass man vom Salz eine bestimmte, concen-

iriite Lsung zerstubte und die mit der zerstubten

Lsung gefllte Luft dem Gasbrenner zufhrte. In

der Flamme standen unter stets gleichen Verhlt-

nissen die Kugeln einander gegenber, zwischen denen

die hochgespannten Elektricitten einer Influenz-

maschine sieb ausglichen, whrend ein im Kreise

befindliches Telephon die Art dieser Entladungen
erkennen liess.

Selbstverstndlich wurde durch das Einfhren der

Flamme in den Kreis der Charakter der Entladung

sofort verndert, indem das Knattern der einzelnen

Funken sich in eine rauschende Bschelentladung

verwandelte. Wurde nun ein Metallsalz in die

Flamme gebracht, so nderte sieh der Toncharakter

der Entladung noch weiter, und zwar hatten die ver-

schiedenen Metalle eine sehr verschiedene

Wirkung. Ganz besonders zeigte sich dieser Unter-

schied, wenn man Kalium und Natrium mit einander

verglich. Bei Einfhrung von Kaliumchlorid wurde

die Entladung erheblich erleichtert, schon geringe

Dampfmengen brachten das Telephon zum Schweigen,

indem die Entladungen stetig wurden
,
whrend es

mit Natrinmchlorid niemals gelang, selbst durch

grosse Mengen das Telephon zum Schweigen zu

bringen. Dem Kalium hnlich verhielt sich das C-
sium, whrend Lithium, Strontium, Baryum und Cal-

cium mehr dem Natrium glichen.

Von besonderer Bedeutung war die Thatsache,

dass sich die Wirkung nur auf die Kathode geltend

machte. Brachte man nur eine Elektrode in die

Flamme und liess die andere ausserhalb derselben, so

trat die Erleichterung der Entladung nur ein, wenn

die vom Metalldampf umsplte Elektrode die negative

war. Die Entfernung der beiden Elektroden war fr
das Zustandekommen der Erscheinung ganz ohne Ein-

fluss. Schon diese beiden Momente sprechen dafr, dass

der Uebergang der Elektricitt durch die Flamme

nicht als gewhnliche Leitung anfgefasst werden

drfe. Noch berzeugender zeigten dies die Ver-

suche mit allmlig steigender Spannung; ebenso die

Messungen ber den Einfluss der elektromotorischen

Kraft, ber das Verhalten verschiedener Stoffe als Elek-

troden und den Einfluss geringster Menge des Kalium-

dampfes. Es wrde zu weit fhren, diese Versuche

hier nher zu besprechen ,
ebenso die Erscheinungen,
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welche die verschiedenen Metallsalze ergeben haben;

(erwhnt sei nur, dass das Magnesium sich dem Ka-

lium hnlich verhielt). Auch hier mssen wir uns

mit der Zusammenfassung des Gesammtergebnisses
der au Flammen ausgefhrten Versuche begngen.

1. Der Vorgang des Elektricittsberganges in

den Flammen ist nicht als eine Leitung anzusehen,

sondern trgt vllig den Charakter der disruptiven

Entladungen. 2. Die Anwesenheit von Metalldmpfen
setzt die zum Uebergange nthige Spannung an den

Elektroden bedeutend herab; Kalium und Magnesium
nehmen der Intensitt ihrer Wirkung nach eine

hervorragende Stellung unter den anderen Metallen

ein, wahrscheinlich in Folge der durch sie erzeugten

ultravioletten AetherSchwingungen, doch ['? Ref.]

ussert sich ihre Wirkung nur auf die negative Elek-

trode. 3. Chemische Processe in den gefrbten
Flammen knnen die Form der Erscheinung ver-

ndern
,

nicht aber den disruptiven Charakter der

Entladungen aufheben."

Herr E. Wiedemann knpft an die gemeinsame
Arbeit noch einige theoretische Betrachtungen ber

Entladungen in verdnnten und dichteren Gasen, auf

welche hier bei dem Umfange, den das Referat bereits

erlangt hat, nicht eingegangen werden konnte. Die

interessanten Betrachtungen sind im Original nach-

zulesen.

E. Danzig: Ueber die eruptive Natur gewisser
Gneisse, sowie des Granulites im sch-
sischen Mittelgebirge. (Inaugural-Disseitation,

Kiel 1888, 47 S.)

Ueber die Bildungsweise der altkrystallinischen

Schiefer, worunter man die in Gneissgebieten oder

im sogenannten Urgebirge auftretenden
, schieferigen

Gesteine versteht, herrschten von jeher weit ausein-

andergehende Ansichten, und bis zum heutigen Tage
ist noch keine allseitig befriedigende Erklrung ge-

geben worden. Ein besonders strittiges Object bilden

die Granulite und gewisse mit diesen verknpfte,

schieferige Gesteine, fr deren Studium das schsische

Vorkommniss ein gnstiges Terrain bildet.

Das schsische Granulit- oder Mittelgebirge ist

ein elliptisch begrenztes, durch sptere Erosion an

Hhe vermindertes Hgelland, welches zwischen

den beiden Perioden der devonischen und carbo-

nischen Formation entstanden sein drfte. Bei der

ersten geologischen Durchforschung desselben war

Naumann zu der Ansicht gelangt, dass der Gra-

nulit ein eruptives Gestein sei, dass er die ihn ber-

lagernden Thouschiefer bei seinem Durchbruche

aufgerichtet und durch die Hitze und chemische

Beschaffenheit seines giuthflssigen Magmas stofflich

verndert habe. Beider zweiten geologischen Durch-

forschung des Knigreichs Sachsen wurde man iudess

zur entgegengesetzten Ansicht gefhrt, nmlich dass

der Granulit samiut den ihn umlagernden Schiefern

ein Glied einer archischen Schichtenreihe, eine sedi-

mentre Formation sei; denn er zerfllt in viele

chemisch und mineralogisch verschiedene Varietten,

die ausserordentlich regelmssig und hufig wechsel-

lagern ;
ferner sind die Granulitlagen in gleicher

Weise wie die hangenden Schieferschichten aufge-

wlbt und von denselben Dislocationeu betroffen

worden. Einige Jahre spter aber suchte Herr Leh-
mann in seinem in mancher Hinsicht grundlegen-
den Werke 1

) zu zeigen, dass jene schichtenartige

Structur des Granulites sich ganz anders deuten

lsst. Nach ihm ist dieselbe nichts Primres, son-

dern hervorgebracht durch die auf ein ursprnglich

granitisches, in grosser Tiefe erstarrtes Ge-
stein ausgebten Pressungen, durch welche zugleich

das Gebirge in das jetzige Niveau gehoben wurde.

Ob aber jenes in der Tiefe erstarrte, granitische Ge-

stein, welches den Granulit lieferte, aus einer (nicht

zu beweisenden) Umschmelzung von tief gegen das

Erdinnere hinabgerckten Sedimenten entstanden sei,

oder ob es ein echtes, dem magmatischen Erdkern

entstammendes Eruptivgestein sei, liess HerrLeh-
m ann un errtert.

Herr Danzig spricht sich nun in seiner Abhand-

lung fr die letztere Annahme aas und sttzt sich

dabei auf das Vorkommen von Einschlssen von

Schieferschollen (Gneissglimmerschiefer) im Granulit,

sowie auf das saugartige Eindringen von Granulit

in Gneiss. Letzteres kann man jedoch wohl kaum

als einen Beweis dafr anerkennen, dass der eigent-

liche, lichte Granulit als ein Magma zur Eruption

gelangte. Denn wenn wir mit dem Verfasser Herrn

Lehm ann 's Ansicht von der Entstehung des Gra-

nulitgebirges aeeeptiren ,
so kann man jene Gnge

auch als blosse Erpressungen steifer Granulitlagen

in die nachgiebigeren Schiefer deuten, wie ja auch

z. B. der in die Schiefer eindringende Granulitkeil"

von Thierbach bei Penig, welchen Naumann als

eine Apophyse des eruptiven Granulites angesehen,

als eine mechanische Hineinpressung in das Schiefer-

territorium erkannt worden ist. Was andererseits

die fr Einschlsse erklrten Schieferfragmente be-

trifft, so erscheint es fraglich, ob dieselben nicht noch

einer anderen Deutung fhig sind. Zum mindesten

ist die wenig detaillirte Beschreibung des Verfassers

wenig dazu angethan , Anhuger fr seine Ansicht

zu werben.

An einigen Orten treten in der Gneissglimmer-

schieferzone, welche die Granulitellipse zunchst um-

giebt, Lagergranite (Gneissgranite, Granitgneisse) auf.

Dieselben betrachtete man nach der zweiten Duich-

forschung des Mittelgebirges als sedimentre Bil-

dung, als feldspathreiche Varietten des Glimmer-

schiefers, mit dem sie gleichzeitig entstanden seien.

Nach Herrn Lehmann sind dagegen die Granit-

gneisse eruptiver Natur und als Lagergnge aufzu-

fassen; denn er konnte deu Zusammenhang von

lagerartigen mit gangfrmigen Graniten thatschlich

feststellen, und den Umstand, dass diese Gesteine

]
) Untersuchungen ber die Entstehung der altkry-

sfallinischeu Schiefergesteine etc. mit ."> litli. Taf. und

einem Atlas, Bonn 1884.
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innerhalb der Schieferformation fast ausschliesslich

lagerartig, innerhalb der Granulitformation jedoch

auf Querspalten aufsetzen, erklrt er durch die

leichtere Theilbarkeit der Schiefer parallel ihrer

Schieferung und durch die eine Querspaltung er-

leichternde Sprdigkeit der Granulite. Ueberhaupt

gehren alle granitischen Massen im Granulitgebiet

zusammen, auch die granitisohen, pegmatitischen und

quarzitischeu Gnge. Weil die letzteren eine von

dem Nebengesteine abhngige Beschaffenheit ihrer

Bestandmassen und eine den Erzgngen analoge

Structurform besitzen, glaubte Herr H. Credner,
ilass das mineralische Material dieser granitischen

Gnge nicht von empordringenden, heissen Mineral-

quellen stamme, sondern von partieller Zersetzung
und Auslaugung des Nebengesteines durch sich all-

mlig zu Minerallsungen umgestaltende Sickerwsser.

Dem gegenber ist aber Herr Lehmann der Mei-

nung, dass diese granitischen Gnge wohl mit Bei-

hlfe von mehr oder weniger Wasser entstanden

seien, allein dies sei kein atmosphrisches, in deu

Spalten der Gesteine nach der Tiefe sickerndes, son-

dern Eruptiv -Wasser", welches von den Graniten

an die Umgebung abgegeben wurde und unter den

der Tiefe eigentmlichen Bedingungen mit Mineral-

stoffen berladen war. Die vom Nebengestein ab-

hngige Beschaffenheit dieser Gebilde, eine Haupt-
sttze der Cr edn er 'sehen Hypothese, wird durch

den Hinweis darauf zu erklren versucht, dass sich

infolge der von chemischen Processen begleiteten,

mechanischen Metamorphose des Granulites Secrete

ans demselben bildeten und mit dem granitischen,

eruptiven Magma vermischten.

Herr Dan zig beschreibt ferner von einigen
neuen Localitten sowohl Granitgneisse als auch gra-
nitische Gnge und schliesst sich in Allem der von

Herrn Lehmann aufgestellten Hypothese an, ebenso

in Betreff der im Grauulitterritorium auftretenden

Gneisse. Whrend diese von denjenigen For-

schern, welche dem Granulit einen sedimentren Ur-

sprung beilegen, als eingeschaltete Lager betrachtet

werden, erblicken die Herren Lehman n undDanzig
in den flammenartigen Lagen des Gesteines erup-
tives Material, welches whrend der Metamorphose
des Granulites auf grossen Zerspaltungslinieu her-

vortrat, sich mit granulitischem Secret mischte und
die aus der Verreibung von Granulit und sedimen-

trem Material entstehenden, biotitreichen Schiefer

iujicirte.

Von jeher hat den Forschern die Deutung der

Pyroxengranulite, welche in Platten und Bnken mit

dem lichten Normalgranulit vielfach wechsellagern,

grosse Schwierigkeiten bereitet. Dass ein eruptives

Magma bei seiner Verfestigung in tausendfacher
\\ iederholung sich in scharf begrenzte und dennoch
chemisch und mineralogisch ganz verschiedene Ge-
steine gegliedert habe, ist sehr schwer zu ver-

stehen; andererseits stehen aber auch der Annahme
einer Metamorphose eines sedimentren Gesteines

betrchtliche Schwierigkeiten entgegen. Erwhnt

mge werden, dass nach einer Mittheilung des Herrn

Dauzig Herr Lehmann neuerdings die Lager von

Pyroxen-Granulit als ursprnglich compacte und da-

her schlecht spaltende Lagen des durchbrochenen

Schiefergebirges auffasst, welche durch Contact oder

Durchtrnkung mit granulitischem Material auf feinen

Spaltrissen metamorphosirt wurden. Es ist aber

sicherlich die Frage nach der gegenseitigen Stellung

der beiden Granulitvarietten noch eine offene.

Wenn wir nun nach der Besprechung der ein-

zelnen Gesteinsvorkommnisse und ihrer Deutung die

Entstehung des Granulitgebirges mit seinem Mantel

krystalliuischer Schiefer nach der Auffassung Herrn

Lehmaun's kurz zusammenfassen, so ergiebt sich

Folgendes.
Der Granulit war nach seiner mineralogischen

Zusammensetzung ehemals ein granitisches Gestein,

also ein Erstarrungsgestein , welches aber schon in

grosser Tiefe fest ward und spter infolge der Ge-

birgserhebung (durch seitliche Zusammenschiebung
der Schichten) in echte Sedimente hineingepresst

wurde (pseudo-eruptives Empordringen"). Die lange

andauernden Pressungen fhrten zu einer schieferigen

und anscheinend geschichteten Structur des Granulit-

complexes, ferner zu einer Aufrichtung der Sedi-

mente um die Granulitkuppel, schliesslich zu einer

breiten, sich metamorphosirenden Verreibungszone,

an welcher Sedimente wie Eruptivgestein Antheil

nahmen. Die im festen Zustande durch Pressung
vernderten Granulite, welche eine tafelartige Struc-

tur annahmen , bildeten in einzelnen Richtungen
Gleitflcheu heraus. Dieselben wurden in geringerer
oder grsserer Breite, indem zugleich granitisches

Material hineingepresst wurde, zu Biotitgneissen und

Cordieritgueissen. An den Gleitzonen drangen so-

dann Gabbros ein, die einen Theil der Gesteins-

strecknng mitmachten, bis schliesslich der Granulit-

complex, nicht mehr gengend belastet, tausendfach

zerriss und den Eruptivgraniten und granitischen

Secretionen ((rngen), die das Granulitgebiet vielfach

durchqueren, der Weg geffnet wurde. Die den

Granulit umgebenden Schiefer sind nun durch eine

Imprgnation mit Granit und granitischen Stoffen

verndert worden
,
und es muss namentlich die dem

Granulit zunchst befindliche Schieferzoue ,
welche

als Gneissglimmerschiefer erscheint, als das Produet

einer solchen Metamorphose aufgefasst werden. Das

Eindringen granitischer Massen, mit denen sich die

aus einer Umwandlung der Granulite hervorgehenden
mineralischen Secrete vermengten, hat die untersten

Lagen der Schiefer am weitgehendsten, die oberen

weniger intensiv verndert. Wenn nun auch die

verschiedenen Stufen in der Vernderung der Schiefer

concentrische Ringe um das Granulitterritorium bil-

den, so macht sich doch innerhalb derselben eine so

ungleichmssige Ausbildung geltend, dass man hierin

wohl eine Abhngigkeit von den ihnen eingelagerten

Graniten, beziehungsweise von den Stellen grsserer

Zerspaltung, aber nicht eine vom Granulitterritorium

ausgehende, gleichmssige Einwirkung (wie diesNau-
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mann annahm) erkennen kann. Neben jenen auf

Spaltwegen erfolgten Vernderungen macht sich aber

in den Schiefern noch eine solche geltend ,
welche an

allen Stellen gleichmssig gegen das Granulitcentrum

zunimmt, und dies ist die Glimmerbildung. Der

Glimmer wird nicht nur immer grossschuppiger, son-

dern der anfangs allein vorhandene Muscowit wird

schliesslich fast vollstndig durch Biotit ersetzt. In

dem Grade der Glimmerausscheiduug knnte man
also eine vom Granulit gleichmssig nach allen Seiten

hin verlaufende Einwirkung erblicken wollen; allein

gerade an dieser gleichmssigen Vernderung der

Schiefer ist der Granulit gnzlich unbetheiligt; er

wird vielmehr von den gleichen Vernderungen selbst

betroffen. Die Ursache der Vernderung kann nicht

in Aeusserungen eines eruptiven Granulitmagmas ge-

sucht werden, sondern sie ist eine Folge der Schichten-

pressuug und -gleitung. Die Emporpressung des

Granulites, welche zuletzt zu einer im Vergleich mit

den vorhergegangenen Bewegungen katastrophen-

artigen Zerspaltung fhrte, mag zu Anfang usserst

langsam vor sich gegangen sein, und lange konnten

die berlagernden Sedimente sich im Zustande der

Spannung und Pressung befunden haben, durch welche

innere Gleitungen und moleculare stoffliche Ein-

lagerungen erfolgen mussten.

Herr Lehmann erkennt somit in der Gebirgs-

erhebung und in der Pressung fester Gesteine die eigent-

liche Ursache der Metamorphose, durch welche die

Sedimentgesteine in die krystallinischen Glimmer-

schiefer des Granulitgebirges umgewandelt wurden.

Es werden ber diesen Punkt, sowie ber das Wesen

des Granulites sicherlich die Acten noch lauge

nicht geschlossen und manche Discussioneu noch

erffnet werden
,
bevor wir zu einer positiven Er-

kenntniss der einschlgigen Erscheinungen gelangen.

Das Verdienst ist aber jedenfalls Herrn Lehmann
zuzuerkennen

,
dass er ganz neue Gesichtspunkte bei

der Benrtheilung der metamorphischen Gebilde auf-

gestellt hat. D.

Th. Bovei'i: Zellenstudien. I. (Jenaische Zeitsohr.

fr Medicin u. Naturwissensch. 1888, Bd. XXII, S. 1585.)

Der junge Forscher, dessen Untersuchungen ber

die Bildung der Richtungskrper von Ascaris mega-

locephale (des grossen Pferdespulwurmes) durch die

ungewhnliche Schrfe der Beobachtung und des

Urtheils, welche sich in ihnen kundgab ,
berall Auf-

sehen erregten ,
hat dem ersten Theile seiner Zellen-

studien nun einen zweiten folgen lassen
,
welcher die

Geschichte des Ascaris-Eies ein Stck weiter, bis zur

Bildung des ersten Furchungskernes, verfolgt. Auch

hier wandelt also Herr Boveri wieder auf Bahnen,

welche einer der besten lebenden Beobachter, E. van

Beneden, schon vor ihm gegangen ist, aber trotzdem

ist die Flle des Neuen, welche er uns bietet, sowohl

in Beobachtung wie in Deutung, noch eine so grosse,

als sie auf einem noch unberhrten Gebiete nur

irgendwie sein knnte.

Herr Boveri berichtet uns zunchst, dass ent-

sprechend den beiden von ihm aufgefundenen Eitypen

(Typ. Garnoy und van Beneuen), die sich durch

die Anzahl der chromatischen Elemente des Kernes

von einander unterscheiden , es auch zwei ebenso

unterschiedene Arten von Samenkrpern giebt ;
As-

caris megalocephala zerfllt also in zwei Varietten,

welche sich merkwrdiger Weise nur durch die Bil-

dung der Fortpflanzungszellen von einander unter-

scheiden.

Die Entwickelung des Ei- und Spermakerues bis

zu blschenfrmigen Kernen mit einem Chromatin-

gerst ist einander im Ganzen sehr hnlich
,

doch

sind im Spermakern die chromatischen Elemente

immer weit unregelmssiger gestaltet und gelagert.

Die Micropyle v. Beneden's existirt nicht. Die

Spermatozoen knnen an jeder beliebigen Stelle in

das Ei eindringen. Der Eikern besteht nach Ab-

stossung des ersten Richtungskrperchens ans zwei

parallel gelagerten, cylindrischen Stbchen chroma-

tischer Substanz, die von einer dnnen, achromatischen

Rindenschicht umgeben sind. Nachdem sich um sie

herum eine Kernvacuole gebildet hat und bald auch

die Kernmembran sichtbar geworden ist, beginnt die

Umwandlung der Stbchen in das Chromatingerst.
Dieselbe macht sich so, dass von den Stbchen feine,

pseudopodieuartige Auslufer ausstrahlen, welche sich

netzfrmig mit einander verbinden; die Stbchen

selbst, als Quelle des ausstrahlenden Chromatins er-

schpfen sich immer mehr und mehr, bis sie selbst

in das Balkennetz aufgehen, aber so lange sie noch

zu unterscheiden sind, bleiben sie sowohl als ihre

Territorien deutlich von einander getrennt. Um es

gleich hier einzuschalten, glaubt Herr Boveri ber-

haupt, dass berall bei der Rckbildung von Thei-

lungsfiguren in das Chromatinnetz des ruhenden

Kernes die einzelneu Chromatinschleifen als solche

auch in diesem ihre Selbstndigkeit bewahren, auch

wo wir dies nicht mehr erkennen vermgen.
Die Verwandlung in das Balkennetz des ruhenden

Kernes findet statt, weil wahrscheinlich nur in dieser

Gestalt die chromatische Substanz zu assimiliren und

zu wachsen vermag. Einen Beweis fr diese Behaup-

tung zu geben, ist natrlich noch nicht mglich,

aber es lsst sich nicht leugnen ,
dass manche That-

sachen der Kerutheiluug wie der Vererbung dadurch

ungezwungen erklrt werden. Ueberhaupt geht die

Auffassung Herrn Boveri's dahin, den Chromatin-

schleifen den Rang selbstndiger Individuen mit

selbstndigen Lebensusserungen zuzuerkennen. Das

Chromatin ist keine nur organische Masse, welche bei

der Theiluug durch ein ausserhalb ihr liegendes Spiel

von Krften hin und her geschoben und schliesslich

wieder vertheilt wird ,
sondern es spielt dabei eben-

falls eine selbstndige Rolle, wie z. B. die Liings-

theilung der Kernfden eine ihnen eigenthmliche

Lebensusserung und keineswegs nur ein mecha-

nisches Auseiuanderreissen durch die sich ansetzenden

Fasern der achromatischen Spindel ist. Noch ist zu

bemerken, dass hier das chromatische Gerst nicht
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den ganzen Kern erfllt, sondern der Kernmembran

von innen in wechselnd dicker Schicht anliegt.

Die wichtige Entdeckung van Beneden's, dass bei

\ i ris die beiden Vorkerne, jeder fr sieh allein, alle

die Umwandlungen durchmachen, welche wir sonst

erst an sich zur Theilung anschickenden Kernen

sehen, wird von Herrn Boveri vollinhaltlich be-

sttigt. Aus dein Chromatingerst eines jeden

Kernes entstellen zwei Fadenschleifen, welche sich

mit der des anderen Kernes erst in der Aequatorial-

platte der Theilungsfigur zu einem einheitlichen Ge-

bilde rereinigen. Die Ausbildung der Fadenschleifen

geht im Wesentlichen durch Verdickung einzelner

Gerstblkchen und Einziehung der Seiteuste vor

sieh, bis endlich wieder alles Chromatin in den beiden

kurzen cvlindrischeu Chromatiustbchen concentrirt

ist, deren nach van Benedeu und Zacharias rosen-

kranzfrmige Stractur von Herrn Boveri nicht an-

erkannt wird; vielleicht ist sie vorgebildet, aber ihr

scharfes Hervortreten beruht auf Reagenswirkung.
In spteren Stadieu siud die anfangs gleichmssig
dicken Chromatinschleifen an den Enden keulenfrmig
verdickt, in der Mitte dagegen nicht unbetrchtlich

verdnnt.

Ueberans wichtig und_ interessant sind auch die

Aufschlsse, welche wir ber das Verhalten des

Eiprotoplasmas bei der Kerntheilung erhalten. Das

Zellprotoplasma ist im Ganzen ziemlich complicirt

gebaut, uns interessirt zunchst hier nur ein Bestand-

teil, eine Anhufung bald krnigen, bald fdigen

Protoplasmas Archoplasma nennt es Herr Bo-
veri

,
welche nach dem Eindringen des Samen-

krpers als Ansammlung um den Kopf desselben

sichtbar wird. Whrend der Differenzirung der

beiden A orkerne breitet sieh das Archoplasma im

ganzen Eiprotoplasma aus, doch ist dieses Stadium

nur von kurzer Dauer, denn bald concentrirt es sich

wieder in eine kugelfrmige Masse, in deren Mitte

in einem hellen Hof ein kleines, kugeliges Krperchen
sichtbar wird, das ..Centrosoma" Boveri's, das

Centralkrperchen" von van Beneden und Neyt.
Herr Boveri leitet dasselbe von dem Kopf des Samen-
fadens ab, eine, wenn sie sich besttigt, wichtige Ent-

deckung, da bei der activen Rolle, welche das Cen-

trosoma bei den Theilungsvorgngen spielt ,
es nun

mit einem Male verstndlich wrde, warum die Be-

fruchtung dazu nthig ist.

\\ hreud der Differenzirung der Vorkerne theilt

sich das Archoplasma, dessen Umwandlungen rtlich

und zeitlich von der der Chromatingebilde ziemlich

unabhngig sind, in zwei Kugeln mit zwei Centro-

somen, welche letztere nach Herrn Boveri das

Archoplasma durch Anziehung grnppiren.
Nun wandelt sich zur Einleitung der eigentlichen

Theilung (die Vorkerne haben sich durch Verlthung
ihrer Membranen lngst mit einander vereinigt) das

Archoplasma in die fadig -krnigen Structuren der

Richtungsspindel und der Amphiasteren um. Die

Strahlen entstehen im Archoplasma, dringen aber

allseitig iu das gewhnliche Eiprotoplasma vor, indem

sie durch Aneinanderreihung von dessen Krnchen
fortwhrend wachsen. Wo diese Strahlen wie zu-

fllig auf eine Chromatiuschleife treffen, heften sie

sich sofort an dieselbe an, doch immer nur an den
ihr zugekehrten Seiten, und ben durch allmge
Contraction eine richtende Wirkung auf sie aus,

deren Endresultat mglichste Annherung an die

achromatische Spindel und Gruppirung zur Aequa-
torialplatte ist. Unter dem Strahlensystem der

Amphiasteren tritt ein ungefhr in der Axe der

Spindel liegendes, kegelfrmiges Strahlensystem be-

sonders hervor, welches mit seiner Spitze im Cen-
trosoma . mit seiner Basis in der Zellhaut wurzelt,
wo seine Anheftung eine auch usserlich sichtbare

ringfrmige Furche bildet. Es ist das der von van
Beneden entdeckte Cone antipode". Aber auch die

Fasern der Kernspindel unterscheiden sich von denen
des Amphiasters sehr merklich durch grssere Dicke

und Homogenitt.
Das ganze System der achromatischen Fden be-

steht also nur aus zwei Paaren von Kegeln, die mit

ihren Spitzen im Centrosoma zusammentreffen, mit

ihren Basen theils der Zellwand, theils der Aequa-
torialplatte augeheftet sind. So lange diese Fixa-

tionspunkte unverndert fortbestehen, knnen die in

der Contraction der achromatischen Fden dispo-
niblen Krfte nicht zur Geltung kommen, der Thei-

lungsvorgang ist jetzt bei einem Ruhestadium ange-

langt. Durch die Lngsspaltung der Kernfden wird
das Gleichgewicht gebrochen, es werden, wie van
Beneden zuerst entdeckte, die Tochterfden durch

die Contraction der achromatischen Figur aus ein-

ander gezogen. Herr Boveri fgt aber die nicht

minder wichtige Beobachtung hinzu, dass auch die

beiden Centrosomen aus einander rcken. Die Tren-

nung der beiden Tochterplatten (der Aequatorial-

platte) rnuss also in erster Linie auf die Contraction

der Fasern derCnes antipodes zurckgefhrt werden.

Die sogenannten Verbindungsfasern
" und die laine

intermediaire", welche noch eine Zeit lang nach dem
Auseinauderweichen der Tochterplatten zwischen

ihnen ausgespanut erscheinen, werden mit van Be-
neden als gedehnte Verbindungsbrcken achroma-

tischer Substanz zwischen zwei Schwesterfden auf-

gefasst. Sie werden erst durch die Zellplatte", jeue

Differenzirung des Zellprotoplasmas, dessen Auftreten

seine definitive Theilung einleitet, von einander ge-
trennt.

Wir mssen uns versagen, an dieser Stelle auf

die eingehende Verwerthung aller abnormen und

pathologischen Theilungsbel'unde zur Prfung und

Beleuchtung der an den normalen Theilungsbildern

gewonnenen Ergebnisse nher einzugehen. So gelnfig
auch demJMEediciner und Naturforscher eine derartige

Verwerthung teratologischer Befunde hingst ist, drfte

sie auf dem Gebiete der Zellliteratur noch niemals

in gleichem Umfange versucht worden sein. Sollten

sich alle Beobachtungen und Schlussfolgerungen Bo-
veri s besttigen, so wren wir dem Verstndniss des

Mechanismus der Zelltheilung, welche im Anfang
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gerade hierfr vollstndig hoffnungslos zu sein schien,

nicht nur um einen bedeutenden Schritt nher ge-

rckt, wir wren sogar tiefer in die mechanische Seite

dieses complicirten Vorganges eingedrungen, als wir

es uns bei den meisten anderen Lebenserscheinungen

rhmen knnen, gethan zu haben. J. Br.

Deslandres: Ultraviolette Streifen-Spectra der

Metalloide bei schwacher Zerstreuung.

(Annales de Cliimie et de Physique 1888. Ser. 6. T.

XV., p. 5.)
_

Vor einiger Zeit brachte diese Zeitschrift eine vor-

lufige Mittheilung des Herrn Deslandres, in welcher

kurz die Ergebnisse einer eingehenden Untersuchung der

Spectra der Metalloide und das interessante Gesetz mit-

getheilt waren, welches die Beziehungen der Speetral-

linien ein und derselben Substanz zu einander ausdrckt

(vgl. Bdsch. II, 506). In der vorstehenden Abhandlung

verffentlicht nun der Verfasser ausfhrlich seine Unter-

suchungen, zunchst die, welche mit schwach zerstreuen-

den Spectroskopen ausgefhrt sind. Nach einer ziem-

lich umfangreichen Darstellung der frheren, mit dem

behandelten Thema in Zusammenhang stehenden Arbeiten

Anderer folgt eine eingehende Beschreibung der Unter-

suchungsmethode (welche kurz schon in dem vorlufigen

Referat erwhnt ist) und dann eine ausfhrliche Dar-

stellung der Spectra (speciell der photographisch fixirten,

ultravioletten Theile derselben) von Luft, Stickstoff,

Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Wasserdampf, Kohlen-

wasserstoff, Kohlenoxyd und Cyan; auf zwei Tafeln sind

die Gesammtspectra und einzelne Theile derselben dar-

gestellt, wobei, abweichend von dem blichen Verfahren,

als Maassstab statt der Wellenlnge die Schwingungszahl

gewhlt ist, weil diese von der Art, wie das Sgectrum

ewonuen wird, unabhngiger ist, als die Wellenlnge.

Wer sich irgend eingehender fr spectralanalytische

Arbeiten iuteressirt, muss auf das Studium der Original-

abhandlung verwiesen werden. Die in der vorliegenden

Abhandlung verffentlichten Ergebnisse dieser Unter-

suchung sind zu zahlreich und zu detaillirt, um an

dieser Stelle selbst kurz besprochen werden zu knnen.

Nur Einzelnes lsst sich aus denselben hervorheben. In

erster Reihe sei bemerkt, dass das ultraviolette Streifen-

Spectrum des Stickstoffes (und der Luft) in vier Gruppen

zerfllt, von denen drei dem positiven Pole der Spec-

tralrhre und eine, ganz charakteristische dem negativen

Pole angehren. Dieses Spectrum des negativen Poles

ist besonders stark entwickelt bei niederem Druck und

wurde von Angstrm als identisch mit dem Spectrum

des Polarlichtes erkannt; eine Angabe, die von mancher

Seite bestritten, ihre definitive Lsung nur durch die

Photographie finden kann, weil im ultravioletten Ab-

schnitte die charakteristischsten Theile des Spectrums

des negativen Poles liegen. Vou der dritten Gruppe

der Stickstoff-Banden weist Verfasser nach, da-is sie von

einer Sauerstoffverbindung des Stickstoffes herrhrt.

Fr jede Gruppe des Gesammtspectrums stellt Herr

Deslandres den allgemeinen Satz auf, dass die einzelnen

Streifen einander hnlich Bind; i zeigt sich dies sowohl

in der Gruppirung als in der Intensitt der einzelnen

Linien, aus denen die Streifen zusammengesetzt sind, und

wird am deutlichsten mit stark zerstreuenden Apparaten

erkannt. Diese Eigenschaft der einzelnen Streiten einer

Gruppe ist analog dem Verhalten der Metall-Spectra, die

gleichfalls
eine solche Gleichm gkeit der einzelnen

Linien-Gruppen erkennen lassen. Hieraus wird weiter

abgeleitet, dass jede Grupj iner bestimmten, leuchten-

den Substanz entspricht und fr diese charakteristisch ist.

Von besonderem Interesse ist das Spectrum des

Wasserdampfes wegen seiner Bedeutung fr die von

Grnwald aufgestellte, mathematische Theorie der

Spectralaualyse (Rdsch. II, 333). Herr Deslandres findet

in dem Wasserspectrum vier Streifen, und zwar zwei

starke, doppelte, und zwei schwache, einfache, die er

in der Weise deutet, dass er das ganze Spectrum aus

sechs Streifen bestehend sich vorstellt, welche zwei

Reihen von je drei Streifen bilden, die theilweise ber ein-

ander fallen. In Bezug auf die Verification der Grn-
wald'schen Theorie durch diejenigen Wasser- Linien,

welche die Herren Liveing und Dewar aufgefunden,

weist Verfasser darauf hin, dass die 58 bereinstimmenden

Linien in einem linienarmen Theile des Spectrums liegen,

whrend strkere Abschnitte viel mehr Vergleichungen

zwischen den Wasser- und Wasserstoff- Linien gestatten

wrden. Er glaubt daher diese Besttigung vorlufig

anzweifeln zu drfen, bis directe Vergleichungen neben

einander liegender Spectra des Wassers und des Wasser-

stoffes, welche photographisch fixirt sind und bis ins

Roth hinein reichen, zu positiveren Resultaten gefhrt

haben werden.

Das Spectrum des Kohlenstoffes und seiner Ver-

bindungen (letztere ergaben zwei Streifengruppen im

sichtbaren Theile des Spectrums und zwei im ultra-

violetten Theile) und das Spectrum des Cyans gaben

nicht minder wichtige Einzelheiten, auf welche hier

nicht eingegangen werden kann; die bersichtliche Zu-

sammenfassung seiner Abhandlung giebt der Verfasser

am Schlsse derselben wie folgt:

Die vorliegende Abhandlung umfasst 1) eine Be-

schreibung der besonderen Verfahren, die angewendet

werden zum Studium der ultravioletten Strahlen, die vom

gewhnlichen Glase absorbirt werden und besondere

Schwierigkeiten darbieten; 2) ein Verzeichuiss der

Schwingungszahlen der Streifen- und neuen Linien-

Spectra, welche bisher noch nicht verffentlicht worden

und die sich auf die wichtigsten Metalloide: Stickstoff,

Sauerstoff, Wasserstoff und auf Kohlensure beziehen;

3) eine Theilung dieser Spectrain scharf getrennte Gruppen,

welche verschiedenen Verbindungen zugeschrieben wer-

den mssen; 4) eine Untersuchung des Ursprunges einiger

dieser Gruppen, im Besonderen der ultravioletten Gruppe

des Stickstoffes, welche sicher auf eine Verbindung des

Stickstoffes mit dem Sauerstoff zurckgefhrt worden

ist; 5) eine Verification folgenden Gesetzes: Die Streifen- .

Spectra zeigen die Wiederholung hnlicher Streifen oder,

von Reihen hnlicher Linien und knnen von diesem

Gesichtspunkte aus mit den Linienspectren der Metalle

verglichen werden, welche dieselbe Anordnung darbieten ;

6) eine Andeutung einer einfachen Beziehung zwischen

den Spectren des Wasserdampfes und des Sauerstoffes,

d. h. zwischen den Spectren eines zusammengesetzten

Krpers und eines seiner Bestandtheile.

Friedrich Fuchs: Ueber das Verhalten einiger

Gase zum Boyle'schen Gesetze bei nie-

drigen Drucken. (Annalen
der Physik, 1888,

N. F., Bd. XXXV, S. 430.)

Das Boyle'sche Gesetz, welches verlaugt, dass das

Product aus Druck und Volumen eines Uases eine e,m-

i. Grsse sei, gilt, wie bekannt, in aller Strenge

nur fr ideale Gase, whrend in Wirklichkeit die Gase

von diesem idealen Zustande mehr oder weniger sich

entfernen. Die Grsse dieser Abweichungen und die

'Acndcrungen derselben unter verschiedenen Bedin-

gungen zu ermitteln, ist eine schon von vielen Physikern

mit Erfolg unternommene Aufgabe. Die vorliegende

Untersuchung hat den Zweck, fr einige Gase, nmlich
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fr atmosphrische Luft, Kohlensure, Wasserstoff und

schweflige Sure, las Verhalten zu diesem Gesetze bei

niedrigen Drucken festzustellen.

Itie Versuchsmethode bestand darin, die reinen,

trockenen Gase bei mglichst coustauten Temperaturen
in drei verschiedene, vorher sorgfltig' ausgetnessene
Volumina zu bringen und in denselben die Drucke zu

bestimmen. Die Einrichtung des benutzten Apparates, die

Ausfhrung der Experimente und die gefundenen nume-
rischen Werthe mssen hier als von zu speziellem Interesse

bergangen werden. Die Resultate, zu denen die Unter-

suchung gefhrt, sind kurz zusammengefasst folgende:

1) Das Boyle'sche Gesetz bezeichnet im Allgemeinen
nicht einen Grenzzustaud ,

welchem sich die Gase bei

mittleren Temperaturen durch fortgesetzte Verdnnung
nhern, sondern nur den Uebergang von positiven zu

negativen Abweichungen von diesem Gesetze. Dieser

Uebergang kann bei verschiedenen Gasen sowohl bei

hohen als auch bei niedrigen Drucken -stattfinden, aber

immer nur in kleinen Druckintervallen.

2) Bei atmosphrischer Luft von 0" findet ein sol-

cher Zeichenwechsel der Abweichung unter einem Drucke

statt, der wenig kleiner ist, als der atmosphrische; in

der Nhe des atmosphrischen Druckes folgt somit die

Luft annhernd dem Boyle'scheu Gesetze. Bei Kohlen-

saure und schwefliger Sure waren die Abweichungen
positiv ;

doch nahm ihre Grsse mit abnehmendem
Drucke dauernd ab. Wenn auch fr diese beiden Gase

ein Zustand existirt, der den Uebergang von positiven

Abweichungen zu negativen vermittelt, so tritt derselbe

bei Drucken ein, die jedenfalls betrchtlich kleiner sind,

als die niedrigsten bei diesen Versuchen (250 mm).

3) Die Abweichung des Wasserstoffes vom Boyle'-
scheu Gesetze war zwischen den Drucken 865 und

248mm stets klein und nderte vielfach das Vorzeichen;
bei niedrigen Drucken war sie so gering, dass man
dieses Gas ohne merklichen Fehler als ein ideales be-

trachten kann.

T. IL Blakesley: Ueber ein neues Barometer
-Amphisbaena". (Philosophien] Magazine, 1888,

Ser. 5, Vol. XXVI, p. 458.)

Das neue Barometer besteht aus einer geraden Glas-

rhre von gleichmssigem, innerem Querschnitt, die an

einem Ende geschlossen ,
am anderen offen ist. Ein

Queeksilberfaden fllt einen Theil der Rhre
,
whrend

zwischen dem Quecksilber und dem geschlossenen Ende
Luft enthalten ist. Eine gleichmssig getheilte Scala

wird so an die Rhre gelegt, dass der Nullpunkt auf
las geschlossene Ende fllt, und an derselben das

Volumen der abgesperrten Luft bestimmt. Dieses

Volumen wird nun gemessen einmal whrend das ge-
schlossene Ende nach unten gerichtet ist, dann mit dem

geschlossenen Ende nach oben, das heisst unter dem
Druck der Atmosphre plus dem Drucke der Queck-
silbersule und unter dem der Atmosphre minus Queck-
silberfaden. Sorgt man dafr, dass keine Temperatur- i

nderungen zwischen den beiden Ablesungen stattfinden,
so kann man den Barometerdruck bestimmen, wenn man
die Summe der Ablesungen durch ihre Differenz divi-

dirt und mit der Lnge des Quecksilberfadens multi-

plicirt. Fr die Lnge des Quecksilbers hlt Verfasser

25 cm oder 50cm fr geeignet. Genauere Untersuchungen
dieses neuen Barometers sind nicht angegeben.

E. Knecht: Zur Theorie des Frben s. (er. d.

deutsch, ehem. des. 18*8, Bd. XXI, S. 1556, 2SU4.)

beber die Ursache der allgemein bekannten, merk-

wrdigen Erscheinung, dass ungeheizte Gespinnstfasern

von gewissen Farbstofflsungen direct und dauernd ge-

frbt werden, sind bisher nur unsichere Vermuthungen
ausgesprochen worden. Herr Knecht hat eine expe-
rimentelle Untersuchung ber dies Thema begonnen;
wenn ber dieselbe bislang auch nur kurze, vorlufige

Mittheilungen vorliegen, so sei in Anbetracht des weit-

gehenden Interesses, das der Gegenstand bietet, doch

schon jetzt darauf hingewiesen.
Herr Knecht hat zunchst nachgewiesen, dass

beim Frben von Wolle und Seide mit den salzsauren

Salzen basischer Theerfarben die Gesammtmenge der

Salzsure in der Lsung zurckbleibt, dass letztere aber

dabei neutrale Reaction beibehlt. Daraus folgt, dass

die Frbung nicht etwa auf einer einfachen, mechani-

schen Absorption des Farbstoffes durch die Faser, son-

dern' auf einer quantitativen chemischen Umsetzung
beruht, bei welcher die Farbbase gegen einen basi-

schen Bestandtheil der Faser ausgetauscht wird.

Fr die Beurtheilung der Vorgnge ,
welche sich

beim Frben mit sauren Theerfarbstoft'en abspielen,
ist der folgende Versuch von Bedeutung. Durch zwei-

stndiges Kochen von Wolle mit massig verdnnter
Schwefelsure erhlt man eine Lsung ,

die
,
mit wsse-

rigen Lsungen der sauren Theerfarbstoffe zusammen-

gebracht , intensiv gefrbte Niederschlge (Farblacke)
bildet. Ob diese lackbildende Substanz sich in der Faser

von vornherein vorfindet oder sich allmlig beim Frben
im sauren Bade bildet

,
soll durch weitere Versuche be-

stimmt werden. P. J.

Oskar Burchard : Ueber die Oxydation des
Jodwasserstoffes durch die Sauerstoff-
suren der Salzbilder. (Zeitschrift fr physik.
Chem. 1888, Bd. II, S. 796.)

Werden sehr verdnnte Lsungen von Jodwasser-

stoff und Jodsure (je ein Grarumquivalent in 000 Liter

Wasser) mit Strke versetzt, so tritt erst nach mess-

barer Zeit pltzlich eine Bluung durch die Jodstrke

auf, und zwar um so spter, je grsser die Verdnnung
ist. Diese Inductionszeit", welche bis zum Beginn der

Reaction verluft, wollte Herr Burchard bestimmen;
er fand aber nur dann bereinstimmende Zahlen, wenn
er zu seinen Messungen eine und dieselbe Strkelsung
benutzte, und in diesem Falle wuchs die bis zur Bluung
verlaufende Zeit mit der Verdnnung und war erheblich

grsser bei hherer als bei niederer Temperatur. Da
aber diese Reactionszeit in einer trotz vielfacher Be-

mhungen nicht nher aufzuklrenden Weise von der

Natur der Strke sehr wesentlich beeinflusst wurde,
beschrnkte Verfasser seine Untersuchung darauf, den

zeitlichen Verlauf der Oxydation des Jodwasserstoffes

durch Jodsure
,
Bromsure und Chlorsure genauer zu

ermitteln.

Verdnnte Lsungen des Jodwasserstoffes wurden
mit verdnnten Lsungen der Sauerstoffsure der drei

Halogene in genau bekannter Zusammensetzung ge-

mischt, nach verschiedenen Zeitintervallen durch Zusatz

von Mononatriumcarbonat die Reaction unterbrochen
und mittelst sauren Alkalisultites die Menge ausgeschie-
denen Jods bestimmt. Bei Anwendung der Jodsure
zur Oxydation des Jodwasserstoffes verluft die Reaction

glatt, und es konnten ausfhrliche Reihen ber den

Gang der Reaction gewonnen werden
,
sowohl wenn die

reagirenden Krper in quivalenten Verhltnissen ge-
mischt wurden, als wenn der eine oder andere im Ueber-

schuss zugegen war; ebenso wurde der Verlauf der

Reaction verfolgt, wenn noch andere fremde Stoffe zu-

gegen waren, und zwar: Bromwasserstoff, Salpetersure,
Chlorwasserstoff und Schwefelsure. Bei Anwendung
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von Bromsure und von Chlorsure zur Oxydation des

Jodwasserstoffes sind die Reactionen complicirter, doch

konnte auch bei diesen, wie hier nicht weiter ausgefhrt

werden kann, durch Bestimmung der Jodmengen ein

Einblick in den Gang der Reaction gewonnen werden.

Die Resultate dieser eingebenden, im Tbinger che-

mischen Laboratorium ausgelhrten Untersuchung sind

nach der Zusammenstellung des Verfassers folgende:

Durch diese Arbeit ist gezeigt worden, dass die

Oxydation des Jodwasserstoffes durch die Oxysureu der

Salzbilder ein regelmssig mit der Zeit fortschreitender

Vorgang ist ,
dessen Verlauf wesentlich durch die Con-

ceutration der angewendeten Lsung bestimmt wird.

Es hat sich ergeben ,
dass die zur Oxydation einer be-

stimmten Meuge Substanz erforderliche Zeit auch hier

in derselben Weise von der Concentration abhngt ,
wie

es Landolt fr die Oxydation der schwefligen Sure

gefunden hat (Rdsch. I, 340). Leider aber ist es trotz

vielfachen Bemhens nicht gelungen, diesen Vorgang

durch eine allgemeine Differentialgleichung darzustellen.

Von bemerkensweitheu Einzelheiten sind folgende

hervorzuheben :

Von allen drei Oxysureu wirkt auf den Jodwasser-

stoff bei Weitem am energischsten oxydirend die Jod-

sure, whrend die so leicht zersetzliehe und oxydirend

wirkende Chlorsure am wenigsten geneigt ist, sich mit

Jodwasserstoff' umzusetzen. Der Verlauf und die Zeit-

dauer aller dieser Oxydationsvorgnge in verdnnten

Lsungen ist abhngig von der Concentration und wird

bei Gemischen im Aequivalentsverhltnisse ,
d. h. in

dem Falle
,
dass beide die Reaction eingehenden Com-

ponenten in gleichem Verhltnisse abnehmen
,

bald

ausserordentlich verlangsamt. (Die Curven der Reac-

tionen steigen anfangs schnell und spter nur lang-

sam an.)

Durch Ueberschsse je einer der beiden reagirenden
Suren wird die Schnelligkeit des Oxydationsvorganges
in hohem Grade vermehrt

,
und zwar wirken gleiche

Aequivalente Ueberschuss eines jeden der beiden Ingre-

dientien einander ziemlich gleich. Jedoch berwiegt die

Wirkung des oxydirenden und des reducirenden Agens
in entgegengesetzten Epochen des zeitlichen Verlaufes

der Reaction, so zwar, dass das erstere stets am An-

fange, das letztere stets gegen das Ende des Vorganges
strker beschleunigt, und endlich, dass, je grsser der

beschleunigende Ueberschuss ist, um so frher die Wir-

kung der reducirenden Jodwasserstoffsure prvalirt.
Fremde Suren, sowohl solche

,
die an der Reaction

theilnehmen. als solche, welche nachweislich keine Um-

setzung erleiden, beschleunigen in jedem Falle den Oxy-

dationsvorgang, und zwar die letzteren im Verhltniss

ihrer Aviditt.

nicht. Herr Howes hat den gustigen Umstand, dass er

ein erwachsenes Mnnchen von Rbiuoderma mit Embryo-
nen in seinen Besitz bekam, dazu benutzt, diesem Maugel
abzuhelfen und zugleich auch die in mehreren Punkten

unrichtige oder mangelhafte Beschreibung Espada's
zu berichtigen und zu ergnzen. Hervorgehoben sei aus

seinen Angaben nur, dass, wie die Untersuchung des

Darmcanals ergab ,
die Ausbung der Brutpflege das

Thier nicht hindert, regelmssig Nahrung zu sich zu

nehmen, im Gegensatz zu Espada, der einen dem
Winterschlaf hnlichen Zustand whrend dieser Zeit an-

nehmen zu mssen geglaubt hatte. J. Br.

G. B. Howes : Bemerkungen ber den Kehl-
brutsack von Rbiuoderma Darwini. (Pro-

ceedings ot" the Zoological Society of London, 1S88, p. 231.)

Unter den Beispielen von merkwrdiger Brutpflege,

die wir bei den Anuren finden, nimmt ein kleiner, chile-

nischer Frosch, Ifhinoderma Darwini, eine hervorragende
Stelle ein. Hier entwickelt sich nach der Entdeckung

Espada's (1872) beim Mnnchen ein in der Kehlgegend
sich ffnender, das ganze Abdomen bedeckender Haut-

sack, in welchem die Jungen ihre Entwicklung durch-

machen. Die Entdeckung Espada's, in spanischer

Sprache und einer wenig verbreiteten Zeitschrift ver-

ffentlicht, war dem europischen Publicum wohl meist

nur durch eine Uebersetzung Spengel's (Zeitscbr. wiss.

Zool., Bd. XXIX, 1877) bekannt geworden; Abbildungen
dieses merkwrdigen Verhaltens gab es berhaupt noch

F. E. Schulze : Ueber die inneren Kiemen der
Batrachierlarven. I. Ueber das Epithel
der Lippen-, der Mund-, Rachen- und
Kiemenhhle erwachsener Larven von
Pelobates fuscus. (Abhandlungen der Berlinei

Akademie der Wissenschaften. 1888. Mit 4 Tafeln.)

Der Verfasser fhrt uns mit dieser histologischen

Studie auf ein Gebiet, zu dessen genauerer Kenntniss

er selbst in frheren Jahren nicht wenig beigetragen

hat. In der That ist die Mund- und Rachenhhle der

Batrachierlarven mit ihren Kiefern, Horuzhnchen, Ge-

schmacksknospeu und Drsen reich an interessanten

histologischen Gebilden mannigfaltiger Art, ber welche

im Einzelnen trotz einer stattlichen Anzahl von Unter-

suchungen noch genug Controversen schweben.

Nach einer sehr genauen Schilderuug der topo-

graphischen Verhltnisse
,

welche wir hier bergehen
mssen

,
wendet sich der Verfasser zunchst zu dem

Lippenepithel. Der Cuticularsaum
,
welcher hier, wie

bei der Batrachierepidermis berhaupt, von der obersten

Lage sehr platter Zellen abgesondert wird, trgt ein sehr

feines, sechseckige Felder einschliessendes Leistengitter-

netz. Die Maschen dieses Netzes sind von einem weichen

Secret erfllt ,
welches unter dem Einfluss von coagu-

lirenden Reagentien gerinnt und kleine konische, aus den

Maschenrumen frei herausragende Zapfen vortuscht.

Die Existenz von Stomata im Cuticularsaum, wie sie die

Sarasins fr die Coecilien gefunden haben wollen, wird

fr das vorliegende Object gelugnet, ebensowenig
konnte Verfasser in den sogenannten Ebert h'sehen

Strngen die P f i t z n e r'schen Nervenendigungen be-

sttigen.
Die sogenannten Stiftzhnchen", stiftfrmige Horn-

kegelchen ,
welche in bedeutender Anzahl (durchschnitt-

lich gegen 1000) in bestimmter Anordnung die Wnde
der Mundhhle bekleiden, sind keine Cuticularbildungen,

wie Leydig behauptet, sondern entstehen aus verhornten

Zellen
,
und zwar durch Verschmelzung sulenfrmiger

Zellschichten, welche allmlig dem Verhornungsprocess

unterliegen. Ebenso sind auch die Kiefer unbestrittene

Hornbildungen ;
auf die genaue Schilderung ihrer Bildung

knnen wir an dieser Stelle nur hinweisen. Von grossem
Interesse dagegen sind eigenthmlich gebaute Drsen,
welche in dem hinteren Theil des Mundhhlendaches
eine Art von Lager bilden. Das Merkwrdige au ihnen

ist, dass es mehrzellige und dabei doch ganz auf das

Epithel beschrnkte Drsen sind. Sie haben die Form
eines Krbis, also eines in der Hauptaxe zusammen-

gedrckten und seitlich ausgebauchten Cylinders, und

bestehen aus langgestreckten, prismatischen Drsenzellen,

an deren schief abgesetztem, usserem Drittel eine Mem-

bran, Theca, sichtbar wird.

Die brigen Verhltnisse des Mund- und Kiemeu-

hhleuepithels bieten kein hervorragendes Interesse.

J. Br.
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K. Schumann: Einige neue Ameisen p flanze u.

(Jahrbcher fr wissenschaftliche Botanik. 1888, Bd. XIX,

S. 357.)

Duroia hirsuta Schumann (= Amajona hirsuta Poep-

pig) ist ein kleiner, brasilianischer Baum von 3 bis 4 m
Hhe. Unterhalb der terminalen Blattbschel findet sich

an gestreckten, etwa 2 mm dicken Zweiggliedern je eine

Anschwellung ,
die bis zu 1 cm Durchmesser bat. Sie

enthalt einen Hohlraum mit ziemlich dnner, aber fester

Wandung; die Innenwand ist rauh und matt. Gewhnlich

linden sich in dieser Anschwellung zwei von oben nach

uten fhrende, den Frostspalten der Bume hnliche

Spalten, eine unter jedem Blatte des untersten Blatt-

paares. Nahe dem oberen Ende jeder Spalte findet sich

in derselben ein kleines Loch, von etwa 1mm Durch-

messer, welches einen bequemeren Eingang zu dem

Innenraum bietet, als die enge Spalte. Herr Schumann,
der seine Studien an Herbarmaterial anstellte, konnte

in den meisten jener Schluche" keine Ameisen ent-

decken, was sich leicht dadurch erklrt, dass die Thiere

die Flucht genommen hatten. In einem jedoch, der

beim Einlegen so zu liegen gekommen war, dass das

Fliesspapier die Spalten verschluss ,
wurden 84 Stck

einer kleinen , etwa 4 mm langen Ameisenart gefunden.

Ausserdem enthielten andere Schluche noch zahlreiche

Reste von Ameisenleibern.

Um die Frage, ob die vorliegende Pflanze eine

Ameisenpflanze im strengen Sinne des Wortes sei, end-

gltig zu entscheiden, verlangt der Verfasser selbst

den experimentellen Nachweis, dass die Entfernung der

Insecten auf das Gewchs einen merkbar schdigenden

Einfluss ausbt. Indessen fhrt er eine Anzahl von

Umstnden an, die fr jene Annahme sprechen. Die

Spalten sind augenscheinlich spontan. Die Pflanze

scheint auch den Ameisen Speise darzubieten in dem

von Drsen der Nebenbltter abgeschiedenen Sekret.

Es ist wichtig ,
dass diese Drsen ,

welche am Grunde

der Nebenbltter sitzen, nicht mit letzteren abfallen,

sondern noch nachher bestehen bleiben.

Bei Duroia petiolaris fand Verfasser an den Schlu-

chen reihenweise angeordnete Lcher, von denen einige

durch die Pflanze wieder verschlossen worden waren.

Herr Schumann bespricht eingehend die Morpho-

logie der Axenschluche von Duroia und der von

Schimper geschilderten Cordia (Rdsch. III, 331), und

berichtet sodann ber die Blattschluche von Duroia

saccifera Hook. fil. Dies ist ein niederes Bumchen
mit ansehnlich grossen, bis ber 30cm langen und 15cm

breiten, kurzgestielten Blttern, die in Wirtein zu je

drei an den Zweigen befestigt sind. Am Grunde der

Blattspreite befinden sich zwei Blasen von 1 bis 1,7 cm

Lnge, welche dem Blattstiel in seiner ganzen Lnge
angewachsen sind. Der Eingang befindet sich unter-

halb der Blattflche, gehrt jedoch der morphologischen

Blattoberseite an, indem er sich am Grunde einer Ein-

faltung der Blattspreite befindet. Die Spreite bildet so

ein Dach gegen das Eindringen der atmosphrischen

Niederschlge in den Eingang. In einzelnen Blasen

wurden Ameisen vorgefunden, die alle der nmlichen

Art angehrten. Sie sind sehr klein, l l
/2 mm laug und

mit krftigen Beisswerkzeugen versehen. Diese Um-

stnde und die Aehnlichkeit der Blasen mit denen der

Ameisen beherbergenden Melastomaceen ,
ber welche

Verfasser eine Reihe bemerkenswerther Mittheiluugeu

macht, lassen die D. saccifera als eine Ameisenpflauze

erscheinen.

Nach der von Herrn Emery ausgefhrten Bestim-

mung sind die in den erwhnten Pflanzen vorgefundenen
Ameisen folgende: In Duroia hirsuta: Myrmelachiste

Schumauni u. sp., Azteca depilis n. sp. In D. petiolaris:

Azteca brevicornis Mayr. In D. saccifera: Allomerus

septem-articulatus Mayr. F. M.

Adolf Mayer: Ueber Schmelzpunkt und che-
mische Zusammensetzung der Butter bei

verschiedener Ernhrungsweise der Milch-

khe. (Landwirthsch. Versuchsstationen, 1888, Bd. XXXV,
S. 261.)

Um den Grund dafr aufzufinden, dass die friesische

Butter sich auf dem englischen Markte einer geringeren

Beliebtheit erfreut als die dnische, hat Herr Mayer auf

der Versuchsstation Wageuiugen die grssere Weichheit

der ersteren zum Ausgangspunkte eiuer Versuchsreihe

gemacht und festzustellen gesucht, welchen Einfluss die

Ernhrungsweise der Khe (die in Friesland insofern

eine andere ist wie in Dnemark, als die friesischen

Landwirthe die Lactationszeit in die beginnende Weide-

ttterung, die dnischen in die Zeit der Stallftteruug

verlegen) auf den Schmelzpunkt und die chemische

Zusammensetzung der Butter ausbe. Von der stets in

gleicher Weise hergestellten Butter wurden bei verschie-

dener Ftterung der Khe jedesmal bestimmt der Ge-

halt an flchtigen Suren, das speeifisehe Gewicht, der

Schmelzpunkt (oder die Temperatur, bei welcher die

geschmolzene Butter vollkommen klar wurde) und der

Erstarrungspunkt (die Temperatur, bei welcher sich die.

erste Trbung einstellte). Da voraussichtlich auch die

Lactationszeit au sich auf die Beschaffenheit der Butter

von Einfluss sein konnte, wurde jedesmal bei gleicher

Ftterung je eine Versuchsreihe zu verschiedenen Zeiten

nach der Kalbung ausgefhrt ,
und hierdurch die Wir-

kung dieses Momentes festgestellt. Die praktisch werth-

vollen und auch wissenschaftlich interessanten Resultate

waren folgende :

Der Gehalt der Butter an flchtigen Fettsuren geht
mit dem speeifischeu Gewichte des Butterfettes Hand

iuHaud; hingegen geht der Schmelzpunkt nicht parallel

den eben genannten Daten, da er vermuthlich mehr ab-

hngig ist vom Olein. Der Gehalt an flchtigen Suren
schwankt bei verschiedenen Versuchsbedinguugen inner-

halb weiterer Grenzen, als man bisher angenommen. Er
ist zunchst abhngig von der Lactationsperiode und

fallt mit dem Vorschreiten derselben
;
im hohen Grade

ist er aber auch von der Ftterung abhngig; Runkel-

rben und in zweiter Linie Weidegras und grner Klee

erzeugten einen hheren Gehalt an Fettsuren als Heu,
und dieses einen hheren als Sauerfutter.

Der Schmelzpunkt des Butterfettes erwies sich

gleichfalls von der Ftterung abhngig : Sauerfutter

und Heu erzeugten die schwerst schmelzbare Butter,

dann folgten Runkelrben , whrend ausschliessliches

Grnfutter, gleichgltig, ob es auf der Weide oder im

Stalle aufgenommen wurde, und ebenso gleichgltig, ob

es aus Gras oder Klee bestand ,
die leicht schmelzbare

Butter lieferte. Mit dem Schmelzpunkte stiegen und

fielen auch im Allgemeinen die Erstarrungspunkte, doch

waren hier die Unterschiede etwas weniger ausgeprgt.

Weidegang hat bei Viehrassen, die daran gewhnt sind,

eiueu sehr gnstigen Einfluss auf den Ertrag an Milch

und damit an Butter.

P. Wossidlo: Leitfaden der Botanik fr hhere
Lehranstalten. (Berlin, Weidmann'sche Buchhand-

lung, 1888.)

Wir zeigen dieses schmucke Bchleiu mit ganz be-

sonderer Befriedigung an und wnschen ihm die weiteste

Verbreitung. Es ist einer der besten Schulleitfden, die

wir kenneu. Den Hauptinhalt bildet die Beschreibung

.ler phanerogamischen Gewchse in systematischer An-
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Ordnung, wobei jedoch im Allgemeinen vom Concreten

ausgegangen wird. Ein Beispiel: Die Darstellung be-

ginnt mit den Ranunculaceen
;
indessen finden wir nicht

die Familiencharaktere aufgezhlt, sondern es werden

zuerst das Leberblmchen (Hepatica triloba) und das

Busch-Windrschen (Anemone nemorosa) eingehend be-

schrieben, und sodanu Einweisungen aufAnemone ranun-

culoides und die Gattung Pulsatilla gegeben. Es folgen

die Charaktere der Gattung Ranunculus und in krzeren

Einzelbeschreibungen die sieben bekanntesten Arten der

Gattung. Auch die Wasserranunkeln finden Erwhnung.
Die nchsten, ausfhrlicheren Schilderungen sind ge-

widmet der Feigwurz, Ficaria ranunculoides (ange-

schlossen: Thalictrum, Clematis, Adonis), der Sumpf-
Dotterblume, Caltha palustris (angeschlossen: Trollius

europaeus, Aquilegia vulgaris, Nigella damascena), dem

Acker-Rittersporn, Delphinium Consolida (nebst D. Aja-

cis, D. elatum, Aconitum). Zum Schluss kurze Erwh-
nung der Paeonien und von Actaea. Die nchst verwandte

Familie der Berberideen wird in ihrem einzigen hei-

mischen Vertreter, der Berberitze, geschildert. Von der

dritten Familie, den Nymphaeaceen ,
werden zuerst die

Familiencharaktere aufgezhlt und alsdann Beschrei-

bungen der weissen und der gelben Wasserrose gegeben,
worauf auch die Victoria regia Erwhnung findet. Diesen

Schilderungen sind Abbildungen von Hepatica triloba,

Anemone nemorosa, Ranunculus acer, Ficaria ranuncu-

loides, Caltha palustris, Delphinium consolida, Berberis

vulgaris, Nymphaea alba etc. beigefgt. Diese Angaben
mgen gengen, um zu zeigen, dass die Darstellung von
Schematismus frei ist. Uebrigens muss noch hervorge-
hoben werden, dass bei den Einzelbeschreibungen auch
Lebensverhltnisse und wirthschaftliche Bedeutung der

Pflanzen Erwhnung finden.

Am Schlsse des systematischen Hauptabschnittes

giebt Verf. eine Uebersicht ber die wichtigsten Familien

der Phanerogamen ;
dann folgt auf etwa 25 Seiten die

Morphologie der Blthenpflanzen ,
ferner das Wichtigste

der Blthenbiologie und schliesslich eine Errterung ber

das System. Der zweite Abschnitt enthlt eine kurze

Uebersicht ber die Krypto'gamen (den Ansichten, die

Verf. im Vorwort ber die Bedeutung dieser Pflanzen-

gruppe fr den Unterricht entwickelt, stimmen wir voll-

stndig bei) ;
ferner ein pflauzengeographisches Kapitel

und das Wichtigste der Anatomie und Physiologie.
Einzelnes mchten wir beanstanden. Ueber die Be-

schaffenheit des Griffelcanals" z. B. (S. 200 und 208)
kann der Schler nicht ins Klare kommen. Die eine

unbegrenzte Zeit" lang keimungsfhigen Samenkrner

(S. 210) sollten verschwinden. Warum die Namen Poly-

petalen und Monopetalen gewhlt sind, obgleich die be-

treffenden Gruppen deutsch als Getrenntkronbltterige
und Verwachsenkronbltterige bezeichnet sind, ist nicht

erfindlich. Dass die Fremdausdrcke mglichst durch
deutsche Bezeichnungen ersetzt sind, ist nur zu loben;
trotzdem aber knnte die Zahl der in Klammern beigesetz-
ten Fremdausdrcke etwas grsser sein (Prothallium, Endo-

sperm etc. sollten nicht fehlen). Ein paar Ungenauigkeiten
im Ausdruck werden bei einer erneuten Durchsicht des

Buches leicht auffallen und beseitigt werden knnen.
Das Buch ist reich illustrirt

;
es enthlt auf 250 Seiten

nicht weniger als 4U4 Abbildungen von so vorzglicher
Ausfhrung, dass es in dieser Beziehung alle hnlichen
Werke weit hinter sich lsst. Auch eine Karte der

Vegetationsgebiete in Buntdruck ist beigegeben. Der
Band ist mit einem biegsamen Deckel versehen und
recht handlich. F. M.

Vermischtes.
Whrend der partiellen Mon d f in s t er niss am

3. August 1887 hat Herr Ch. Dufour nach einer Mit-

theilung im Bulletiu de la Societe Vaudoise, XXIV, be-

obachtet, dass der Mond, obwohl weniger als die Hlfte
seiner Oberflche vom Erdschatten bedeckt gewesen,
dennoch weniger hell war, als das Mondviertel. Zweifel-
los rhrte dies daher, dass ein grosser Theil der nicht
verfinsterten Moudoberflehe durch den Halbschatten
der Erde verdunkelt war. Als besonders interessant
hebt Herr Dufour bei dieser Beobachtung den Um-
stand hervor, dass man trotz der Helligkeit des unver-
finsterten Theiles des Mondes doch auch den verfinster-

ten in seinem eigenthmlich dunkelrothen Lichte erkennen
konnte. Diese rothe Farbe, die mau meist auch bei ganz
verfinsterter Mondoberflche sieht, wird bekanntlich durch
die Sonnenstrahlen erklrt, welche in der Erdatmosphre
gebrochen werden und in den Schattenkegel hineinfallen.

In einigen seltenen Fllen hat man aber dieses rothe Licht
nicht gesehen und der Mond ist vollkommen verschwun-
den gewesen. Man schrieb dies bisher der Anwesenheit
von Wolken in der Erdatmosphre zu, welche die Brechung
der Sonnenstrahlen verhindern sollten ;

aber Herr Du-
four hlt diese Erklrung nicht fr wahrscheinlich, da
die Wolken die ganze Erde im Kreise bedecken mssten.
Sehr autfallend ist nun der Umstand, dass das so seltene
Fehlen des rothen Lichtes bei Mondfinsternissen im
Jahre 1884 zweimal beobachtet worden ist. Herr Du-
four ist geneigt, dies auf die Vernderung der Erd-

atmosphre zurckzufhren, welche durch die Krakatoa-

Eruption erzeugt war
,
deren Folgen fr die optischen

Erscheinungen der Atmosphre so mannigfache gewesen.
Die beiden Mondfinsternisse im Jahre 1885 waren so

ungnstig, dass sie zur Entscheidung dieser Frage nicht

beitragen konnten. Herr Dufour vermuthet, dass auch
die wenigen lteren Nachrichten ber Mondfinsternisse,
bei denen der Mond ganz unsichtbar gewesen, sich viel-

leicht durch hnliche Vorgnge in der Erdatmosphre
wie die Krakatoa-Eruption von 1883 werden erklren
lassen.

Die Berliner Akademie der Wissenschaften
hat in ihrer Sitzung vom 6. December zu correspon-
d i r e n d e n Mitgliedern ernannt die Herren : F r i e -

drich Beilstein in Petersburg, Stanislao Cannizzaro
in Rom, Remigius Fresenius in Wiesbaden, Lothar
Meyer in Tbingen.

In der Fest-Sitzung der Mncheuer Akademie
der Wissenschaften vom 27. December wurden zu

auswrtigen Mitgliedern gewhlt: die Herren Professor
Virchow in Berlin, Professor v. Regel in Petersburg
und Professor Stockes in Cambridge; zum correspon-
direnden Mitgliede Professor Gylden in Stockholm.

Der Bericht ber die Senckenbergische
Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt am
Main fr das Jahr 1887 bis 1888 enthlt ausser geschft-
lichen Mittheiluugen ,

Sectionsberichten und Protokoll-

auszgen nachstehende Abhandlungen: Oskar Bttger:
Materialien zur Fauna des unteren Congo. IL Reptilien und
Batrachier (Aufzhlung der gesammelten Arten und geogra-

S
bische Schlussfolgerungen). Wilhelm Jnnicke:
ie Gliederung der deutschen Flora. Friederich

Kinkelin: Die nutzbaren Gesteine und Mineralien
zwischen Taunus- und Spessart. Otto Krner:
Nachruf auf Dr. Max Schmidt, Director des Zoolo-

gischen Gartens zu Berlin, f 4. Februar 1888. Oskar
Bttger: Aufzhlung einiger neu erworbener Reptilien
und Batrachier aus Ostasien. Oskar Bttger:
Beitrag zur Reptilfauna des oberen Beni in Bolivia.

F. C. Soll: Nachruf auf Dr. Carl August Graf Bse.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunscliweig.
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H. Lp Chatelier : Experimentelle und theore-

tische Untersuchungen ber die che-

mischen Gleichgewichte. (ADnales des Mines,

1888, Ser. 8, T. XIII, p. 157.)

Aus der vorstehenden, monographischen Abhand-

lung, in welcher der Verfasser die Resultate mehr-

jhriger Studien ber das chemische Gleichgewicht

ausfhrlich darlegt, sollen hier die im Kapitel XIII

zusammengefassten Resultate wiedergegeben werden,

nachdem vorher aus der Einleitung kurz der Ge-

sichtspunkt des Verfassers in der behandelten Frage

gekennzeichnet worden.

In der vorliegenden Arbeit habe ich mich von

der Idee leiten lassen, welche Herrn Sainte-Claire-

Deville zur Entdeckung der Dissociations-Erschei-

nungen gefhrt hat, und die ich noch mehr zu verall-

gemeinern suchte. Ich habe a priori angenommen,
dass die Gesetze des Gleichgewichts identisch sind,

nicht bloss in den physikalischen und chemischen Vor-

gngen , sondern auch in den mechanischen Erschei-

nungen; und diese Vergleichung hat ein neues Licht

auf die allgemeinen Gesetze der Chemie geworfen.

Der Gesichtspunkt, von dem aus ich hier die che-

mischen Gleichgewichte studiren will, ist offenbar

nicht der einzige, den man ins Auge fassen kann.

Ebenso wie die Probleme der rationellen Mechanik

nach sehr verschiedenen Methoden gelst werden

knnen . welche auf der Betrachtung entweder der

Krfte
, oder der Bewegungsgrsse , oder der Arbeit,

beruhen, ist es auch mglich, den Theorien der che-

mischen Mechanik als Ausgangspunkt sehr verschie-

velot: Erscheinungen in Folge elektrischer Entladun-

gen auf Eastman' schem photographischem Papier.
S. 49. Eng. Prost: Untersuchung' der Wirkung der

Chlorwasserstoffsure auf Gusseisen. S. 49. J. Hall
und J. V. Clarke: Trilobiten und andere Crustaceen
der Oriskany-, Upper Helderberg-, Hamilton-, Portage-,

Chemung- und Catskill- Gruppen. S. 50. Stolnikow:

Vorgnge in den Leberzellen
,

insbesondere bei der

Phosphoi-vergiftung. S. 50. G. Bonnier: Ueber

vergleichende Kulturen in verschiedenen Hhen. S. 51.

H. Reusch: Bommel und Karm mit Umgebung.
S. 51. Carl Schwalb: Die naturgemsse Conser-

virung der Pilze mit einer einleitenden Excursion

behufs Einfhrung in die Pilzkunde. S. 51.

Vermischtes. S. 52.

dene Grndlagen zu geben. Aber, wohl verstanden,

diese Theorien mssen, einmal zu ihrem Abschluss

gekommen ,
zu identischen Resultaten fhren und

ferner direct mit einander verknpft werden knnen,
wie es in der Mechanik der Fall ist, wo man sehr

leicht von der Betrachtung der Krfte bergehen
kann zu der der Arbeit und umgekehrt. Die ver-

schiedenen chemischen Theorien aber sind gegen-

wrtig erst begonnen, und es ist nicht mglich, sie

streng mit einandej in Beziehung zu bringen; ja es

wre sogar gefhrlich, zu versuchen, es zu thun
;

denn man wrde sich der Gefahr aussetzen, in schwere

Irrthmer zu fallen, indem mau entweder Verglei-

chungen in einer falschen Richtung machte mittelst

gewagter Hypothesen ,
oder umgekehrt Unterschiede

betonte, die beim Fortschritt der Wissenschaft von

selbst verschwindeu. Jeder Versuch einer Verglei-

chung zwischen dem Magnetismus und der Elektri-

citt, als man von diesen Erscheinungen nur die

Eigenschaften des Magnetsteins und die des gerie-

benen Glasstabes kannte, htte keinen Nutzen briu-

gen knnen fr den Fortschritt der Wissenschaft
;

erst die Entdeckung der Wirkung der Strme auf

einander hat allein die Gleichstellung der Magnete
mit den Solenoiden gestattet. Auch in der Chemie muss

man mit derselben Weisheit vorgehen. In der fol-

genden Studie werde ich daher nur einen einzigen

Gesichtspunkt entwickeln, den, der mich in meinen

eigenen Untersuchungen geleitet hat, und ich werde

mich nicht damit befassen, zu ermitteln, ob er in

Uebereinstimmung ist mit hnlichen Theorien; denn
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ich meine, dass diese bereinstimmung sich von

selbst ergeben wird, wenn die Fortschritte der Wissen-

schaft es gestatten werden."

An dem Schluss dieser Studie angelangt, glaube

ich die Ergebnisse zusammenfassen zu sollen, die ich

ber die chemischen Gleichgewichte erhalten; vorher

jedoch will ich die Stellung prcisiren, welche dieser

Zweig der Wissenschaft in der Chemie einnimmt,

Um diese Frage aufzuklren, will ich nochmals

als Vergleichsobject die rein mechanischen Systeme

nehmen. Die Untersuchung dieser letzteren kann in

drei Abschnitte zerlegt werden: Kinematik, Dynamik,

passive Widerstnde; dieselben findet man ganz

ebenso in den chemischen Systemen.

Das erste Object der chemischen Studien ist die

Untersuchung der chemischen Verbindungen unab-

hngig von den Umstnden, welche ihre Bildung

herbeifhren, der Mengenverhltnisse, in denen die

Krper sich verbinden, der Eigenschaften der ver-

schiedenen einfachen und zusammengesetzten Krper,
durch welche man sie von einander unterscheiden

kann, und der Erscheinungen, welche die chemischen

Reactionen begleiten (der Entwickelung von Wrme
und Elektricitt). Die wichtigsten Gesetze bezg-
lich dieses ersten Theiles der Chemie sind im Be-

ginne dieses Jahrhunderts festgestellt worden; ihre

Entdeckung hat die Anfnge der Chemie als wirk-

liche Wissenschaft bezeichnet. In hnlicher Weise

studirt die Kinematik die Verschiebungen der ver-

schiedenen Organe der Maschinen ,
ihre allgemeinen

Eigenschaften, die Uebertragung der mechanischen

Arbeit, welche sie ausfhren knnen, unabhngig von

den Umstnden, die sie in Bewegung setzen. Wenn
es auf den ersten Blick scheinen knnte, als existirten

wesentliche Unterschiede zwischen diesen entsprechen-

den Theilen der beiden Nachbarwissenschaften ,
so

liegt dies daran, dass man die Organe der Maschinen

construiren und beliebig verndern kann, so dass

wir bei ihrem Studium betrchtliche Bequemlichkeiten

haben
,

die wir in der Chemie nicht finden. Man
muss sich in Gedanken einen intelligenten Wilden

vorstellen, der in unsere civilisirte Welt hiueingerth

und die Maschinen studirt, die er hier vorfindet,

Locomotiven, hydraulische Rder, ohne dass er neue

construiren und die alten verndern knnte. Dies

ist unsere Lage gegenber den natrlichen Krpern,
den Maschinen, von denen wir nur. die normalen

Umgestaltungen beobachten, die wir aber nicht durch

das Experiment modificiren knnen.

Der zweite Gegenstand der Chemie ist das Stu-

dium der Umstnde, welche die Deformationen her-

beifhren, jene gegenseitigen Umgestaltungen der vor-

handenen Krper, und die Umwandlungen, deren beson-

deres Studium, wohl verstanden, vorher beendet sein

musste ,
ebenso wie der dynamischen Untersuchung

der Bewegung einer Maschine vorhergegangen sein

muss das kinematische Studium ihrer Organe. Die

Gesetze bezglich der Mengenverhltnisse der Krper,
welche in Reaction treten ,

stellen zwischen den che-

mischen Verschiebungen der verschiedenen anwesen-

den Krper hnliche Zusammenhnge her, wie sie

existiren zwischen den verschiedenen Organen einer

Maschine, die verbunden sind durch Gliederungen
und Verzahnungen von bestimmter und unvernder-

licher Form. Wir haben aber nicht nthig, zum
Studium der Bewegung einer Maschiue eine voll-

kommene Kenntniss ihrer Organe zu besitzen, nm-
lich ob sie aus Holz sind, oder aus Eisen, ob die

Uebertragungen erfolgen durch Verzahnung oder durch

Riemen. Es gengt, die Grsse der entsprechenden

Verschiebungen der verschiedenen Theile der Maschine

zu kennen ,
die mit den Zusammenhngen in Ueber-

einstiminung zu bringen sind. Ebenso brauchen wir

fr das Studium der chemischen Dynamik nicht alle

Eigenschaften der reagirenden Krper zu kennen
,
es

gengt, die Volumnderungen und die Entwickelung
von Wrme und Elektricitt zu kennen ,

welche mit

den Beziehungen des Systems vereinbar sind, d. h.

einer bestimmten chemischen Reaction entsprechen.

In der Chemie, wie in der Mechanik, kann das

Studium der Bewegung bei der Umgestaltung eines

Systems zurckgefhrt werden auf das Studium eines

Gleichgewichts. Jedes System ausser Gleichgewicht

verschiebt sich, um zu einer Lage bestndigen Gleich-

gewichts zu gelangen. Kennt man die Bedingungen des

Gleichgewichts, so kann man unmittelbar den Sinn der

Verschiebung eines beliebigeu Systems vorhersehen.

Dieser Zweig der Chemie ist es ,
der den aus-

schliesslichen Gegenstand der vorliegenden Abhand-

lung bildet.

Der dritte Theil, der von den passiven Wider-

stnden handelt, hat in der Mechanik nur ganz

secundre Bedeutung, weil wir die Gesetze kennen,

welche die Widerstnde beherrschen, und uns mit

unseren Maschinen so einrichten , dass wir sie fast

ganz verschwinden lassen. In den chemischen

Systemen, die wir nehmen mssen, wie wir sie finden,

spielen die Widerstnde eine bedeutende Rolle; die

genaue Kenntniss ihrer Gesetze wrde von sehr

grosser Wichtigkeit sein. Die passiven Widerstnde

zeigen sich in der Unmglichkeit bestimmter Systeme,

die ausser Gleichgewicht sind
, sich ihren Stellungen

stabilen Gleichgewichts zu nhern. Sie unterscheiden

sich von den Umstnden, welche auf das Gleich-

gewicht einwirken, von den Factoren des Gleich-

gewichts, oder den Krften dadurch, dass sie sich

der Verschiebung nach allen Richtungen in gleicher

Weise widersetzen, wie es auch die Reibung thut,

und dass sie niemals Bewegung in irgend einer Rich-

tung veranlassen. Die passiven Widerstnde sind

das grsste Hinderniss, das wir bei der Erzeugung

bestimmter chemischer Reactionen treffen
;

die Er-

forschung ihrer Gesetze ist vielleicht der grsste

Schritt, der in der Chemie zu machen bleibt; die

Kenntniss dieser Gesetze wrde gestatten, wenn auch

nicht diese passiven Widerstnde aufzuheben, so doch

wenigstens ihnen in allen Fllen durch passende

Kunstgriffe zu begegnen.

'Aus der grossen Wichtigkeit einiger empirischen

Mittel, die wir jetzt besitzen, um dem Eiufluss dieser
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passiven Widerstnde zu entgehen , kann man das

weite Feld vorhersehen, welches der Chemie erffnet

sein wird an dem Tage, wo wir von den Gesetzen

dieser Erscheinungen eine ebenso vollkommene Kenut-

uiss haben werden, wie die ist, welche wir von den Rei-

bungsgesetzen besitzen. Die jetzt benutzten, empi-

rischen Verfahren: Erhhung der Temperatur, Licht,

Contactwirkung und organisirte Keime, sind durch

aufs Gerathewohl gemachte Untersuchungen gefunden

worden, durch Versuche, welche ungeheure Arbeit er-

forderten und doch oft zu keinem Resultate fhrten; es

genge, an die zahllosen Experimente organischer

Synthese zu erinnern, die fruchtlos geblieben sind.

Ich komme nun zum besonderen Gegenstand dieser

Abhandlung, dem chemischen Gleichgewicht, und will

kurz die gewonnenen Resultate erwhnen.

Ein chemisches System, welches Krper enthlt,

die den beiden entgegengesetzten Zustnden einer

Reaction entsprechen, z. B. eine Mischung von C0>,

CO und 0, das also einerseits CO.,, andererseits C(J

und I* enthlt, entsprechend den beiden entgegen-

gesetzten Zustnden der Reaction C 2
= C -|- ;

ein solches System ist im Gleichgewicht in Bezug
auf diese chemische Reaction, wenn es keine che-

mische Umgestaltung erfahren kann, d. h. wenn es

die relativen Mengenverhltnisse der anwesenden

Krper durch Zunahme in dem einen oder anderen

Sinne der betrachteten Reaction nicht ndert, ausser

in Folge von Aendernngen gewisser Bedingungen;
und ferner, wenn es zu seinem ursprnglichen Zu-

stande zurckkehrt, wenn die Umstnde, welche es

verndert haben , gleichfalls in ihren ursprnglichen
Zustand zurckkehren. Mit einem Worte, ein System
heisst im Gleichgewicht, wenn es nur umkehrbare

Umgestaltungen erfahren kann.

Einer jeden Reaction, welche in einem chemischen

System vor sich gehen kann
, entspricht ein eigener

Gleichgewichtszustand. Die Behauptung, dass ein

System im Gleichgewicht ist, muss als sinnlos betrachtet

werden , so lange nicht specificirt worden
,

in Bezug
auf welche Reaction man das Gleichgewicht betrachte.

Praktisch erlsst man es sich gewhnlich, dies zu

thun, weil in der Mehrzahl der Flle kein Missverstnd-

niss mglich ist ber die Reaction, welche man meint.

Die Umkehrbarkeit, dieser uothwendige Charakter-

zug des Gleichgewichts, ist oft verdeckt durch die

passiven Widerstnde , welche sich jeder Umgestal-

tung in beliebiger Richtung widersetzen. Dies ist

der Fall bei dem Systeme : HC1 + = H0+ Cl,

das bei 400" noch keine Umformung erleidet, welches

auch die ursprngliche Zusammensetzung des Ge-

misches gewesen. Man kann in gewissen Fllen
diese Schwierigkeit umgehen, indem man eine Con-

tactwirkung zu Hlfe nimmt, welche die chemischen

Umgestaltungen des Systems mglich macht. Die

Contactwirkuugen haben keinen Einfluss auf den

Gleichgewichtszustand eines Systems.
Die Bedingungen, welche auf den Gleichgewichts-

zustand eines Systems Einfluss ben, und die ich die

Factoren des Gleichgewichts genannt habe, sind:

Aeussere Factoren: Druck, Temperatur, elek-

tromotorische Kraft.

Innere Factoren: chemischer und physika-
lischer Zustand, Verdichtung der anwesenden Krper.

Der Sinn der Umwandlung eines Systems, die

hervorgebracht wird durch die Aeuderung eines der

Gleichgewichtsfactoren , wird bestimmt durch das

folgende Gegenseitigkeitsgesetz , welches ich vorge-

schlagen habe, das Gesetz des Gegensatzes der

Action gegen die Reaction" zu nennen:

Jede Aenderung eines Gleic h gewich t s -

factors fhrt eine Umgestaltung des

Systems herbei, welche strebt, dem be-

trachteten Factor eine Aenderung des

Zeichens zu geben, die derjenigen ent-

gegengesetzt ist, die man ihm er t heilt hat.

Das heisst, jede Temperaturerhhung ruft eine

Reaction hervor, mit Absorption von Wrme, jede

Druckerhhung eine Reaction mit Abnahme des Volu-

mens; dasselbe gilt bei der elektromotorischen Kraft.

Dies ist auch der Fall beim Schmelzen
,
beim Ver-

flchtigen aller Krper, bei den dimorphen Umwand-

lungen des Jodsilbers, des Boracit, bei der Disso-

ciatiou des Kalkcarbonats, der Kohlensure, bei der

Lslichkeit der Salze; diese letztere wchst oder

nimmt ab mit der Temperatur je nach dem Vor-

zeichen der Lsungswrrae. Allemal, wenn man eine

durch Temperaturerhhung veranlasste chemische

Reaction sich vollziehen sieht mit einer Wrmeeut-

wickelung, kann man versichert sein, dass sie nicht

umkehrbar ist unter den Bedingungen, unter welchen

sie entstanden. Man hat es mit einem System zu

thun , das durch passive Widerstnde ausser Gleich-

gewicht gehalten wird
;

die Temperaturerhhung hat

nur, indem sie die passiven Widerstnde zerstrte,

dem System gestattet, sich einem normalen Gleich-

gewichtszustande zu nhern. So geht die Umwand-

lung gewisser Metalloxyde in gebrannte Oxyde vor

sich, die des weissen Phosphors in rothen Phosphor.
Dieses Gesetz des Gegensatzes der Action gegen

die Reaction ist nichts anderes, als die Bedingung
der Bestndigkeit des Gleichgewichts. In dem Falle,

wo die chemische Umgestaltung des Systems vor sich

gehen kann, ohne eine Aenderung eines oder mehrerer

Gleichgewicbtsfactoreu nach sich zu ziehen, hat man
es mit einem Falle des indifferenten Gleichgewichts

zu thun. Das heisst, eine unendlich kleine Aende-

rung des betrachteten Factors gengt, um die ganze

Umwandlung des Systems herbeizufhren. Dies ist

der Fall bei der Schmelzung, der Verflchtigung des

Wassers, bei der Dissociation des Kalkcarbonats, bei

der Elektrolyse der Salze in constanter Temperatur.
Eine unendlich kleine Aenderung des Druckes, der

elektromotorischen Kraft ruft eine vollstndige Reac-

tion hervor.

Lsst man gleichzeitig mehrere Gleichgewichts-

factoren sich ndern , so kann man ihre Wirkung
derart gegenseitig compeusiren, dass das System
keine Umwandlung erfhrt. Die beiden Principien

der Thermodynamik zeigen , dass die Beziehung
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zwischen den gleichzeitigen Aenderungen der Gleich-

gewichtsfactoren, welche der Umgestaltung Null ent-

sprechen, gegeben ist durch die Differentialgleichung:

d T
,

. dE
,

dP
Y+-z +Y p"

= o.

in welcher
,

und y die Energiemengen darstellen,

welche vom System gewonnen werden in Form von

Wrme, Elektricitt und Arbeit bei ein und derselben

Umwandlung, die bei Gleichbleiben von Temperatur,

Druck und elektromotorischer Kraft herbeigefhrt

worden.

Um diese Gleichung zu integriren, muss man vom

Experiment die Beziehungen verlangen, welche zwi-

schen oi,,y und den unabhngigen Variabein T,E,P

existiren. Um sie so auszufhren unter Bercksichti-

gung der relativen Verdichtung der anwesenden

Krper, muss man in gleicher Weise vom Experi-

ment die Gesetze verlangen ,
welche diese Erschei-

nungen beherrschen. Man kann nur angenherte
Resultate erhalten, welche nicht mehr dieselben Cha-

raktere der Genauigkeit darbieten, wie diejenigen,

welche an erster Stelle zusammengefasst sind.

Man kommt so fr die gasfrmigen Krper zu

der Formel

^ p CHAT
0,002^ nlog

'- I -=j- = Constanz,

indem man die Gesetze von Mariotte und Gay-
Lussac annimmt und die Volume der Krper ver-

nachlssigt, welche sich im festen und flssigen Zu-

stande ausscheiden, und fr die Lsungen zu der

Formel

/LdT
- = Constanz.

(In diesen Formeln haben die Buchstaben folgende

Bedeutung: L und L' = latente Reactionswrme bei

constantem Druck und Volumen; n,n,n" = Anzahl

der Molecle
,
welche gleichzeitig in Reaction treten,

um die Wrmemenge zu entwickeln
; p, p = indivi-

duelle Drucke der verschiedenen Gase; C, C = die

Conceutration der verschiedenen gelsten Krper;
?', i'= die Coefficienten der uiolecularen Gefrierpunkts-

erniedrigung.)

Die Constanten der Integration knnen bei dem

gegenwrtigen Stande unserer Kenntnisse nicht in

vollkommener Weise bestimmt werden, aber es ist

mglich, Beziehungen aufzustellen zwischen den Con-

stanten der benachbarten Reactionen, indem man sich

auf ein allgemeines experimentelles Gesetz sttzt, das

sogenannte Aequivalenz- Gesetz der Gleichgewichts-

Systeme", und welches folgendermaassen lautet:

Zwei quivalente Elemente in einem

System, das Gleichgewicht hat, d. h. die

sich gegenseitig substituiren knnen,
ohne den Gleichgewichtszustand zu ver-

ndern, werden auch in jedem anderen

System quivalent sein, oder sie werden
sich gegenseitig substituiren knnen, und

werden, wenn sie sich entgegengestellt

werdenknnen,sichgegenseitigimGleich-
gewicht halten.

Als Beispiele kann man anfhren die Gleichheit

der Dampfspannung des Wassers und des Eises beim

Schmelzpunkt; die Gleichheit der Lslichkeitscoeffi-

cienteu der zwei Hydrate eines Salzes bei ihrem Um-

wandlungspunkte u. s. w.

Dieses experimentelle Gesetz ist es, welches in

der Statik als Grundlage dient fr die Bestimmung
der Krfte.

Fr die chemischen Erscheinungen folgt daraus,

dass die Constante einer complicirten Reaction gleich

ist der algebraischen Summe der bezglichen Con-

stanten der einfachen Verbindungs- oder Zerlegungs-

Reactionen ,
in welche die complicirte Reaction zer-

legt werden kann.

Es ist wahrscheinlich, dass einfache Beziehungen

existiren zwischen den Constanten der elementaren

Reactionen, aber diese Beziehungen sind noch nicht

in exacter Weise bekannt."

H. Vchting: Ueber die Lichtstelluu g der

Laubbltter. (Botanische Zeitung, 1888, Nr. 32 3,
r

>.)

Bekanntlich nehmen die Laubbltter der Pflanzen

in der Regel eine solche Stellung ein, dass sie senk-

recht zum einfallenden Lichtstrahl gerichtet sind.

In der Frage nach den Ursachen, welche diese Licht-

stellung" der Laubbltter bedingen, stehen sich seit

lngerer Zeit zwei Ansichten gegenber. Nach der

von Frank herrhrenden Anschauung ist es aus-

schliesslich das Licht, welches die gnstige Lage der

Bltter bewirkt?. Die letzteren haben eine specifische

Organisation von der Art, dass sie sich in der Gleich-

gewichtslage befinden, wenn die Blattflchen senk-

recht zu den einfallenden Lichtstrahlen stehen (Trans-

versal- Heliotropismus). Die andere, genauer von

de Vries begrndete Ansicht dagegen fasst die Licht-

stellung der Bltter auf als die resultirende Wirkung
verschiedener Krfte (Schwerkraft, Eigengewicht etc.),

unter denen das Licht keineswegs immer die aus-

schlaggebende Rolle spielt.

Um in dieses Problem Klarheit zu bringen, suchte

Herr Vchting folgende Hauptfragen zu beantworten:

Sind die zur gnstigen Lichtlage fhrenden Be-

wegungen der Laubbltter activer oder passiver Natur?

Welche Bedeutung kommt dem Einfluss der Schwer-

kraft zu? Inwieweit wird die Lichtstellung des

Blattes durch das Licht verursacht? Besteht eine

innere Wechselbeziehung zwischen Stiel und Blatt-

flche?

Die ganze Untersuchung knpft sich an die

hierzu besonders geeigneten Bltter mehrerer Arten

vouMalva (M. verticillata, neglecta etc.). Die Bltter

dieser Pflanzen fhren periodische Bewegungen aus,

die bei M. verticillata und Verwandten darin bestehen,

dass die Blattstiele sich Abends in ihrem basalen und

mittleren Theile etwas heben, whrend sie sich im

oberen in weitem Bogen so weit abwrts krmmen,
dass die Blattflchen ganz oder annhrend senkrecht

nach unten gerichtet sind. Aus dieser Lage erheben
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sie sich in der zweiten Hlfte der Nacht und am

Morgen und folgen am Tage dem Laufe der Sonne,

so zwar, dass ihre Flchen stets senkrechte Stellung

zum einfallenden Lichtstrahl haben.

Diese Bewegungen werden theils durch den Stiel,

theils durch ein Gelenk ausgefhrt, das sich an der

Spitze des Blattstiels, unmittelbar unter der Blatt-

flche befindet (Fig. 1 bei g). Man kann es mit

einem Handgelenk verglei-

chen, mittelst dessen der

Blattflche die verschie-

densten Stellungen gegeben
werden knnen. Es unter-

scheidet sich in seinem an-

atomischen Bau von dem

brigen Blattstiel, worber
hier nur so viel gesagt sein

mag, dass es anstatt wie

jeuer sechs peripherische

Gefssbndel zu haben,

einen centralen Gefsskr-

per besitzt, der bis zur

Epidermis von gleichmssig

pareuchymatischem Gewebe umhllt wird. Dieses

Parenchym stellt ein krftiges Schwellgewebe dar und

befindet sich dem centralen Strang gegenber in einem

Zustande betrchtlicher, positiver Spannung, wie fol-

gende Versuche zeigen. Wird das Gelenk durch zwei

parallele Querschnitte isolirt, so wlbt sich das Paren-

chym rings um den Strang wulstartig hervor. Halbirt

man das Gelenk senkrecht zur Blattflche, so beschrei-

ben die Hlften bogenfrmige Krmmungen, wobei

der Gefssstrang die concave Seite einnimmt.

Das Gelenk erweist sich bei einseitig starker

Beleuchtung als positiv heliotropisch. (Es ist dies

ein Heliotropismus ohne Wachsthum.) Beleuchtet man
die untere oder die obere Hlfte durch reflectirtes

Sonnenlicht, so tritt an der beleuchteten Seite eine

Verkrzung des Gewebes, an der gegenberliegenden
eine Verlngerung ein. Obgleich es nun paradox

scheint, ist doch, wie Verfasser aus einander setzt, in

Wirklichkeit nur die Unterseite empfindlich, wh-
rend das Verhalten der oberen Hlfte durch die untere

bestimmt wird, wie man durch abwechselndes Ab-

tragen beider Hlften und Einwirkenlassen von Licht

nachweisen kann. Allem Anschein nach hat das

obere Polster nur das Bestreben sich auszudehnen, wh-
rend das untere contractions- und expansionsfhig ist

und damit die Gesammtbcwegung des Gelenkes regulirt.

Wenn unter dem Einfluss einseitiger Beleuchtung das

Gelenk eine starke Krmmung beschrieben hat, so

wird dieselbe in der Regel gnzlich oder theilweise

wieder ausgeglichen, sobald man das Object in diffuses

Licht bringt oder dem Dunkel aussetzt.

Whrend ihres Lebens vollfhren sehr viele Laub-

bltter eine dauernd in gleichem Sinne fortschreitende

Bewegung (grosse Bewegungscurve des Blattes).

Whrend nmlich der Blattstiel des jungen, noch

zusammengefalteten Blattes ziemlich vertical nach

oben gerichtet ist, ffnet sich der Winkel zwischen

Blattstiel und Stengel mehr und mehr, whrend sich

die Flche ausbreitet, bis der Stiel zuletzt in der

horizontalen Stellung anlangt. Hierauf geht die Be-

wegung weiter, bis endlich der Stiel senkrecht nach

unten sieht. Dann erfolgt das Loslsen und Abfallen

des Stieles. Die ganze Bewegung geht von der Basis

des Stieles (Fig. 1 bei b) aus und beruht auf dem

einseitig zunehmenden Wachsthum der Oberseite der-

selben (Epinastie). Whrend der Anfangsperiode der

Bewegung, in welcher der Stiel mit der Tragachse
eiuen Winkel von 30 bis 60" bildet, ist er noch in

hohem Grade an der Herbeifhrung der Lichtstellung

der Blattflche betheiligt. Spter dagegen, wenn er

durch Ausbildung der holzigen Elemente starrer wird,

ist es mehr und mehr und zuletzt ausschliesslich das

Gelenk, welches die Lichtlage der Blattspreite bedingt.

Herr Vchting war nunmehr bestrebt nachzu-

weisen, dass zwischen Blattflche, Gelenk und Stiel

innere Wechselbeziehungen bestehen, denn es schien

ihm von vornherein wahrscheinlich, dass die Blatt-

flche ,
welche zur Erfllung ihrer Function einer

bestimmten Stellung zum Lichte bedai'f, auch die

Fhigkeit habe ,
auf die zur Erreichung dieser Lage

auszufhrenden Stiel- und Gelenkbeweguugen ein-

zuwirken. Zunchst wurde versucht, das Verhltniss

zwischen Blattflche und Gelenk zu bestimmen. Wie

erwhnt, ist das Gelenk positiv heliotropisch und man

vermag durch starke, einseitige Beleuchtung desselben

der Flche beliebige Lagen zu geben. Die experi-

mentelle Aufgabe bestand also darin, Blattflche und

Gelenk durch verschiedene Beleuchtung in Antago-
nismus zu bringen . dabei aber das Licht sti-ker auf

die erstere, als auf das letztere einwirken zu lassen.

Das Ergebniss der in einfacher und sinnreicher Weise

ausgefhrten Versuche war: Die Blattflche verndert

unbedingt so lange ihre Lage, bis sie senkrecht zum

einfallenden Licht gestellt ist, selbst wenn diejenige

Seite des Gelenkes, die sich dabei verlngern muss,

die strker beleuchtete ist. Die Blattflche bestimmt

also die Bewegungen, welche zur Erreichung der

Lichtlage von dem Gelenk ausgefhrt werden.

Dass auch zwischen dem Stiel und der Blattflche

innere Leitungsvorguge statthaben, zeigte Verfasser

durch folgenden Versuch: Wird eine krftige Pflanze

von Malva neglecta in umgekehrter Stellung dem

Dunkel oder einer diffusen Beleuchtung ausgesetzt,

so krmmen sich die Bltter rasch so weit empor, bis

die Flchen etwa horizontale Stellung erreicht haben.

Wird nunmehr alle Beleuchtung von oben und von

den Seiten ausgeschlossen und vermittelst eines Spie-

gels nur von unten intensives Licht eingeworfen, so

tritt eine langsame Bewegung der Bltter ein , in

Folge deren sich die Flchen allmlig senkrecht zum

einfallenden Licht stellen. Diese Bewegung erfolgt

aber nicht, wenn die Blattflchen von den Stielen

entfernt worden sind. In diesem Versuch befand sich

die Pflanze allerdings unter abnormen Verhltnissen.

Ob auch bei normalen Bedingungen eine stndige

Beeinflussung des Stieles durch die Flche stattfindet,

konnte nicht sicher nachgewiesen werden; es stellte
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sich nmlich in Uebereinstimmung mit Wahrnehmun-

gen, die bereits Dutrochet gemacht hatte, bei den

Versuchen heraus, dass unter gewhnlichen Verhlt-

nissen der Stiel die zweckmssigen Bewegungen auch

ohne die Spreite ausfhrt.

Herr Vchting stellte nun weiter Versuche an

ber die von einigen Forschern behauptete Betheili-

gung der Schwerkraft am Zustandekommen der Licht-

stellung des Blattes. Diese Betheiligung soll eine

zweifache sein, indem die Schwerkraft 1) geotropische

Krmmungen auslst und 2) als Anziehung auf die

Masse des Blattes wirkt (Einfluss des Eigengewichtes).

Bezglich des Geotropismus des Blattes wurden

zunchst Versuche am Klinostat angestellt. Wenn bei

horizontaler Drehungsachse des Klinostats die Haupt-
achse der Pflanze ebenfalls horizontale Stellung hat

und in die Verlngerung der Achse des Apparates
fllt, wenn ferner letzterer dem Fenster parallel steht

und mit Ausnahme der vom Fenster her einfallenden

Strahlen (diffusen Tageslichtes) alles brige Licht

ausgeschlossen wird, so erlangen die Bltter nach

einiger Zeit eine leichgewichtsstellung, wie sie

Fig. 2 veranschaulicht (die Pfeile bezeichnen die

Einfallsrichtung des Lichtes). Stellt man die Lngs-

Fig. 2.

achse von Apparat und Pflanze senkrecht zum Fenster,
so ergiebt sich die Stellung von Fig. 3. In beiden

Fllen stellen sich die Blattstiele vertical, und die

Fig. 3.

Blattflchen kehren sich dem Lichte zu. Es folgt

mithin aus dem Versuch zunchst, dass die Blatt-

stiele geotropisch sind. Wenn daher unter normalen

Verhltnissen die Wirkung der in der Stielbasis

auftretenden Epinastie (s. o.), welche das Blatt nach

abwrts zu richten bestrebt ist, nur langsam zur

Geltung kommt, so ist die Ursache dieser Ver-

zgerung die Schwerkraft, welche auf eine geo-

tropische Hebung des Blattstieles hinwirkt. Zweitens

lehrt der eben beschriebene Versuch, dass die Licht-

stellung der Blatt flche ausschliesslich
durch das Licht bedingt wird, vom Geotropismus

dagegen unabhngig ist. Die brigen, sehr inter-

essanten Klinostatversuche hatten dasselbe Ergebniss.
Eine zweite Versuchsreihe ber den Einfluss

des Geotropismus wurde folgendermaassen angestellt.

Eine junge, krftige Topfpflanze, deren Stengel an

einem Stab befestigt war, wurde an einem grossen
Bunsen'schen Stativ in normaler Stellung angebracht,
mit einem Pappreeipienten bedeckt und von unten her

mittelst eines Spiegels beleuchtet. Unter diesen Be-

dingungen krmmten sich die Blattstiele whrend des

Tages nach abwrts , bis die Blattflchen annhernd
horizontal standen und ihre Oberseite nach unten

richteten. Whrend der darauf folgenden Nacht

richteten sich die Stiele wieder empor, so dass die

Bltter am Morgen wieder ihre normale Stellung

eingenommen hatten. Am zweiten und dritten Tage
fanden dieselben Bewegungen statt. In der nchsten

Nacht jedoch erfolgte die Emporbewegung der Stiele

nur theilweise, in der darauf folgenden unterblieb sie

grsstenteils und in der nchsten ganz. Dabei

zeigten, abgesehen von einem schwach gelblichen

Anflug, die Bltter am sechsten Tage keinerlei St-

rungen und hatten bald ihr normales Aussehen erlangt.

Nunmehr wurde derselbe Versuch bei umgekehrter

Stellung der Pflanze angestellt. Die Bltter behielten

ihre Lichtstellung bis zum Abend bei; in der Nacht

aber krmmten sie sich empor, und zwar so, dass

am Morgen die aj)icalen Stieltheile senkrecht nach

oben gerichtet waren und die Flchen normale, hori-

zontale Lage hatten. Aus dieser Lage kehrten sie

im Laufe des Tages wieder in die Lichtstellung zurck.

Die Aufwrtsbewegung wurde auch hier in den

nchsten Nchten geringer und hrte schliesslich ganz
auf. Auch diese Versuche fhren zu dem Schluss,

dass fr die Lichtstelluug des Blattes das Licht der

einzig maassgibende Factor ist.

Schliesslich konnte Herr Vchting auch die An-

gabe Dutrochet's besttigen, dass an Pflanzen, die

am Centrifugalapparat der Rotation ausgesetzt werden,

die Bltter ihre Oberflchen dem Rotationscentrum

zuwenden, dass die Flchen sich demnach senkrecht zur

Kraftrichtung stellen. Wir knnen daraus schliessen,

dass unter normalen Bedingungen die Blattflche durch

die Schwerkraft dahin beeinflusst wird, sich horizontal,

und zwar mit der morphologischen Oberseite nach

oben zu stellen. Indessen haben wir gesehen, wie

sehr der Einfluss der Schwerkraft hinter den des

Lichtes zurcktritt.

Zuletzt handelte es sich noch darum, die Bedeutung
des Eigengewichtes des Blattes fr die Lichtstellung

zu ermitteln. Durch Versuche
,

bei denen die Blatt-

flche in verschiedener Weise knstlich belastet wurde,

konnte nachgewiesen werden, dass die Lichtstellung

der Bltter auch dann eintritt, wenn das derselben ent-

gegenwirkende, statische Moment sehr betrchtlich ist.

Also ist auch das Eigengewicht fr die Erreichung
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der Lichtstellung ohne Bedeutung. Die Versuche des

Verfassers haben mithin zu einer Besttigung der

von Frank aufgestellten Ansicht gefhrt, und es

kann fr die Art, in welcher sich die Blattflchen

zum Licht stellen, die Bezeichnung Trausversalhelio-

tropismus oder Diaheliotropismus (Ch. Darwin) bei-

behalten werden, jedoch mit dem Bemerken, dass

hier noch ein Unterschied zwischen den beiden Seiten

in Betracht kommt.

Wenn die gemachten Angaben sich auch nur auf

die untersuchten Malvaceen beziehen, so hat doch das

Ergebniss sicher auch fr die meisten anderen Flle

Gltigkeit. Ganz allgemein kann man sagen: Die

Wirkung des Lichtes geht dahin, die Blattflche in

diejenige Stellung zu bringen, in welcher die Menge
der auf sie fallenden Strahlen ein Maximum darstellt.

Ausgenommen sind jedoch von dieser Regel diejenigen

Bltter, welche wie die von Oxalis u. a. bei intensiver

Beleuchtung eine Profilstellung einnehmen, und ferner

die sogenannten Compasspflauzen. F. M.

Karg: Studien ber transplantirte Haut.

(Arch. f. Anat. u. Physiol., Annt. Alith., Jahrg. 1888, S. 369.)

Man erinnert sich noch des wohlberechtigten Auf-

sehens, welches seiner Zeit die ersten Mittheilungen

ber die Umfrbung von transplantirter Haut mach-

ten, so dass es jetzt, wo die ausfhrliche Mittheilung

darber erschienen ist, sich wohl verlohnt, noch

einmal nher auf die Sache einzugehen. Unter Trans-

plantation versteht man bekanntlich eine in der Chi-

rurgie etwa seit 30 Jahren mit grossem Erfolge aus-

gefhrte Operation, welche darin besteht, dass man,

um den Heilungsprocess ausgedehnter, besonders

ulcerirender Wuudflchen zu beschleunigen, gesunde

Hantstckchen, die einer anderen Krpergegend des-

selben oder auch eines anderen Menschen entnommen

sind, auf ihnen zum Festheilen bringt. Bei Gelegen-

heit einer solchen auf der Leipziger chirurgischen

Klinik an einem Neger ausgefhrten Operation, wobei

die Haut einem Weissen entnommen wurde, machte

man nun bekanntlich die berraschende Entdeckung,

dass das transplantirte Hautstckchen im Laufe von

etwa sechs Wochen vollkommen schwarz wurde und

schliesslich von seiner Umgebung nicht mehr zu

unterscheiden war. Eine nun angestellte Umkehrung
des Versuches, d. h. eine Transplantation von Neger-
haut auf einen Weissen ergab das entgegengesetzte

Resultat, das transplantirte Hautstck entfrbte sich

allmlig und wurde weiss.

Die hohe Wichtigkeit dieser Thatsachen beruht

darin, dass sie ein ganz neues Licht auf die Ent-

stehung der Hautpigmente werfen. Obwohl Einzelne

auch schon frher das Richtige ahnten, so war doch

eigentlich kein Grund vorhanden, die allgemeine An-

nahme, dass die Hautpigmente in loco entstnden,
als eine Art von Niederschlag des Protoplasmas der

Pigmentzelle, zu bezweifeln. Jetzt war das mit einem

Schlage anders geworden , denn schon nach den Er-

gebnissen des physiologischen Experiments konnte

auch ohne mikroskopische Untersuchung schon mit

hoher Wahrscheinlichkeit geschlossen werden
,
dass

die Hautpigmente aus der Cutis stammen und von

hier aus in die Epidermis einwandern mssen. Das

Mikroskop hat diese Schlussfolgerung nicht nur be-

sttigt, sondern noch dazu interessante Einzelheiten

des Vorganges aufgedeckt. Die Trger des Pigmentes
sind usserst reich verzweigte Zellen vom Charakter

verstelter Bindegewebszellen; dieselben dringen aus

der Cutis in das Rete Malpighii vor, schieben ihre Aus-

lufer berall zwischen die Epidermiszellen, umspinnen
sie damit, und dann wandert das feine krnige Pig-

ment aus den Auslufern in die Epidermiszellen ein.

Die allmlige Entfrbung der auf einen Weissen

transplantirten Negerhaut geht natrlich so vor sich,

dass die pigmeutirten Zellen der tieferen Cutisschichten

allmlig nach oben gelangen und abgestossen werden,

ohne dass neuer Nachschub von Pigmentzellen aus

der Cutis kommt. Fr den Histologen entsteht nun

die nicht leicht zu beantwortende Frage: woher kom-

men die Pigmentzellen der Cutis, welches ist ihr

histologischer Charakter, und haben sie auch bei den

Weissen ein Homologem? Die einzigen wandernden

Elemente des Bindegewebes sind bekanntlich die

Lymphoidzellen; dass die Pigmentzellen mit diesen

nichts zu thun haben, wird man Verf. wohl gern zu-

geben. Wenn derselbe weiter darzulegen versucht,

dass die Pigmentzellen wandernde Bindegewebszellen
sind (vielleicht identisch mit den Ehrlich'schen

Mastzellen"), so ist diese Deutung wohl unter allen,

an die man denken knnte, die wahrscheinlichste, der

auch die lange bekannte, amboide Beweglichkeit der

pigmentirten Bindegewebszellen trefflich zu Hlfe

kommt. Sehr wichtig, wenn sie sich besttigt, ist

die vom Verf. gemachte Entdeckung, dass auch in

die Haut der Weissen hnliche Zellen aus der Cutis

einwandern, welche natrlich nur des Pigments ent-

behren, ein Umstand, welcher ihren Nachweis nicht

wenig erschwerte.

Damit gewinnt auch eine ganze Gruppe anderer

Beobachtungen pltzlich ein ganz neues Ansehen.

Immer wieder waren von den verschiedensten Beob-

achtern auch von einer Autoritt, wie Ran vier

in den tieferen Lagen der Epidermis feine, die Zellen

umspinnende Nervenplexus beschrieben worden ,
an-

geblich die letzten Eudigungen der sensiblen Haut-

nerven. An Zweiflern hat es freilich nie gefehlt;

waren die angeblichen Plexus doch selbst schon als

Bahnen von Wanderzellen gedeutet worden. Jetzt

liegt der Verdacht nahe , dass das Goldchlorid hier

keine Nerven, sondern die einwandernden Bindege-

webszellen gefrbt hat, wenigstens wrden die so er-

haltenen Bilder gut zu dieser Deutung stimmen.

Man sieht, dass die Untersuchung viele neue

Fragen zur Lsung aufgiebt. Auch die physiolo-

gische Bedeutung dieser Zellen ist nicht ohne Inter-

esse; gesttzt auf gewisse pathologische Vorkommnisse

glaubt Verf. ihnen eine wichtige, trophische Rolle fr
die Epidermis zuschreiben zu mssen; ob mit Recht,

wollen wir zunchst noch dahin gestellt sein lassen.

J. Br.
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F. Tisserand: lieber den Trabanten des Nep-
,

tun. (Comptes rendus, 1888, T. CVII, p. 804:)

Jngst hat Herr Marth die Aufmerksamkeit der

Astronomen auf die bedeutenden Vernderungen ge-

richtet, welche die Lage der Bahuebene des Neptuns-
Mondes seit 30 Jahren erfahren. Die Lnge des auf-

steigenden Knotens (it) in Beziehung zur Neptunsbahn
hat in dieser Zeit um 8U zugenommen und die Neigung (ip)

der Mondbahn zur Planetenbahn hat sich um 6 ver-

mindert. Die in den Jahren 1852 bis 1883 beobachteten

Werthe von und gp lassen sich gut ausdrcken durch

die Formel & = 176 48' + 15' X*; tp
= 148 26' 12'

X t (t bedeutet die Zahl der Jahre nach 1852).

Herr Tisserand zeigt nun durch eine Rechnung,
dass sich diese Aendernngen sehr natrlich erklren
unter der Hypothese einer ziemlich geringen Abplattung
des Neptuu. Bei der grossen Entfernung der Sonne
kann man nmlich von ihrer Strung absehen und nur

die bercksichtigen ,
welche von der quatorialen Aus-

bauchung des Planeten herrhrt. Unter diesen Um-
stnden muss der Pol der Mondbahn in gleichmssiger,

rcklufiger Bewegung einen kleinen Kreis beschreiben,
dessen Pol der Pol des Neptunsquators ist, wenn man
diesen als fest annimmt. Dem Halbmesser dieses Kreises

und der Geschwindigkeit kann man eine Reihe von
Werthen geben, die den obigen Formeln, also den beob-

achteten Verschiebungen, entsprechen. Unter bestimmten

Voraussetzungen wird die Abplattung des Neptuu wahr-

scheinlich kleiner, als dass sie beobachtet werden knnte,
und die Dauer des Umlaufes des Poles der Mondbahn
wird grsser als 500 Jahre.

Gr. Vicentini u n d D. Omodei : Ueber die Wrme-
ausdehnung einiger binren Legirungen
im flssigen Zustande. (Atti della R. Acca-

demia dei Lincei. Kendieonti. Ser. 4, 1887, Vol. 111(2),

fasc. 9, 10, 11; 1888, Vol. IV (l), fasc. 12, 13; Vol. IV

(2), fasc. 1, 2, 3.)

Nachdem die Verfasser in einer frheren Arbeit fr
die vier bei verhltnissmssig niedrigen Temperaturen
schmelzenden Metalle Cd, Pb, Bi

, Sn die Volumnde-

rungen beim Schmelzen und die Wrmeausdehnung im

flssigen Zustande bestimmt hatten (vgl. Rdsch. II, 315),

haben sie die gleiche Untersuchung ausgedehnt auf eine

Reihe von Legirungen dieser vier Metalle und des Zinks

und Antimons. Zunchst hatten sie Ende 1887 fnf ver-

schiedene Legirungen von Blei mit Zinn und dann im
Jahre 1888 zehn weitere Legirungen aller sechs Metalle

untersucht. Sie haben dabei eine grosse Zahl werthvoller

physikalischer Constanten festgestellt und mehrere Ge-

setzmssigkeiten im Verhalten der Legirungen bei der

Schmelzwrme
,
von denen hier nur einige von allge-

meinerem Interesse besprochen werden knnen.
Die untersuchten Legirungen, welche durch Mischung

der geschmolzenen Metalle in einem Strome indiffe-

renten Gases hergestellt wurden, hatten folgende Zu-

sammensetzung: PliSu; PbSn, ; PbSn3 ;
PbSn 4 ;

PbSn12 ;

SuBi; Sn4 Bi3 ; Sn2 Cd; Bi3 Cd,; Bi.,Pb; 90 Pb -f lOSb;
82 Pb -f 18 Sb; 90 Cd + 10 Zn; 85 Cd -f- 15 Zu; 75 Cd

-|- 25 Zn. Von diesen 15 Legirungen sind die Schmelz-

punkte nach der Abkhlungsmethode, die Volumina und
die Ausdehnungscoefficienten im flssigen Zustande mit

dem Dilatometer bestimmt worden
;

die Atomgewichte
der Metalle und ihre Dichten im festen Zustande sind

den besten vorhandenen Bestimmungen entlehnt. Die

Ermittelung der einzelnen Werthe der Volumina und-

die Berechnungen der gesuchten (.'.instanten sind in der

ausfhrlichen Abhandlung genau angegeben.

Aus den Resultaten, welche durch diese Unter-

suchung gewonnen wurden
,
ist zunchst die Aenderung

des Volumens bei der Bildung der Legirungen berechnet

worden
,
und zwar konnten fr diesen Zweck unter den

15 untersuchten nur 10 Legirungen verwendet werden,
weil fr Zink und Antimon die Dichte im flssigen
Zustande nicht bekannt war. Die 10 brigen aus den

oben angefhrten vier Metallen ergaben, dass die Aende-

rung der Volume, welche bei der Mischung der flssigen
Metalle vor sich geht, sehr klein ist, und nur bei den

Legirungen Sn2 Cd und Bi 3 Cd 2 trat eine Ausdehnung
um acht und sieben pro Mille auf. Eine Beziehung
zwischen den Volumnderungen ,

welche die Bildung
der Legirungen im festen Zustande und im flssigen
Zustande begleiten, existirt nicht.

Bei der Bestimmung der Schmelzpunkte muss man
fr jede Metallgruppe die von Rudberg als chemische

Legirung" bezeichnete, welche nach ganz bestimmten Ver-

hltnissen zusammengesetzt ist und einen festen Schmelz-

punkt hat, von den brigen Legirungen unterscheiden;
alle anderen bilden eine Auflsung des einen ber-

schiessenden Bestandtheils in der chemischen Legirung.
Beim Abkhlen der nicht chemischen Legirungen aus

ihrem geschmolzenen Zustande findet man einen Punkt,

bei welchem das berschssige Metall sich auszuscheiden

beginnt; diese Temperatur, die sich durch eine Aende-

rung im Gange der Abkhlung verrth, nennen die Ver-

fasser die Sttigungs-Temperatur" und haben dieselbe

fr alle nicht chemischen Legirungen bestimmt.

Fr smmtliche Legirungen wurden die Dichten bei

der Schmelztemperatur im festen und im flssigen Zu-

stande und die procentische Aenderung der Dichte

beim Uebergange aus dem festen in den flssigen Zu-

stand
(J) in einer Tabelle zusammengestellt ,

und da-

neben die Werthe des J fr die Metalle angefhrt. Aus
dieser Zusammenstellung ergiebt sich, dass die Aende-

rung der Dichte bei dem Erstarren im Allgemeinen
kleiner ist als die, welche den Legirungen zukommen
wrde, wenn die Metalle, welche sie zusammensetzen,
den Werth von J

,
den sie isolirt besitzen

,
behalten

wrden.
Die Ausdehnungscoefficienten der geschmolzenen

Legirungen, die experimentell bestimmt und aus den

entsprechenden Grssen der constituirenden Metalle be-

rechnet worden
, zeigten ,

dass die binren Legirungen
des Blei und Zinn, Zinn und Wismuth, Zinn und Cad-

mium im Zustande vollkommener Schmelzung eine

gleiche Ausdehnung besitzen wie die, welche sich er-

giebt aus der Summe der Ausdehnungen der Metalle,

welche sie zusammensetzen. Die Legirungen, in welche

Cadmium eintritt, zeigen eine grssere Abweichung zwi-

schen den gefundenen und berechneten Werthen, weil die

Bestimmung des Ausdehnungscoefficienten des Metalles

mit grossen Schwierigkeiten verknpft war und daher

nur annhernde Werthe ergehen hatte. Die Legirung
Pb Bi 2 bildete eine Ausnahme von der Regel, indem der

gefundene Ausdehnungscoefticient bedeutend grsser sich

erwies, als der berechnete.

Fjiugaugs unseres Referates wurde hingewiesen auf

die Untersuchung der Dichten und der Ausdehnungs-
coefficienten der vier Metalle von verhltnissmssig nie-

drigem Schmelzpunkte. In die hier untersuchten Legi-

rungen sind aber noch weiter die Metalle Antimon und

Zink eingegangen, deren Dichte und Ausdehnung im

flssigen Zustande noch nicht untersucht worden war.

Die Verfasser haben nun versucht, aus dem Verhalten

der Legirungen dieser beiden Metalle mit anderen

einen Rckschluss auf das Verhalten derselben im ge-

schmolzenen Zustande zu machen. Sie gingen dabei
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von der Erfahrung au, dass die Volumnderungen bei

der Mischung der flssigen Metalle (Sn, Bi, Pb und Cd)

sehr klein sind. Unter der Annahme, dass dies auch

fr die beiden Metalle Antimon und Zink Gltigkeit
habe und unter der weiteren Annahme, dass. was in

Bezug auf den Aus lehnungscoefficienten im flu

Zustande fr die vier anderen Metalle gilt, auch fr
beiden Metalle Gltigkeit habe, berechneten ie

fr Antimon und Zink die Dichten beim Schmelzpunkt
im testen Zustande i]>

r ), die Dichte bei der Schmelz-

eratnr (r) im flssigen Zustande (/.'',!. die procen-

tisehe Aenderung der Dichte beim (Jebergange vom
I in den flssigen Zustand (J) und den Ausdeh-

nungscoefficienten (). Im Anschluss an die kleine Tabelle,

in dem eingangs citirten Referate (Rdsch. II,

die vier Metalle Cd, Pb, Li und Sn gegeben
II ii nun auch die entsprechenden Grssen fr die

beiden .jetzt durch Rechnung bestimmten Metalle an-

. werden, wobei daran erinnert sei, dass 77,, die

Dichte bei ist. Wir haben also im Ganzen:
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wurden 20 g Gusseisen pulverisirt, mit der doppelten

Menge der Sure zusammengebracht, welche zur Lsung
der 20g erforderlich ist, und 6 Stunden lang bei etwa

85 C. unter zeitweiligem Umschtteln stehen gelassen.

Dann wurde filtrirt, getrocknet und im Rckstande die

Menge C, H, Fe und P bestimmt.

Von den Ergebnissen sind folgende hervorzuheben:

Der Rckstand nderte sich mit der Concentration der

Sure derart, dass, wenn die Concentrationen als Abscissen-

axe, die Mengen der Rckstnde als Ordinaten aufge-

tragen werden, die Rckstnde fr die oben angegebenen
Concentrationen 2), 3) und 4) eine gerade Linie bilden,

bei den strkeren Concentrationen nimmt aber die

Menge des Rckstandes weniger stark ab, die Curve

zeigt eine Krmmung mit der Convexitt zur Abscisse

und entfernt sich bei der concentrirlesten Lsung sogar
etwas von der Abscisse [die Sure 7) lsst einen etwas

grsseren Rckstand zurck als die Sure 6)]; auch nach

der verdnntesten Lsung hin hebt sich die Curve etwas

strker
,
und bei noch grsseren Verdnnungen nimmt

sehr wahrscheinlich der Rckstand noch mehr zu.

Noch interessanter sind die Ergebnisse ber die

Zusammensetzung der Rckstnde bei den einzelnen

Surelsungen. Die Rckstnde werden immer rmer
an Kohlenstoff, Wasserstoff und Phosphor, je geringer
die Concentration der Suren ist; fr das Eisen gilt das

Umgekehrte. Die Verhltnisse, in denen diese Verschie-

denheiten auftreten
,

sind bei den einzelnen Substanzen

sehr ungleich, und bei diesem Punkte will Verfasser,
wie er in der Abhandlung mittheilt, ansetzen, um ber

die Chemie des Gusseisens nhere Aufschlsse zu er-

halten, als sie die Wissenschaft bisher zu geben im
Stande war. Schon jetzt konnte er feststellen, dass der

im Rckstande stets vorhandene Wasserstoff nicht bloss

mit dem Kohlenstoff, sondern auch mit anderen Krpern
verbunden ist

;
und ferner konnte er es wahrscheinlich

macheu, dass der Schwefel in den Rckstnden nach
der Surewirkung in organischer Verbindung vorhan-

den ist.

J. Hall und J. V. Clarke: Trilobiten und andere
Crustaceen der Oriskany-, Upper H e 1 d e r -

berg-, Hamilton-, Portage-, Chemung- und
Catski 11-Gruppen. (Geol. Sury. of tlie Stute of

New York, Palaeontology, Albany, N. V., 1888, Vol. VII,

236 p.)

Da sich dem ursprnglichen Plane der Verfasser, die

gesammten palozoischen Crustaceen einer Bearbeitung
zu unterziehen, Hindernisse entgegenstellten, so bieten

sie in dem vorliegenden, stattlichen, mit zahlreichen vor-

trefflichen Abbildungen ausgestatteten Rande zunchst
eine Darstellung der devonischen Crustaceen. Ungefhr
der dritte Theil der behandelten Arten ist neu. Den

grssten Theil derselben nehmen naturgemss die Trilo-

biten ein, die sie in Anbetracht ihrer grossen Wichtig-
keit an die Spitze stellen, weiterhin folgen die Mero-

stomen, Phyllocariden, Decapoden , Phyllopoden und

Cirripedien. Unter den 93 beschriebenen Trilobiten

finden sich einige, die durch ihre ungewhnliche Grsse

auffallen, so z. B. Calymene platys, der letzte Vertreter

dieser sonst silurischen Gattung, der jedoch alle lteren

Arten an Grsse bertrifft, da nie Exemplare von 130mm
Lnge gefunden wurden, whrend einzelne Pygidien auf

noch grssere Individuen von bis zu 200 nun I, finge

schliessen lassen.

Aus einem Bruchstck des frher nur in einem

Exemplar bekannt gewordenen Homalonotus maior be-

rechneten die Verfasser die Lnge dieses Thieres auf

374 mm. Noch bedeutendere Dimensionen htte nach

derReconstruction der Verfasser Dalmanites (= Coronura)

myrmecophorus gehabt, dessen Lnge sie nach den vor-

handenen Resten auf 398 mm schtzten, whrend Lichas

(Terataspis) grandis, eine durch die gewaltig vorsprin-

gende, mit Dornen bewehrte Glabella und das mit langen,
verstelten Zacken besetzte Pygidium ungemein fremd-

artig erscheinende Form eine Lnge von 480 mm erreicht

haben drfte. Im Gegensatz zu diesen Riesenformen er-

reichen die beiden Kopfschikler, auf welche die Verfasser

ihre neue Art Dalmanites (= Coronura) pygmaeus be-

grnden, nur eine Lnge von 1,7 mm. Vielleicht haben
wir es hier mit einer .Jugendform zu thun. Einige Gat-

tungen scheinen in Nordamerika in jngere Ablagerungen
hinauf zu reichen, als in Europa, so z. B. Calymene,
Chasmops, Lichas u. a.

Als eine der grssten palozoischen Crustaceen-

formen ist der zur Familie der Eurypteriden gehrige
Stylonurus excelsior zu nennen. Das Kopfschild dieses

Gigantostraken erreicht bei einer Lnge von 252 mm
eine Breite von 223 mm, woraus sich fr das ganze Thier

eine Lnge von 1 bis V/.2 m ergeben wrde. Dasselbe

stammt aus der dem oberen Devon zugehrigen Catskill

group" von Delaware. Zu derselben Art gehrt nach
der Ansicht der Verfasser ein bereits frher unter bin

Namen Dolichocephala Lacoana beschriebenes Stck
gleichen Alters, welches hier noch einmal abgebildet
wird. Dieses Stck erregt besonders Interesse durch
den sehr guten Erhaltungszustand der Kieferfsse, welche
der bereits frher von Wood ward gegebenen Dar-

stellung entsprechen, mit der einen Abweichung, dass es

wahrscheinlich erscheint, dass statt des einen Anteunen-

paares und der vier Kieferfusspaare fnf Paar von Kiefer-

fssen vorhanden waren.

Von besonderem Interesse ist der Nachweis von
Balaniden im Devon, da diese Thiergruppe, seitdem

der seiner Zeit aus der Steinkohle des Plaueuschen

Grundes beschriebene Baianus carbonarius als nicht zu

den Cirripedien gehrig erkannt war, den palozoischen
Formationen berhaupt zu fehlen schien. Die Verfasser

beschreiben unter dem Namen Protobalanus Hamiltonensis

eine Form, die sich von den bekannten Formen durch

die grosse Anzahl der Skeletstcke (12) unterscheidet,

whrend eine zweite, als Palaeocreusia devonica be-

zeichnete Art durch die Verschmelzung aller einzelnen

Platten zu einem Stck an die recente Gattung Creusia

und die tertire Gattung Pyrgoma erinnert. Auch mehrere
Arten von Lepadideu werden beschrieben. Die Gesammt-
zahl der beschriebenen Crustaceen-Arten betrgt 144.

v. H.

Stolnikow: Vorgnge in den Leberzellen, ins-
besondere bei der Phosphorvergiftung.
(Du Bois-Reymond's Archiv f. Physiologie. Jahrg. 1887,

Supplement, S. 1.)

Ganz eigenthmliche und bemerkenswerthe Eingriffe
in das innere Leben der Zelle werden durch die

Phosphorvergiftuug in der Leber hervorgerufen, wie
der Verfasser durch seine Versuche festgestellt hat.

Dieselben wurden an Frschen angestellt, denen der

Phosphor als Pillen, in Oel gelst und in Gummi ver-

theilt, beigebracht wurde. Als Folge der Vergiftung
zeigt sich an den Leberzellen eine autfallende Vernde-

rung ihrer Kerne. Die Gestalt derselben wird unregel-

mssig. Sie erbalten Ausbuchtungen, welche in das

Plasma hervorragen. Die in den Kernen enthaltene,

geformte Substanz legt sich an den Band derselben au
und tritt schliesslich, die Kernmembran durchbrechend,
in Form von Ballen und Blschen in das Zellplasma
hinaus. Hier mischt sie sieh dem Protoplasma bei und
wird allmlig in ihrem Reactionsvermgen demselben

gleich, d. h. die aus dem Kerne ausgetretenen Theile

unterscheiden sich schliesslich bei der Frbung nicht

mehr vom Protoplasma selbst. Der Verfasser deutet
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dieses Verhalten etwas khn als eine Erneuerung des

Protoplasmas durch die Thiil iffkfit des Kernes, hnlich

wie ein solcher Ersatz von Zellplasma auch in der

Bauchspeicheldrse stattfinden soll. Dort wrde das

Plasma, welches durch Produetion der Seoretkrner

verbraucht wurde, auf diese Weise durch Neubildung
vom Kern aus ersetzt.

Den Austritt von Kernsubstanz erklrt der Verfasser

dadurch bedingt, dass sie die phosphorreichste Substanz

der Zelle ist. Mit der Zufuhr neuen, phosphorhaltigen
Materials wird sie sich Daturgemss vermehren und
zwar so stark, dass ein blosses Wachsthum des Kernes

fr ihre Unterbringung nicht ausreicht. In Folge desseu

treten schliesslich Theile des Kernes in das Proto-

plasma ber.

In hheren Stadien der Phosphorvergiftung tritt noch

mehr Kernsubstanz in das Protoplasma aus. Diese aber

verlier! nicht so rasch ihren Charakter, sondern giebt
zur Entstehung- von Gebilden Aulass, welche zellen-

hnlich innerhalb der Mutterzelle" liegen, so dass da-

durch eine Art von Riesenzelle zu Stande kme. Herr

Stolnikow denkt sich den Grund dieser Erscheinung

so, dass die vergiftete Zelle den Versuch zu einer Neu-

bildung von Zellen macht, um an die Stelle der ver-

gifteten nicht vergiftete Zellen zu setzen. Abgesehen
von dieser wenig einleuchtenden Erklrung, ist doch der

von dem Verfasser beobachtete Vorgang von Interesse,

wenn auch unsere Kenntuiss vom Wesen der Zelle jetzt

noch nicht gengen drfte, jene Erscheinung richtig zu

verstehen. Sie weist uns wieder auf die Antheilnahme
des Kernes an der Thtigkeit der Zelle hin und kann
im Verein mit anderen Thatsachen vielleicht einst zur

Lsung der Frage nach der Bedeutung des Zellkernes

beitragen, immer vorausgesetzt, dass sich die Beobach-

tungen des Verfassers als richtig erweisen. Es darf

nicht vergessen werden, dass bei der Phosphorvergiftung
die Gewebe einer eigenthmlicheu, fettigen Degeneration
anheimfallen und dass die vom Verfasser beobachteten

Vorgnge mglicher Weise damit im Zusammenhange
stehen knnten. E. Korscheit.

(i. Bonnier: Ueber vergleichende Kulturen iden-
tischer Arten in verschiedenen Hhen.
(Bull, de la Soc. bot. de France, 1888, T. XXXIV, p. 467.)

Verfasser hat eine Anzahl von Pflanzen in verschie-

denen Hhen (bis zu 2300 m) in den Alpen und Pyre-
nen kultivirt und die dabei auftretenden Variationen

beobachtet.
Wie zu erwarten war, wurden die Pflanzen durch

die Aeuderung der usseren Bedingungen in sehr un-

gleicher Weise modificirt. Thymus Serpyllum z. B. ver-

nderte sein Aussehen viel weniger als Lotus corniculatus

oder Leontodon autumnalis. Im Allgemeinen werden
die einjhrigen oder zweijhrigen Pflanzen weniger ver-

ndert, als die ausdauernden. Sehr deutlich war die

Vernderung erkennbar bei Teucrium Scorodonia, welches

in den grossen Hhen der Pyrenen oberhalb des Col

d'Aspin sehr kurze Luftsprossen mit verhltnissmssig
dunkelgrnen Blttern, reichlicher Behaarung, gedrng-
terem Blthenstand und unter diesem einige sehr kurze

Stengelglieder getrieben hatte. Als Herr Bonnier da-

gegen Samen von Exemplaren, die in der grssten Hhe
wuchsen, welche die Pflanze in den Pyrenen erreicht

(1700m), in Paris aussete, erhielt er nach drei Jahren
schlanke Sprosse mit Blttern von hellerem Grn, we-

niger reichlicher Behaarung, lngeren und zahlreicheren

Stengelgliedern. Diese Pflanzen waren usserlich solchen

hnlich, welche bei gleichzeitiger Aussaat aus Samen
erhalten waren, die der Umgegend von Paris entstammten.
Auch bei der anatomischen Untersuchung zeigten sich

wesentliche Unterschiede. Die Individuen, welche in der

Ebene aus Samen von Bergpflanzen erhalten weiden
und ebenso diejenigen, welche im Gebirge aus der Ebene
entstammenden Samen hervorgehen, zeigen in jeder Be-

ziehung intermedire Charaktere.

Entsprechende Ergebnisse erhielt Verfasser fr Silene

nutans, Leontodon autumnalis, Taraxacum Dens-leonis,
Brunella vulgaris. Lotus corniculatus. Besonders auffallend

sind die Vernderungen in der Structur bei Lotus cor-

niculatus und L. uliginosus. Herr Bonnier hat. von

ersterer Pflanze Exemplare erhalten knnen, die grossere

Verschiedenheiten von einander zeigten, als sie zwischen

beiden Lotus-Arten bestehen.
Eine Anfrage des Herrn uehartre, ob die Hhe

nicht die Farbe der Blthen beeinflusse, beantwortete

Herr Bonnier dahin, dass durch seine Kulturen die

Angabe besttigt worden sei, wonach die Blthenfarbe
bei einer und derselben Art an hher gelegenen Orten
dunkler wird. F. M.

H. Keusch: Bommel und Karm mit Um ge-
ll u ng. (Kristiania 1888.)

In Begleitung der geologischen Karte (1:100000) der

Inseln am Ausgange des Hardangefjords und der Um-

gegend von Karm wurden die einzelneu meist k:y-
stalhnischeu Gesteine und deren Lagerung monographisch
geschildert. Es sind dies zunchst Granit und Gneiss,

zum Theil epidothaltig ,
auch wohl Syenit-Granit, ferner

Quarzporphyr und Tuff desselben, auch vulkanische

Breccien, Diorit zum Theil mit Granitgngen, Serpentin,
endlieh Thonschiefer , harte dichte Schiefer, meist fein-

krniger Gneiss und Quarzit, und sonstige geschichtete,

feinkrystalliuische Gesteine, sowie Kalk in der Nhe
von Karm, auch Quarzit und andere Conglomerate.

Vielfach sind Faltungen , Knickungen und Verwer-

fungen nachzuweisen, sowie Streckungserscheinuugen,
zumal in den fossilfhrenden Schichten und den Con-

glomeraten; durch zahlreiche Abbildungen im Text
werden viele solche Vorkommnisse und die Lagerungs-
verhltnisse anschaulich gemacht; hchst interessant

ist namentlich das gangfrmige Auftreten von Eruptiv-

gesteinen und die Coutactbildungen.

Eisenstein, Eisenkies und Kupferkies kommen viel-

fach gangfrmig vor und werden vielfach in Bergwerken,

gewonnen, Gold findet sich hauptschlich in kurzen,

wenig mchtigen Quarzgngen eingesprengt, bis zu 15 g

pro Tonne, aber auch im Eisenkies, zum Theil bis 20 g

pro Tonne. Ausfhrlich wird die Kupferkiesgrube von
Visnes geschildert, welche 575 m tief ist und gegen
40 000 Tonnen jhrlich producirt. Die Verwerfungen
verlaufen theils von Norden nach Sden, theils von
Sdwest nach Nordost. In den Nord - Sdspalten finden

sich Melaphyr und Basalt, das jngste, von allen beob-

achteten Gesteinen. Die Krfte
,

welche sowohl diese

Strungen hervorbrachten , als auch kleinste Krner
beeintlusst, haben also die Richtung verndert. Den

Streckungsrichtungeu liegen meist die Erze parallel, und
ihre Bildung wird in Verbindung gebracht mit dem
Hervordringen des Granits. Unter den Schiefern , in

denen Fossilien des unteren Ober-Silur gefunden wurden,

folgen die Diabastuffe etc., dann Diorit und endlich

Granit. Im Granit finden sich auch Amphibolgesteine,

Serpentin, kalkhaltige, krystallinische. Schiefer und Kalk,

die als enorme Schollen gedeutet werden knnten, viel-

leicht aber auch Ueberbleibsel der Gesteinsmassen sind,

aus welchen der Granit herrhrt. Der Gneiss ist zum
Theil geschichteter Granit, zum Theil aber auch sicher

eruptiv und verzweigt sich in das Nebengestein. Viel-

leicht ist der Quarzporphyr und hnlicher Tuff als

eigentlich vulkanisches Product des Granits anzusehen,

gleichsam als Vorlufer der Granit-Eruptionen. Die

norwegischen Inseln mit ihrem sdwestlichen Schichten-

streichen hngen eng mit England zusammen, unter-

brochen durch die Einsenkung der Nordsee. v. K.

Carl Schwalb: Die naturgemsse Conservirung
der Pilze mit einer einleitenden E x c u r -

sion behufs Einfhrung in die Pilzkuude.

(Wien 1889, Verlag von A. Piohler's Wittwe u. Sohn.)
_

In anschaulicher Weise fhrt Verf. den Leser in

den Formenkreis der fleischigen Pilze, um die es sich

in diesem Buche handelt, auf dem Wege einer fr das

Sammeln der Pilze wohl ausgersteten Excursion ein

und lsst ihn die charakteristischen Merkmale allmlig
auffinden und so erst die Gattung, dann die Section u. s. w.

bestimmen, bis er zur Art gelangt. So z. B. schildert

er. wie weisse Pilze dem Sammler entgegenleuchten; er

berzeugt sich durch Betrachtung von der Unterseite

des Hutes, dass sie Lamellen haben, dass^
diese erst

blassroth, spter schwarzbraun sind; am Stiele ist ein
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fester, angewachsener Ring, dessen Bildung in dem ver-

schiedenen Alter der Hte geschildert wird. Die Farbe
der Pzsporen wird beobachtet ,

sie ist schwarz
;

die

weitere Betrachtung zeigt, dass die Lamellen nicht am
Stiele angewachsen sind, sondern der Stiel gesondert
ist, und so erkennt der Sammler, dass der Pilz zu Psal-

liota gehrt, und weiter, dass er Psalliota campestris,
der Feld-Champignon, ist. So fuhrt der Verf. in echt

populrer und dabei doch eingehender Weise den Leser

in die Bestimmung der fleischigen Pilze ein und behan-

delt vollstndig die hufigeren Formen.
Danach beschreibt der Verf. ausfhrlich seine Me-

thode des Conservirens dieser fleischigen Pilze fr Samm-
lungen. Wahrend andere Pilzforscher, wie z. B. Her-

pell, Verfahren ausgesonnen haben, um die fleischigen

Pilze fr das Herbar pressen zu knnen, hat sich der

Verf. die Aufgabe gestellt, sie in ihrer natrlichen Form
und Farbe zu erhalten. Er erreicht das durch acht ver-

schiedene Trocknungs-Verfahren, die er ausfhrlich be-

schreibt:

1) Belegen der Hutoberflche mit einer Lehm- oder

Mehl-Masse- (1 Tbl. Mehl, 8 Thle. Strke) Decke. 2) Be-

legen der Hutoberflche mit einer Lehm-Masse-Decke
uaeh vorher aufgetragener Unterlage von Leim oder von

einem aus 3 Thln. Schellack, y2 Thl. festem Terpentinharz
und 3V Thln. Kolophonium bereiteten, in Spiritus bis zu

einer fr die Pilzfarben durchscheinenden Flssigkeit ver-

dnnten Lacke, den Verf. Schecoter nennt, 3) Belegen
der Hutoberflche mit Wachs, 4) Belegen der Hutober-

flche mit Stearin. 5) Belegen der Hutoberflche mit

einer Stearin-Mehl-Decke. G) Aushhlen des Hutes und
Stieles. 7) Freies Trocknen, zum Theil unter Festhaltung
der Hutform mittelst eines Ringes. 8) Trocknen in Erde.

Jedes dieser Verfahren wird ausfhrlich beschrieben
und genau angegeben, bei welchen Arten es anzuwenden
ist. Ein ausfhrliches Register lsst einen leicht fr
jede Art das empfohlene Verfahreu im Buche auffinden.

Es ist nicht zu lugnen ,
dass die vom Verf. em-

pfohlene Art des Conservirens der fleischigen Pilze die-

selben weit besser in ihrer charakteristischen Form dem
Sammler zum vergleichenden Studium erhlt, als das

Pressen derselben, namentlich, wenn es nicht mit Her-

pell' scher Sorgfalt ausgefhrt ist, ud dass sich diese

Oonservirungsmethode bei der schwierigen Erkennung der

Art bei den fleischigen Pilzen empfiehlt. Mge daher

das Bchlein recht viele Pilzfreunde zum Studium dieser

bei uns zu wenig beachteten Pilze anregen.
P. Magnus.

Vermischtes.
Unter Vorlegung einer Photographie eines polirten

Bruchstckes des Meteoreisens von Bendego (Bra-

silien) machte Herr Daubree der Pariser Akademie am
:;. December einige Mittheilungen ber diesen

int^er-

essanten Krper. Entdeckt wurde derselbe im Jahre 1784

inmitten eines Urwaldes, zum Theil in der Erde steckend.

Im folgenden Jahre versuchte man ihn auf einem von

140 Ochsen gezogenen Wagen fortzuschaffen, aber schon

nach 150 Schritt musste er im Bette des Bendego-
Flusses zurckgelassen werden, wo ihn 1811 Mornay
noch auf dem Wagen liegen sah; auch spter wurde er

an derselben Stelle gefunden. Er hat eine Lnge von

2 in hei 1,1m und 0,9m Seiten; sein Gewicht bersteigt
5600 kg. Da die Localitt im Bendego mehr als 100km
von der Eisenbahn entfernt ist, hat es lange gedauert,
bis die Kosten aufgebracht werden konnten , um auf

wegloM'n Strecken diese grosse Last bis zur Eisenbahn

zu transportiren. Nachdem 50000 Francs von einem

Abgeordneten geschenkt worden und die Regierung
fast ebenso viel bewilligt halte, wurde der Meteorit in

l
1

., Monaten zur Eisenbahn befrdert und kam im ver-

flossenen Juli nach Rio de Janeiro. Der Holosiderit

von Bendego zeigt auf dem Durchschnitt in hchst
charakteristischer "Weise die Krystallnetze ,

die von der

Verfilzung der verschiedenen Eisen- und Nickellegi-

rungen herrhren und die W i dm an st tten 'sehen

Figuren geben. Die Hauptmasse des Nickeleisens ent-

hlt eingebettet zahlreiche Knoten oder Nieren von

Schwefeleisen (Troilit). Diese Nieren sind lnglich und

parallel zu den Platten der Legirung Kamacit (FeG Ni)

angeordnet. In den Nieren ist das Schwefeleisen ge-
mischt mit Graphit und Rhabdit (dem dreifach Phosphor-
Eisen, -Nickel und -Magnesium). Rostflecke zeigen ein

langsames Ausschwitzen von Chloreisen. Es ist zu hoffen,
dass dieser Meteorit bald einer eingehenden Untersuchung
unterzogen werden wird.

Ueber die Capacitt des Genfer Sees macht
Herr F'. A. Forel im Bulletin der Societe Vaudoise des

Sciences Naturelles (1888, Vol. XXIV, p. 1) einige inter-

essante Schtzungen, die auf genaueren Daten basirt sind

als diejenigen, welche frher von anderen Autoren auf-

gestellt worden. Das Volumen des Genfer Sees nimmt
man zu 90 Milliarden Cubikmeter an, und dieser Werth
muss vorlufig bis zum Erscheinen der hydrographischen
Karte des Sees als der zuverlssigste angenommen wer-
den. Es fragt sich nun, in welcher Zeit wrde der aus-

getrocknete See von der Rhone wieder mit Wasser Ins

zur jetzigen Hhe gefllt sein? Man hat dafr GS bis

106 Jahre angegeben. Herr Forel findet jedoch unter

Zugrundelegung der Durchschnittswerthe fr die Wasser-

fhrung dieses Hauptzuflusses, dass schon nach 14 bis

16 Jahren der trocken gelegte Genfer See durch die zu-

fliessende Rhone allein ganz gefllt sein wrde. Mit ihrer

Wassermenge fhrt aber die Rhone bekanntlich auch

viel suspendirte, feste Massen in den See
;

diese schtzt

Herr Forel auf mindestens zwei Millionen Cubikmeter
im Jahre. Das Volumen des Genfer Sees, welches 90

Tausend Millionen Cubikmeter gleicht, wrde also durch

Absatz dieser festen Massen in 45 Tausend Jahren ganz

ausgefllt sein. Nun ist nachweislich ein Theil des

Genfer Sees seit der Eiszeit bereits mit Anschwemmun-

gen angefllt worden, und diese Anfllung hat sich so-

wohl in einer Verflachung wie in einer Einengung des

Anfanges des Sees geussert, und zwar wurden dadurch

zwischen der Schlucht von St. Maurice und Villeueuve

etwa 150(im dem See geraubt. Da die jetzige Oberflche
des Sees 578 qm betrgt und diese in 450 Jahrhunderten aus-

gefllt sein wrde, so knnen seit der Eiszeit, wo 150 qm
ausgefllt worden sind, nur einige Dutzend Jahrtausende

verstrichen sein.

Zur Bestimmung der Au s d ehnungs coe f i i
-

c i e n t e n bei sehr hohen Temperaturen, welche

nicht bloss ein wissenschaftliches, sondern auch mannig-
fach hohes praktisches Interesse hat (fr Metallgsse,

Stahlhrtung, Porcellanglasuren u. s. w.), schlgt Herr

H. Le Chatelier nach den Comptes rendus vom 26. No-

vember folgendes Verfahren ein: Die hohen Tempe-
raturen werden sicher mit seiner therm oelektrischen Sule
aus Platin und Platin -Rhodium gemessen; die Ausdeh-

nung der Krper aber fixirt er photographisch in

der Weise, dass er von beiden Enden des Objectes auf

getrennten, fixirten Platten Bilder entwickelt, Auf ge-

whnlichen Cliches kann man 0,01 mm gut ablesen. Da
nun die Ausdehnung der Metalle zwischen und 1000

grsser ist als 0,001 ihrer Lnge, so kann man von einem

Stab von 0,1 m Lnge, der in natrlicher Grsse photo-

graphirtist, die Ausdehnung sehr bequem auf dem photo-

graphischen Bilde messen. Herr Le Chatelier hat

diese Methode benutzt zur Bestimmung des Ausdehnuugs-
coefficieuten von Porcellan zwischen und 1000", wobei

sich Werthe ergaben, die gut mit den von II. St. Cl.

Deville und Troost stimmten, und von Eisen, Stahl,

Gusseisen und Nickel. Die letzteren, noch nicht abge-

schlossenen Versuche ergaben gleiche Ausdehnungscoef-
ficienten fr die vier Metalle innerhalb der erwhnten

Temperaturen. Absoluten Werth legt Herr Le Chatelier
den von ihm gefundenen Zahlen zunchst nicht bei; sie

zeigen nur die Anwendbarkeit der Methode, mittelst

welcher er weitere Untersuchungen auszufhren beab-

sichtigt.

Am 4. Januar starb zu Hamburg der Zoologe Prof.

Heinrich Alexander Pagenstecher im Alter von

63 Jahren.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Die Frage nach dem Weseu der Natur-

erscheinungen.

(Antrittsrede bei Uebernahme des elektrotechnischen

Lehrstuhles am Kniglichen Polytechnicum zu Dresden.)

Vod Professor Dr. 0. Lehiuauii.

(Originalmittheilung.)

Kaum zwei Jahrzehnte sind verflossen, seit die Welt

berrascht wurde durch die pltzliche Entfaltung eines

ganz neuen Zweiges der Industrie, welcher uns trotz

der Krze der Zeit mit einer Flle der merkwrdigsten
und ntzlichsten Erzeugnisse berschttet hat.

Ebenso nun wie jene Gewchse, welche ber

Nacht pltzlich aufschiessend in rapidem Wachsthum

einen farbenprchtigen, zahllose Sporen ausstreuenden

Frachttrger erzeugen , nicht im Momente des

Sichtbarwerdens erst entstehen
,
sondern schon lange

zuvor in Form reich verzweigter, berall her Nah-

rungsstoff aufsaugender, unsichtbarer Fden in den

Poren des Erdreiches wurzelten, so existirte auch die

Elektrotechnik schon lange zuvor als weit verzweigte
Wissenschaft in den Laboratorien der Physiker im

Verborgenen, unbemerkt vom grossen Publicum,

langsam Kraft ansammelnd, bis sie endlich mit einer

den Physikern selbst berraschenden Vehemenz pltz-
lich , allenthalben Staunen und Bewunderung er-

regend, zum Durchbruch kam.

Wenn nun auch in dieser Hinsicht das Wunder-

bare der Elektrotechnik mehr der pltzlichen Ueber-

raschung zu vergleichen ist, die ein an sich ganz
erklrlicher Vorgang erzeugt, wenn er uns unver-

muthet kommt, so bleibt die Elektricittslehre nichts

destoweniger auch fr denjenigen , der ihren Ent-

wickelungsgang genau kennt, eine durch und durch

rthselhafte Wissenschaft, sie bietet unendlich viel

des Wunderbaren, Unbegreiflichen; das Wesen von

Elektricitt und Magnetismus ist uns vllig ver-

borgen.
Wohl kann man sagen, dass die Beschreibung der

Erscheinungen, wenige Punkte abgerechnet, eine sehr

vollkommene geworden ist,' dass uns die mathema-

tische Verarbeitung des empirisch gewonnenen
Stoffes in den Stand gesetzt hat, mit aller Prcision

im gegebenen Falle auszusagen ,
was vorgeht , was

geschehen ist und geschehen wird allein dennoch

fehlt uns etwas, wir vermissen etwas
,
wir sind nicht

befriedigt, alles ist seltsam, fremdartig, wunderbar.

Und in der That, wie sollte uns eine einfache

trockene, wenn auch noch so exacte Beschreibung

vllig befriedigen knnen, besitzen wir doch nicht allein

die Fhigkeit, Naturerscheinungen wahrzunehmen,
sondern nicht minder die weitere, wichtige Fhigkeit,

sie durch eigene Kraft hervorzurufen.

Ich bin im Stande, durch die Kraft meines Armes

Krper in Bewegung, in Umdrehung zu versetzen,

ich bin im Stande, Schall, Licht, Wrme, ja selbst

Elektricitt und Magnetismus zu erzeugen was

aber immer der Erfolg meiner Thtigkeit sein mag,
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stets habe ich davon die gleiche Empfindung, die

einer Muskelthtigkeit, einer Kraftleistung, directe

Erzeugung irgend einer anderen Energie-
form als Bewegung ist uns versagt.

Darum ist es uns auch ganz unmglich, als Ur-

sache einer Naturerscheinung etwas anderes zu denken

als eine Kraftleistung nur als Wirkung von Krften
sind Naturerscheinungen fr uns begreiflich.

Den Gang eines Uhrwerkes, die Thtigkeit der

Maschinerie einer Fabrik, eines Bergwerkes haben wir

dann, und nur dann begriffen, wenn wir im Stande sind,

jedes beliebige Glied der Kette durch unser eigenes

Ich zu ersetzen, wenn wir die Wirkung, die es ausbt,

durch die Kraft unserer Gliedmaassen, die luftverdich-

tende Kraft unserer Lungen, wenn nicht in Wirklich-

keit, so wenigstens doch in der Einbildung hervor-

bringen knnen.

Und wenn wir diesem Gedanken weiter nach-

gehen ,
so wird sofort ein Zweites klar. Eine Kraft

allein gengt uns ebenfalls nicht zum Verstndniss

der Naturerscheinungen ,
es muss auch irgend etwas,

ein Ding, ein Individuum da sein, welches die Kraft

ausbt, sowie ich es bin, der die Kraft ausbt, wenn

ich einen Krper in Bewegung setze. Nur als Willens-

usserungen von Individuen, von Wesen, die ebenso

untheilbar sind, wie unser eigenes Ich, werden Natur-

erscheinungen begreiflich.

Im Alterthum waren es Naturgottheiten, Dmonen,
welche man sich als Trger der Naturkrfte dachte,

bis zu gewissem Grade mit freiem Willen begabt,

doch nur innerhalb eng umschriebener Grenzen

mchtig. Je weiter die Naturerkenntniss durch Beob-

achtung und Experiment voranschritt, um so enger
wurden die Schranken, die der Willkr der Dmonen

gesetzt wurden, um so grsser auch deren Anzahl,

und heute knnen wir ihnen auch nicht das mindeste

Maass von Willensfreiheit mehr zuerkennen, sie ge-

horchen unabnderlichen Naturgesetzen, unerbittlicher

Nothwendigkeit, und ihre Zahl ist Legion. Sie heissen

auch nicht mehr Dmonen, Gtter, sondern Atome,

welcher griechische Ausdruck genau dasselbe be-

deutet, wie das lateinische Wort Individuum, ein Ding,
was sich ebenso wenig theilen lsst wie unser eige-

nes Ich.

Um die Nothwendigkeit der Annahme von Atomen

klar zu erkennen, mgen wir beispielsweise die Wir-

kung einer Dampfmaschine betrachten. Der Kolben

wird, wie man sagt, in Bewegung gesetzt durch die

Kraft des in den Cylinder tretenden Dampfes. Ist

der Dampf ein Individuum
,
welches nicht nur pro

forma, sondern in Wirklichkeit als Trger der Kraft

gedacht werden kann ?

Ganz offenbar mssen wir diese Frage verneinen.

Die Dampfmasse kann durch beliebig viele Schnitt-

ebenen in Theile zerlegt gedacht werden, von welchen

nur die unmittelbar an den Kolben angrenzenden
auf diesen drcken

,
whrend die brigen sich gegen

einander oder gegen die Cylinderwnde anstemmen.

Der Mathematiker wrde sogar geradezu annehmen,
dass die Dampfmasse aus unendlich vielen, unendlich

kleinen Elementen besteht, von denen jedes nur auf

seiner Oberflche Kraftwirkungen ausbt.

Allein so weit zu gehen ist uns unmglich , wenn
wir uns nicht auf formale Betrachtung beschrnken,
sondern den Vorgang wirklich begreifen wollen. Die

Anzahl der kraftausbenden Elemente, der Atome,
muss nothwendiger Weise eine begrenzte, ihre Dimen-
sionen drfen nicht unendlich klein sein.

Dass eine solche Auffassung der Erscheinung nicht

so unbedingt von der Hand zu weisen ist, wie man
vielleicht nach dem, was bis jetzt gesagt wurde, ver-

muthen knnte
,
beweist die ganze neuere kinetische

Gastheorie. Man ist in der That im Stande, auf

Grund der Annahme, die Gase und Dmpfe bestnden
aus usserst kleinen Atomen von beilufig ein

Millionstel Millimeter Durchmesser, welche sich mit

unglaublich grosser Geschwindigkeit von der Ordnung
der Schallgeschwindigkeit bewegen, das Verhalten

der Gase so gut zu erklren, dass alles, was nach

dieser Hypothese berechnet wird, ausgezeichnet mit

der Erfahrung bereinstimmt , ja ,
dass es sogar ge-

lungen ist, neue, ganz paradoxe Erscheinungen, wie

z. B. die Thatsache, dass ein usserst verdnntes

Gas der Bewegung eines festen Krpers ebenso viel

Widerstand leistet, wie ein sehr dichtes, aus der

Theorie in glnzendster Uebereinstimmung mit sp-
teren Experimenten vorherzusagen.

Und nicht allein das physikalische Verhalten, auch

das chemische Verhalten der Gase, die Mglichkeit
einer chemischen Verbindung und die eigenartigen,

einfachen und strengen stchiometrischen Gesetze er-

geben sich daraus in einfachster Weise
,

die Theorie

fhrt geradezu auf directestem Wege zu dem schnen
Fundamentalsatze der modernen Chemie, dem Gesetze

von Avogadro, welchem zufolge gleiche Volumina

verschiedener Gase unter gleichen Umstnden gleich

viel Molecle enthalten. Auf diesen Fundamentalsatz

grndet sich in erster Linie die Erkenutniss der

chemischen Constitution der Krper und da gerade
dadurch weitaus die Mehrzahl der folgenreichen, herr-

lichen Entdeckungen der modernen Chemie veran-

lasst und mglich geworden sind, so darf man der

Atomtheorie zum mindesten einen Anspruch auf

Beachtung und Prfung nicht aberkennen.

Auch bezglich der Erklrung der Eigenschaften

flssiger und fester Krper hat uns diese Theorie

ausserordentlich grosse Dienste geleistet. Die Ver-

dampfung einer Flssigkeit, die Verflssigung und

Lsung eines festen Krpers, die Umwandlung allo-

troper Modifikationen
, berhaupt alle die zahlreichen

Thatsacheu der sogenannten Molecularphysik ergeben
sich grsstentheils in ungezwungenster Weise, und

hufig sogar quantitativ vllig mit den Beobachtungen

bereinstimmend, aus unserer Theorie.

Ja, schon ganz allein das Verhalten fester Krper
fr sich fhrt uns unmittelbar zur Aufstellung der

Moleculiirhypothese, denn wie sollte man beispiel-

sweise die Kraftwirkung einer elastischen Feder sich

anders vorstellen knnen, als eben derart, dass sie

aus Individuen, Atomen besteht, von denen jedes auf
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die angrenzenden wirkt, ganz hnlich und aus den-

selben Grnden, wie wir sie bereits zur Erklrung
der Wirkung des Dampfes angenommen haben.

Und doch ! Wie glnzend auch die Erfolge der

Molecular- und Atomtheorie sein mgen, ganz ver-

mag sie die Erscheinungen nicht zu erklren. Mgen
wir auch annehmen, dass eine elastische Feder aus

zahllosen Moleclen bestehe, welches sind die Organe,

vermittelst deren sich die Atome gegenseitig an ein-

ander klammern ? Wie sollen wir uns bei einer che-

mischen Verbindung die Atome vereinigt denken ?

Besitzen sie Hnde und Fsse, Fangarme oder Saug-

npfe , vermittelst deren sie sich gegenseitig fest-

halten ?

Man hat geglaubt, die Lcke durch die Annahme
einer Fernewirkung ausfllen zu knnen. Die Er-

fahrung lehrt in der That, dass eine Wirkung aus

der Ferne mglich ist; wir sehen einen Stein aus

jeder beliebigen Entfernung der Anziehung der Erde

folgen, den Planeten der Sonne, den Trabanteni dem
Planeten. Alles dies sind indess nur Thatsachen, die

auch nicht den Schatten einer Erklrung bieten, viel-

mehr selbst einer solchen bedrfen.

Sind wir selbst ja doch niemals anders als durch

Berhrung zu wirken im Stande, wie sollten wir also

die Vorstellung einer unmittelbaren Wirkung in die

Ferne gewinnen knnen, da uns eine solche vllig

versagt ist.

So hat man denn naturgemss vielfach versucht,

die Thatsache der Gravitation durch die Existenz

eines Zwischenmediums zwischen den Weltkrpern,
des sogenannten Weltthers, zu erklren, und ganz

analog die Cohsion , die chemische Affinitt, die

elektrische, magnetische und elektrodynamische Ferne-

wirkung. Aus denselben Grnden aber, um derent-

willen ein (ias nothwendig aus Atomen bestehend

gedacht werden muss, muss auch der Weltther noth-

wendig aus Atomen , die wir etwa solche zweiter

Ordnung nennen knnen, bestehen, und diese Atome
mssen sich ganz ebenso wie die Gasatome in unauf-

haltsamer, usserst lebhafter Bewegung befinden,

denn directe Wirkung in die Ferne ist unmglich,
nur durch Berhrung, durch Zusammenstoss knnen
sie den materiellen Atomen die Beschleunigungen
ertheilen, die uns als Wirkungen der Schwere oder

einer der anderen in Frage stehenden Naturkrfte

erscheinen.

Eine solche Hypothese htte trotz ihrer Sonder-

barkeit allerdings manches fr sich.

So wrde sie in erster Linie die geheimnissvollen

Trger der magnetischen und elektrischen Krfte,
die magnetischen und elektrischen Flnida in das

Nichts zurckdrngen. Alle Fernewirkung wre ja
nur scheinbar einheitliche Kraft, nur das Resultat

der Stsse zahlreicher Aetheratome
, eine Wirkung

des Weltthers. Die Hypothese wrde ferner er-

mglichen das Fnndamentalgesetz der modernen

Physik, das Princip der Erhaltung der Energie,
welches sonst nicht minder unbegreiflich bleibt, an-

schaulich zu machen. Eine Kraft kann nur Be-

wegung erzeugen und sie kann auch nur durch

einen Bewegungsvorgang ausgelst werden. Alle

Formen von Energie mssteu im Princip identisch,

ihrem Wesen nach Bewegungsvorgnge sein ,
wie es

fr den Schall lngst feststeht, fr Wrme und Licht

mindestens sehr wahrscheinlich ist.

Wenn es nun auch ferner aus verschiedenen

Grnden, insbesondere der Erklrung der Fortpflan-

zung des Lichtes halber, welches nur als Bewegung
denkbar ist und natrlich etwas da sein muss,

was sich bewegt , nothwendig geworden ist, den

Weltraum mit einer therischen Materie erfllt zu

denken, so war dennoch bis jetzt kein einziger Versuch,

die verschiedenen Fernewirkungen durch eine der-

artige Beweguugshypothese zu erklren, von nennens-

werthem Erfolg begleitet, und selbst wenn dies geschhe,
wenn der gewaltige Geist erschienen wre, der uns

die Massenattraction ,
Cohsion und Affinitt

, elek-

trische und magnetische Fernewirkung durch Stsse

aufprallender Aetheratome erklrte, wre dann das

Rthsel der Naturkrfte gelst ?

Mit Nichten
,
denn dann hufen sich die Schwie-

rigkeiten erst recht. Wren wirklich alle Natur-

erscheinungen nur Bewegungsvorgnge, dann wren
alle zum Voraus bestimmt, wie die Bewegungen der

Rder eines Uhrwerkes, das, einmal aufgezogen, weiter-

luft , bis die Kraft der Gewichte oder der Feder zu

wirken aufgehrt hat, oder bis die Grsse, welcher

die mechanische Wrmetheorie den Namen Entropie"

gegeben hat, ihr Maximum erreicht hat. Allein dann

wre kein Raum mehr da fr freien Willen, den wir

mindestens fr uns selbst durchaus in Anspruch
nehmen mssen

,
und fr alle die zahlreichen Eigen-

thmlichkeiten, die eben das Charakteristische der

organisirten Wesen bilden.

Mit Recht kann man deshalb fragen ,
ist denn

unsere fundamentale Forderung, dass alle Natur-

erscheinungen uns begreiflich seien, welche, wie wir

gesehen haben, darauf hinauskommt, dass sie Kraft-

wirkungen von Individuen unserer Art, von Krften,

wie unsere Muskelkraft, zulssig, oder lassen sich

nicht vielleicht schon hiergegen Bedenken erheben,

ist vielleicht die Schwierigkeit, welcher die Atom-

theorie begegnet, eine solche von der Art derjenigen,

auf welche die Quadratur des Zirkels stsst?

Ein Quadrat, welches gleichen Flcheninhalt mit

einem Kreise hat, existirt unzweifelhaft, es fehlt uns

nur die Mglichkeit , genau in Zahlen auszudrcken,
wie gross dessen Seitenlnge ist, denn die Zahl wrde
unendlich viele Stellen haben. Ganz hnliche Schwie-

rigkeiteil zeigen sich vielfach bei rein mathematischen

Untersuchungen. Der Begriff des unendlich Grossen,

und unendlich Kleineu, der commensurabeln und

incommensurabeln Grssen, der ganze Streit ber

die Berechtigung arithmetischer oder geometrischer

Behandlung mathematischer Probleme
,

alles dies

kommt zuletzt auf die Unmglichkeit hinaus, irgend

etwas, was den Raum erfllt, in anderer Weise auf-

zufassen, denn als ein Agglomerat von untheilbaren

Individuen, kleinster Einheiten, Differentialen.
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Sollten diese Schwierigkeiten nicht ihren letzten

Grund darin finden, dass ganz allgemein der Begriff

der Individualitt bei Auffassung der Naturerschei-

nungen von uns hineingetragen wird, whrend er

thatschlich ganz bedeutungslos ist?

Auf wie schwachen Fssen die Anwendung des

Begriffes der Individualitt bei Ergrudung von

Naturvorgngen berhaupt steht, wie vllig subjectiv

und im bertragbar dieser Begriff ist, das zeigt sich

sehr deutlich , wenn wir unter Aufrechterhaltung

desselben den Entwickelungsprocess eines Organismus

verfolgen.

Nehmen wir beispielsweise einen ganz einfachen

Organismus, eine einzellige Alge, ein Infusorium, ein

Bacterium. Jedes dieser Wesen hat bekanntlich die

Eigenschaft, sich in zwei Theile spalten zu knnen,
von denen jeder alsbald wieder zur Grsse und Form
des ursprnglichen Individuums auswchst. Liegt

nicht schon hier ein vollendeter Widerspruch! ein

Individuum ,
ein untheilbares Wesen

,
soll die Eigen-

schaft haben, sich zu theilen V Und mag der Thei-

lungsvorgang von Lust- oder Schmerzgefhl begleitet

sein, wer empfindet dieses Gefhl, Mutter- oder Tochter-

zellen ?

Gerade umgekehrt knnen ebenso gut zwei Zellen

zu einer einzigen verschmelzen, zwei Individuen sich

zu einem einzigen vereinigen , ja dieser Vorgang
bildet nicht nur bei den niedrigsten ,

sondern ebenso

gut oder noch in hherem Grade bei den complicir-

testen und hchst entwickelten Organismen den fun-

damentalen Act jeder Fortpflanzung.

Und betrachten wir endlich geradezu ein hoch-

entwickeltes Wesen, welches aus Millionen einzelner

Zellen besteht, ist nicht jede einzelne derselben Indi-

viduum
,

das Ganze also eine Staatenbildung sehr

vieler Individuen, nur scheinbar ein einheitliches

Wesen '? Mau kann wohl einwenden ,
die einzelnen

Zellen seien nicht gleichartig ,
knnten nicht isolirt

weiter leben. Indess erinnern wir uns nur des oft so

wunderbaren eproductionsvermgeus, wie denn bei-

spielsweise ein abgeschnittener Stengel, ja selbst ein

Blatt, ein Stck eines Blattes, im Princip selbst eine

einzige Zelle des Blottstckes im Stande ist die ganze
Pflanze mit all ihren sonderbar geformten Blttern,

Wurzeln und Blthen wieder zu reproduciren. Da
mssen wir zugeben, dass im Grunde alle Zellen

gleichartig, nur bald mit mehr, bald weniger Ent-

wickelungsfhigkeit ausgestattet sind, dass jede

wenigstens theoretisch unter gnstigen Bedingungen
das Ganze reproduciren kann, sowie jedes Splitter-

chen eines Krystalles, in gesttigte Lsung gebracht,

wieder zum vollkommenen Krystall heranwchst.

Aber wenn dem so ist, wie ist es mglich, dass

alle diese Individuen lediglich in Folge ihrer Anein-

anderlngerung einheitlich als ein Individuum fhlen

und handeln V

Wir sehen deutlich, hier liegt eine fundamentale

Schwierigkeit vor, die nur darin begrndet sein kann,

dass wir den Begriff der Untheilbarkeit, der nur fr
uns selbst gilt, auf Dinge anderer x\.rt bertragen. Ist

aber schon hier im Bereiche der Organismen die

Uebertragnng des Individnalittsbegriffes eine unzu-

lssige, dann gilt die3 noch in weit hherem Maasse

im Bereiche der leblosen Natur.

Das Ergebniss unserer Betrachtung kommt darauf

hinaus : Die Frage nach dem Wesen der

Naturerscheinungen ist nicht berechtigt.

Mgen Atome, wie sie Gastheorie und chemische

Theorie annehmen, existiren oder nicht, es sind nicht

Krfte und Individuen unserer Art, welche die Natur-

erscheinungen erzeugen, und darum werden wir sie

nie und nimmer begreifen. Begreiflich sind fr uns

nur Wirkungen solcher Art, wie wir sie selbst

hervorbringen knnen.

Mag nun aber auch dieser unser dringendster
Wunsch niemals in Erfllung gehen ,

die gerade
in praktischer Hinsicht wichtigste Seite der Er-

kenntniss, die exacte Auffassung und Beschreibung

dessen, was geschieht und nach welchen Gesetzen

es geschieht, bleibt uns unbenommen. Stets wird

es daher unser Bestreben sein mssen
,

die Natur-

gesetze auf dem einzig sicheren Wege des Ex-

perimentes zu ergrnden und die Resultate mittelst

der gewaltigen Werkzeuge, die uns die Mathematik

bietet, in solche Formen zu bringen, welche die

einfachsten oder praktisch wichtigsten sind. Hierin

liegt die feste, unerschtterliche Grundlage der Natur-

wissenschaft sowohl wie der Technik und damit im

weiteren Sinne des Wohlstandes und der Gesittung.

Hierin drfen wir nicht stille stehen, die wahre

Humanitt, welcher das Wohl der Menschheit am
Herzen liegt, muss vor allem in dieser Richtung vor-

dringen, sie muss in erster Linie und mit allen

Krften jene Bestrebungen frdern, welche darauf

zielen, das Thatschliche und Cesetzrassige in der

Natur zu ergrnden und zum Nutzen und Wohle der

Menschheit zu verwerthen ').

Beobachtungen der Sonnen-Finsterniss vom
1. Januar 1889.

Indem wir uns vorbehalten, ber die zu erwar-

tenden, ausfhrlichen Mittheilungen der Astronomen

zu berichten, welche am 1. Januar die im Westen

Nordamerikas sichtbare, totale Sonnenfinsterniss an

verschiedenen Stationen beobachtet haben, geben wir

nachstehend eine Zusammenstellung der vorlufigen,

meist telegraphischen Berichte, welche die Nature"

vom 10. Januar gebracht hat:

Herr Pickering, der Leiter der Harvard Sonnen-

finsterniss -Expedition, die in Willow
, Kalifornien,

stationirt war, meldet telegraphisch: Der Himmel

war whrend der ganzen Totalitt klar. Die Corona

war grsser und unregelmssiger gestaltet als ge-

whnlich und zeigte viele Einzelheiten in ihren Fila-

menten. Drei geometrische Contacte wurden beob-

achtet. Die Dauer der Totalitt betrug 118Secuuden,

oder drei Secunden mehr, als vorhergesagt war.

a
)
Der eigentliche Schluss der Rede ist hier, weil

speciell locale Verhltnisse betreffend, fortgelassen.
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Vorzgliche Zeichnungen wurden von der ganzen
Corona erhalten. Acht Negative wurden mit einem

13zlligen Refractor, und sechs mit einem 8zlligen

Teleskop gewonnen , ferner wurden sieben photo-

metrische Messungen des Corona- Lichtes ausgefhrt.
Die Zeichnungen lehren, dass die Corona sich nach

aussen von der Sonne ber zwei Durchmesser der-

selben das ist 2000 000 (engl.) Meilen an beiden

Seiten erstreckt hat. Die Corona war ziemlich hn-

lich der bei der Sonnenfinsterniss vom Juli 1878."

Ein auderer Bericht ber die Arbeiten von Prof.

Pickering's Expedition lautet wie folgt: Wahrend
der gestrigen Sonnenfinsterniss wurden in Willow,

Californien, 2r> Negative genommen, um die Hellig-

keit der Corona und ihrer Umgebungen zu messen.

Fnf von diesen wurden hergestellt zum Aufsuchen

von iutramercuriellen Planeten und 20 zum Studium

des Spectrums der Corona, um ihre Zusammensetzung
zu bestimmen; diese Negative reichen von den gelben
Strahlen bis zum ussersten Violett. Die allgemeine

Erleuchtung whrend der Periode der Totalitt wurde

heller gefunden als whrend der Finsternisse von

1878 und 1886. Die Corona war hnlich denen von

1868 und 1878, aber sie zeigte viel mehr Einzel-

heiten als letztere und war ausnehmend schn,
indem sie sich an einer Seite bis zwei Sonnendurch-

messer erstrockte. Eine auffallende Eigenthmlich-
keit waren zwei gabelfrmige Lichtflgel. Die

Strahlen am Tole waren sehr deutlich und bedeutend

krzer. In Cloverdale wurde die Finsterniss mit

grosser Sorgfalt beobachtet, aber kurz vor der Tota-

litt zogen einige Cirrus-Wolken vorber, die smmt-
licb in den glnzendsten Regeubogenfarben gefrbt
waren. Venus erschien bereits in den frhen Stadien

der Finsterniss , whrend Mercur und die brigen
Planeten voll sichtbar waren whrend jeder Phase,

die photographirt wurde. In Willow sank die Tem-

peratur um 7", aber die Schwankungen des Baro-

meters waren ganz unmerklich. Die Geschwindigkeit
des Windes nahm zuerst ab, aber spter wuchs sie."

Prof. Todd hat eine Zahl schner Photographien
der Corona gewonnen, welche, nach einem Reuter'-
schen Telegramm, Strahlen zeigen, die sich 10 oder

12 von der Sonne fort erstrecken.

In Winnemucca machten die Beobachter des Signal
Service der Vereinigten Staaten Zeichnungen der

Coronastrahlen und nahmen auch erfolgreiche Photo-

graphien auf. Sie sahen den Mondrand gegen die

Corona projicirt einige Zeit, nachdem die Phase der

Totalitt vorbergegangen war.

Auf dem Lick Observatorium wurde die Finster-

niss erfolgreich beobachtet und eine Zahl von Photo-

graphien aufgenommen.
In Norman, Californien, wurde der vierte Contact

beobachtet, aber der erste ging durch Wolken ver-

loren. Der Moudrand wurde nicht auf diese Corona

projicirt gesehen, weder vor noch nach der Totalitt,

obwohl danach gesucht wurde. Das Teleskop wurde

benutzt, nm Zeichnungen der Corona in der Nhe
der Sonnenpole zu machen, und diese Zeichnungen

zeigen sehr verworrene Filamente. Die aufgenom-
meneu Negative sind ausgezeichnet und zeigen die

Corona sehr hnlich der von 1878. Lange Streifen

wurden leicht durch 4 verfolgt.

Die Beobachter zu Bartlett Springs berichten,

dass die Corona schn deutlich gewesen, und dass

sie bemerkenswerthe Aenderungen in der Lnge der

Coronalinien gesehen haben. Sie erhielten neun Photo-

graphien von allen Contacten ,
studirten die Structur

der inneren Corona und machten Messungen der

Lichtintensitt whrend der Totalitt. Vier lange
Lichtstrme wurden gesehen, welche von den Hervor-

ragungen ausgingen und dieChromosphre war stark

im Abstnde eines vollen Quadranten von der West-

seite der Sonne. Der Nord - und der Sdrand der

Sonne zeigten eine grosse Zahl feiner, strahliger Fden.
In Chicago wurde ein schner Anblick der Corona

erhalten. Zwei lange Lichtstrme waren nahezu

westlich gerichtet und zwei krzere waren fast oppo-
nirt. Beim Beginn der Totalitt brachen intensive

rothe Flammen an der Westseite der Sonne hervor

und bedeckten einen Raum von 90. Die innere

Corona zeigte im Teleskop ein schnes Schauspiel.

Ihre strahlig fdige Structur mit gekrmmten und

geraden Linien wurde deutlich gesehen.

In Healdsburg waren , obwohl nur 1!l

, 20 von der

Sonnenoberflche verfinstert waren, Venus, Mirs,

Jupiter, Mercur und die Hauptfixsterne sichtbar.

Auch die Corona erschien mit langen Lichtstrahlen

parallel zum Sonnenquator.
Herr Swift, der Director des Warner Observa-

toriums, der in Nelson, Californien, stationirt war,

berichtet, dass die Finsterniss, soweit sie eine passende

Gelegenheit zum Aufsuchen eines iutramercuriellen

Planeten geboten, missglckte wegen Wolken und

Nebel. Hingegen wird behauptet, dass in Anaheim,
wo keine Photographien erhalten wurden, ein intra-

mercurieller Planet gesehen worden ist whrend der

Periode der grssten Verfinsterung.

In Winnemucca, Nevada, entdeckte ein Beobachter

einen Kometen in der Nhe der Sonne. Keine merk-

liche Temperaturnderung wurde an dieser Station

beobachtet. Sorgfltige Beobachtungen wurden auch

von den Schattenstreifen gemacht. Die Corona war

ihrem allgemeinen Aussehen nach der von 1878 hn-

lich. Die Lichtstrme erstreckten sich bis zu einem

Abstnde von drei bis vier Durchmessern, und die

rothen Protuberanzen waren stark ausgesprochen.
In Grass Valley wurden whrend der Periode der

Totalitt die Sterne und die grossen Planeten mit

blossem Auge gesehen, und die Corona und Protu-

beranzen boten ein grossartiges Schauspiel. Das

Thermometer fiel 7 zwischen dem ersten Contact

und der Totalitt. In Virginia City, Nevada Terri-

tory, fiel das Thermometer whrend der fortschrei-

tenden Verfinsterung um 10.

In Blackfoot, Idaho, wurden alle vier Contacte

beobachtet. Kurze Zeit vor der Totalitt sah man
den Mondrand auf die Corona projicirt. Das Queck-

silber fiel 13".
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Aus den vorstehenden Mittheilungen ist zu er-

sehen, dass die diesjhrige Sonnenfinsterniss eine

Reihe sehr wichtiger Beobachtungen ermglicht hat,

von denen wir ber die Corona neue Aufschlsse

erwarten drfen. Die grosse Ausdehnung des Ph-
nomens

,
die vielen Beobachtungen ber die Structur

der Corona, die photometrischen und spectrosko-

pischen Messungen derselben scheinen vielversprechend
zu sein.

W. Stelzner: Beantwortung der den Wasser-
einbruch auf der Victorin-Zeche bei

Ossegg und seinen Zusammenhang mit
den Teplitz - Schnauer Thermen betref-

fenden Fragen. (Freiberg 1888. 4. 27 S.)

D. Stur: Der Wassereinbruch in Teplitz-
Ossegg. (Jahrb. d. k. k. geulog. Reichsnnstalt zu

Wien, 1888, Bd. XXXVIII, S. 417.)

Zweimal sind der Bergbau in der Umgebung
von Teplitz und dieser Badeort selbst von der gleichen

Katastrophe getroffen worden
,
und zwar im Jahre

1879, als im Dllinger Braunkohlenschachte ein

Wassereinbruch bei 156,20 m Seehhe stattfand und

gleichzeitig der Teplitzer Thermenspiegel (im Stadt-

bade) von 203 m auf 166 m sank, und im Jahre 1887,
als im Victorin - Schachte bei Ossegg ein erneuter

Wassereinbruch bei 145.60 m Seehhe sich ereignete,
der wiederum die Thermen in Mitleidenschaft zog,
indem ihr Wasserspiegel zum zweiten Male sank und
sich erst allmlig wieder hob, entsprechend dem An-

steigen des Wassers in den inundirten Schchten.

Nachdem man im Jahre 1880 die Dllinger Einbruchs-

stelle verspundet hatte, stellte sich der status quo
in Teplitz

- Schnau unter geringen Vernderungen
in Temperatur und Stand der Thermen wieder her.

Im Hinblick auf die Thatsache, dass es von ganz

hervorragendem Interesse ist, solche Ereignisse, wie

die beiden erwhnten, fr die Zukunft unmglich zu

machen, insbesondere den Bestand der Thermen vom

Bergbau unabhngig zu gestalten, sind beim Bixer

Bergamt verschiedene Gutachten eingegangen, von

denen die oben angefhrten am zugnglichsten sind

und insofern ein erhhtes Interesse beanspruchen,
als sie zum Theil diametrale Ansichten darlegen.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, ob

berhaupt die Gefahr neuer, hnlicher Wassereinbrche

mit gleichem Einflsse auf die Teplitz
- Schnauer

Thermen in den benachbarten Braunkohlenwerken be-

steht
,
und wie weit dieser gefhrliche Rayon reicht.

Nach Herrn Stelzner ist die Mglichkeit der in der

Frage bezeichneten Gefahr leider nicht in Abrede zu

stellen; die Grenze des Rayons jedoch, innerhalb

dessen die Gefahr dem Bergbau entgegentreten und

Teplitz
- Schnau in Mitleidenschaft ziehen kann, lsst

sich mit Sicherheit nicht angeben, reicht aber jeden-
falls in westlicher Richtung noch weit ber die Linie

Dux -
Ossegg hinaus. Die Grnde, welche genannten

Forseber zu dieser Ansicht fhren, liegen im geo-

logischen Aufbau des Gebietes
,
der sich folgender-

maassen gestaltet.

Die zwischen dem Erzgebirge und bhmischen

Mittelgebirge sieb hinziehende, beckeufrmige Niede-

rung ist dadurch entstanden, dass die hier einst

vorhanden gewesene, sdliche Fortsetzung des Erz-

gebirges lngs einer grossen ,
von N. nach S. W. strei-

chenden Bruchspalte der Erdrinde zu wiederholten

Malen und in Summa um ca. 1000 m abgesunken, und

dass hierauf die unebene Oberflche des Senkungs-
feldes zum grsseren Theile durch jngere Bildungen

(Lehm, SchwemmlandJ ausgeebnet worden ist. Als

sich die letzten jener Senkungen vollzogen, waren

bereits die Kreideschichten (Plner) und die das

Braunkohlenfltz umschliessenden Tertirschichten

am Sdrande des Erzgebirges angelagert ,
so dass

auch diese beiden Formationen durch die gebiigs-
bildendeu Krfte in ihrer ursprnglichen Lagerung

gestrt und gleich wie die lteren Gesteine (Gneiss,

Granit, Porphyr) von Spalten, Rissen und Klften

durchzogen worden sind. Es rissen aber bei diesen

Vorgngen nicht nur zahlreiche Spalten auf, sondern

es fanden auch lngs dieser Spalten vielfache Einzel-

bewegungen der zerstckelten Gebirgstheile statt;

es entstanden Verwerfungen. Diese knnen nun unter

anderem zur Folge haben, dass das Braunkohlenfltz

an der oder jener Spalte pltzlich abgeschnitten wird

und in abnormer Weise an Plner, Porphyr oder

Gneiss angrenzt, also in das gleiche Niveau mit solchen

Gesteinen gerckt ist, die von Haus aus nur in seinem

Liegenden vorhanden gewesen sein knnen.

Die geologische Entwickelungsgeschichte des Tep-
litzer Gebietes ist jedoch mit diesen Vorgngen noch

nicht beendet. Indem sich nmlich jene letzten

Senkungen des sdlichen erzgebirgischen Hgels
vollzogen, wurden zugleich noch, vielleicht durch den

Druck der sich senkenden Masse
,
aus den grsseren,

am weitesten klaffenden Spalten dieser letzteren

gluthflssige Gesteine aus dem Erdinneren an den

Tag emporgepresst, und so entstanden nun die Basalt-

und Phonolithkegel des Mittelgebirges, welche das

Becken im Sden abgrenzen. Im Gefolge dieser

eruptiven Vorgnge und als ihre letzten, bis auf den

heutigen Tag anhaltenden Nachwirkungen stellten

sich endlich noch Gasexhalationen , Suerlinge und

heisse Quellen (Thermen) ein, deren Ursprung eben-

falls in der Tiefe zu suchen ist. Diese Gase und

heissen Wsser haben wahrscheinlich unterirdisch eine

sehr weite Verbreitung; sie mgen sieh hier, wie die

im Gebiete des Erzgebirges und seines Seukungsfeldes

bekannten Thermen beweisen, entlang der ganzen

Erzgebirgsspalte finden, und sie werden das Bestreben

haben, auf allen den zahlreich vorhandenen Rissen

und Klften emporzusteigen. Dies Bestreben wird aber

zunchst nur da von Erfolg gekrnt sein
,
wo sich

dem Auftriebe des heissen Wassers die geringsten

Widerstnde und Hindernisse entgegensetzen. An

solchen Punkten liegen Teplitz und Bilin, Carlsbad,

Wolkeustein uud Wiesenbad. Aendern sich die ein-

schlgigen Verhltnisse, so werden auch die Thermen

anderen Wegen folgen. Derartige Aenderungen
knnen sich aber theils auf natrlichem Wege voll-



No. 5. Naturwissenschaftliche Rundschau. 59

ziehen ,
theils vermgen sie durch Menschenhand

angebahnt zu werden. Auf natrlichem Wege, d. h.

durch irgend eine Aenderung in der Beschaffenheit

des unterirdischen Spaltensystems oder in den zum
Austritt sich darbietenden Oberflchenpunkten, sind

allem Anschein nach jene Thermen zum Versiegen

gekommen oder in andere Bahnen gelenkt worden,
die einstmals zwischen Bodenbach und Grund zu Tage
traten und dort alle Klfte des stark zerrtteten

Saudsteines mit Barytkrystallen bedeckt haben
;
wh-

rend als Beweis dafr, dass durch bergmnnische

Thtigkeit Aenderungen iu bestehenden Verhltnissen

herbeigefhrt werden knnen, zunchst an die durch

die Brxer Gruben entfesselten Kohlensureexhala-

tionen und Suerlinge erinnert werden mag. Auf
Grund solcher Verhltnisse und in Anbetracht der

zahlreichen Verwerfungspalten, welche die Braun-

kohlenformation durchziehen
,
und welche zugleich

mit der Braunkohle auch ltere Liegendgesteine der-

selben dislocirt haben knnen, ist es nun recht leicht

denkbar, dass durch den Bergbau irgendwo eine

Spalte angefahren werden kann, die aus dem Liegenden
in die Kohle heraufsetzt, Thermalwasser fhrt und
unterirdisch mehr oder weniger innig mit jenen

Spalten zusammenhngt, auf welchen die Teplitz-
Schnauer Thermen emporsteigen. Wenn dann jener

Anfahrungspunkt'eine geringere Hhenlage hat als

der Teplitz
- Schnauer Quellenschluud ,

oder wenn
er dem Thermalwasser ans anderen Grnden (geringere

Widerstnde) einen bequemeren Ausflussweg erffnet,

so werden jetzt die Thermalwasser in die Grube ein-

strmen und in Teplitz-Schnau entsprechend sinken.

Zur richtigen Beurtheilung der vorliegenden Ver-

hltnisse ist nun noch ein anderer Factor zu berck-

sichtigen, der ebenso einen gefahrdrohenden Einfluss

auf die Thermen auszuben vermag.
Die Teplitz

- Janegger Porphyrmasse wird zu-

nchst von Plnerschichten mantelartig umgeben und

berlagert. Diese geben ihrerseits die Basis fr die

Ilinuiikohlenformation und fr die der letzteren auf-

ruhenden, jngeren Gebilde (Lehm, Schotter etc.) ab.

In dem so beschaffenen Gebiete sind zweierlei Arten
von unterirdischen Wssern vorhanden : die von Tage
aus eindringenden atmosphrischen Niederschlge
(Grundwsser) und die aus unbekannter Tiefe hervor-

dringenden Thermen. Jene durchsickern nicht nur
den Lss und Schotter, sondern auch den ziemlich

klftigen Plner, namentlich dort, wo die letteureiche

Braunkohlenformation ber dem letzteren fehlt
,
und

gelangen endlich, wenigstens mit ihrer Hauptmasse,
auf die Plner -

Porphyrgrenze. Die bekannt ge-
wordenen Ereignisse fhren zu der Annahme

, dass

sie auf dieser Grenzflche zur Stagnation kommen.

Da, wo die tiefste Schicht der Plnerformation aus

einem Conglomerat von Porphyrgerllen mit kalkigem
Bindemittel besteht, wird dieses letztere von dem
Nasser allmlig aufgelst, so dass aus dem anfangs
festen Conglomerat ein mehr oder weniger loses Hauf-

werk von Porphyrgerllen und Porphyrsand entsteht,

das nun reichliche Mengen von Grundwpsser festzu-

halten vermag. An anderen Orten wird der Plner-
kalk selbst mit Hinterlassung lettigen Rckstandes
derart aufgelst, dass sich in ihm Weitungen und

Hhlungen bilden, die sich nun ebenfalls mit Tage-
wssern anfllen knnen. Diese unzweifelhaft vor-

handenen
, gegen W. zu einfallenden

, in der einen

oder anderen Weise mit Grundwssern vollgesogenen
rinerschichten sind es offenbar gewesen, welche

man in der Dllinger Grube angefahren und welchen

man sich in dem Victorinschachte allzu weit genhert
hatte. Ihnen entstammt also der allergrsste Theil

jener Wassermassen, welche 1879 und 1887 pltzlich
in die Schchte einbrachen und hierbei auch den losen

Porphyrschutt zersetzter Conglomeratschichten in die

Gruben mit einschwemmteu. Einige der hierdurch

ihrer Wsser beraubten Hohlrume im Plner strzten

bald darauf zusammen (Eidbrche bei Losch und
bei der Riesenquelle).

Dass eine irgendwie lebhaftere Circulation von

Grundwasser inuerhalb des ganzen tieferen Theiles
der Porphyrmasse und ein rasches Ausstrmen von

grossen Wasserquantitten aus derselben stattfinden

knne, wie dies von Mehreren angenommen worden

ist, hlt Herr Stelzner im hchsten Grade fr un-

wahrscheinlich, da die Absonderungsklfte der aus

dem Gluthflusse erstarrten Gesteine wohl in der

nchsten Nhe der Tagesoberflche offen zu sein

pflegen ,
sich aber um so mehr schliessen

, je weiter

man gegen das Erdinnere zu vordringt. So knnen
sich auch die Teplitzer Thermalwasser nicht etwa

auf derartigen Klften emporbewegen , sondern dies

geschieht im Wesentlichen nur auf einigen von jenen

grossen Spalten, welche durch die Absenkung des

erzgebirgischen Sdflgels aufgerissen worden sind,

und zwar ebensowohl im Porphyr als im darunter

liegenden Gneiss. Viele von diesen anfangs offenen

Spalten sind im Laufe der Zeiten durch in ihnen

emporsteigende Thermen mit allerhand Erz- und
Steinarten erfllt worden : das sind die zahlreichen

Erzgnge des Gebirges ;
andere sind erst theilweise

mit derartigen Abstzen inkrustirt worden oder be-

finden sich noch im ersten Beginne der Ausfllung:
das sind die Spalten der heutigen Thermen.

Da in der Nhe der Tagesoberflche die Spalten
sich gern theilen und ferner das Nebengestein in

dieser Region , im Gegensatz zu dem in der Tiefe,

durch offene Klfte charakterisirt ist, so werden die

als geschlossenes Ganzes emporsteigenden Thermen in

der Nhe der Tagesoberflche, bezw. in der Nhe
der oberen Porphyrgrenze die Tendenz besitzen, sich

zu versteln und auch in den feineren , jetzt offenen

Rissen und Klften des Nebengesteines emporsteigen.
Dadurch erklrt sich zunchst der innige Zusammen-

hang, der zwischen einzelnen benachbarten Quellen

besteht, und unter anderen in den Einwirkungen
seinen Ausdruck findet, die das Abpumpen der einen

auf den Stand der anderen ausbt. Dieses Bestreben

der Quellen nach Verstelung wrde noch weit auf-

flliger sich bemerkbar machen, als es zumeist der

Fall ist, wenn nicht in denselben offenen Nebenspalten,
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in welche die Thermalwsser gegen oben zu eindringen

wollen ,
auch die wilden oder Tagewsser niederzu-

sinken strebten. Es entspinnt sich daher ein Wider-

streit, der schliesslich in den zarteren Gesteinsklften

zu einer Stagnation der wilden Wsser auf den abge-

zweigten und inmitten der klteren Umgebung rasch

sich abkhlenden Thermalwsser fhrt. Die nieder-

sinkenden Tagewsser verhindern also die Thermal-

wsser an der angestrebten Verstelung und halten

sie zusammen.

Das ist nach Herrn Stelzner in allgemeinen

Umrissen der hydrodynamische Apparat, den die

Grund- und Thermalwsser von Teplitz zusammen

bilden. Denkt man sich nun, dass die normale Func-

tionirung dieses Apparates durch einen bergmnnischen

Eingriff gestrt und dass zunchst den in der Region
der Plner-Porphyrgrenze stagnirenden Grundwassern

die Mglichkeit erschlossen wird, nach offenen Gruben-

rumen abzufliessen ,
so werden hierdurch nicht nur,

wie es in Wirklichkeit stattfand, die Teplitzer Stadt-

bruuuen trocken gelegt, sondern es werden auch dem

oben geschilderten Bestreben der Thermalwsser, aus

der Hauptspalte in die Nebenspalten einzudringen, die

Wege geffnet, weil diese Nebenspalten jetzt, nach-

dem das in ihnen stagnirende Grundwasser abge-

flossen ist, nicht mehr zusammenhaltend, sondern im

Gegeutheil aufsaugend" auf die Thermalwsser

wirken. Die letzeren werden jetzt sogar ebenfalls

der Einbruchsstelle in den Gruben zustrmen. In

dieser Weise haben sich nach genanntein Forscher

die Katastrophen von 1879 und 1887 vollzogen.

Die beiden Katastrophen haben bewiesen, dass der

Bergbau, ahnungslos, selbst dann noch eine unheil-

volle Wirkung auf die Teplitz -Schnauer Thermen

auszuben vermag, wenn er sich in einer circa 7 km
weiten Entfernung von diesen letzteren bewegt. Da-

durch ist aber noch in keiner Weise dargethan, dass

hiermit die Maximaleutfernung erreicht worden sei,

auf welche sich derartig strende Eingriffe des Berg-

baues erstrecken knnen; im Gegentheil lsst die

Gewalt, mit welcher die Wsser in jenen beiden

Fllen in die Gruben einbrachen und die Schnellig-

keit, mit der hierdurch die Teplitz -Schnauer Ther-

men in Mitleidenschaft gezogen wurden, befrchten,

dass sich hnliche, wenn auch vielleicht etwas lang-

samer wirkende, aber darum nicht minder gefahr-

bringende Beziehungen zwischen Bergbau und Ther-

men auch noch auf viel weitere Erstreckuugen hin

geltend machen knnen.

Da fr Teplitz-Schnau die Thermen eine Lebens-

frage bilden, so hat die Frage, ob dieselben fr alle

Zukunft vom Bergbaubetrieb unabhngig gemacht
werden knnen, eine grosse Bedeutung. Herr Stelzner

ist der Ansicht, dass durch ein bis unter das Mulden-

tiefste (Seehhe 120 m), also vom Tage aus etwa

350 m niederwrts gestossenes Bohrloch das ange-
strebte Ziel erreicht werden kann. Denn durch das

Bohrloch wird man dem Thermalwsser schon in der-

jenigen Tiefe, in welcher es noch seinen ursprng-
lichen Auftrieb und seine noch durchaus ursprngliche

Beschaffenheit hat, einen durch geringe Widerstnde
vortheilhaft ausgezeichneten und deshalb unfehlbar

einzuschlagenden Weg erschliessen
, und durch die

Verrohrung wird man dasselbe ebensowohl vor der

aufsaugenden Kraft offener Nebenklfte wie vor der

Verwilderung durch kalte Tagewsser schtzen.

Andererseits seien die Braunkohlen werke vor

erneuten Wassereinbrchen relativ am sichersten ge-
schtzt

,
wenn die Verdammung im Victoriuschacht

nicht ausgefhrt, sondern wenn vielmehr das aus der

offen gelegten Einbruchsstelle stndig zufliessende

Wasser auch stndig zu Tage gehoben wird
;
denn

durch das Verspunden werde, wie die Katastrophe
von 1887 beweist, die Neuansammlung' stagnirender
Wsser ermglicht und damit die alte Gefahr fr die

Gruben wieder heraufbeschworen. Es schwebt trotz

des Verspndens, oder in diesem Falle richtiger

wegen des Verspndens fortwhrend eine latente

Gefahr ber den Thermen von Teplitz-Schnau."
So pldirt mithin Herr S t e 1 z n e r fr die Tiefen-

bohrung und Freilassung des Einbruchsloches. Zu

ganz anderen Resultaten gelangt Herr Stur auf

Grund folgender Ansichten:

Da der Plnerkalk auf dem undurchlssigen Gneiss

liegt und seinerseits von thonigem Plner und stellen-

weise noch von wasserdichten Tertirgebilden ber-

lagert wird, so entsteht aus der gesammten Masse des

Planers ein Wassersack", ein unterirdisches Reservoir,

aus welchem das in ihn bei Teplitz und anderen

Orten durch die Trichter und Erdflle einsickernde

Wasser nicht mehr herausgelangen kann und in ihm

angesammelt stagniren muss. Die Riesenquelle bei

Dux bildete den Ausfluss dieses Plnerreservoirs, bevor

das Wasser desselben in die Bergbauhohlrume einen

Ausweg gefunden hatte (1878), und der Ueberfluss

nunmehr von den Wasserhaltungsmaschiuen gehoben
wurde. Ein ganz hnlicher Wassersaek wird auch aus

der Gesteinsmasse des zerklfteten Teplitzer Porphyrs

gebildet, der auf undurchlssigem Gneiss lagert und

von wasserdichtem Tertir berlagert wird. Beide

nachbarlich situirten Wasserreservoire stehen in be-

schrnkter Verbindung mit einander.

Das Thermalwsser ist nun nicht als ein auf einen

bestimmten Wrniegrad erhitzter, aus der Erdtiefe

aufsteigender Strom zu betrachten, der sich nahe der

Oberflchein mehrere Ausflsse theilt, sondern es ist das

Porphyrgrundwasser, welches durch Exhalationen (be-

sonders C0 2 ) erwrmt und bewegt wird. Denn wre
ersteres der Fall, so wrde es unmglich sein, dass in oft

geriugeu Distanzen von einander die einzelnen Quellen

in der Temperatur betrchtlich differiren knnten.

Der aufsteigende, contiuuirlich heisse Wasserstrom

msste namentlich in grsserer Tiefe, wie in den

Quellenschchten, die unter dem Niveau der Grenze

gleicher Jahrestemperatur liegenden Gesteinswnde

der Klfte gleichmssig durchwrmen, so dass daselbst

jedwede Spalte ein Wasser von gleicher, 40 R.

,
messender Temperatur liefern

, berhaupt alle Aus-

flsse des Thermalstromes einen gleichen Wrmegrad
zeigen mssten, was bekanntlich nicht der Fall ist.
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Da somit die Thermen als ein erwrmtes Grund-

wasser auf'gefasst werden, so spricht sich der Ver-

fasser auch gegen eine eventuelle Tiefbohrung aus;

denn diese knne eine directe Schdigung der be-

stehenden Thermen dadurch mglich machen, dass

man zufllig die aus der Tiefe durch die zahlreichen"

Klfte aufsteigenden Exhalationen recht tief anzapfen

knute, die dann statt in den zackig verlaufenden

Klften das Wasser zu erwrmen und anzusuern,

den directen Weg durch das Bohrloch benutzend,

mglichst schnell an die Tagesoberflehe gelangen

mssten und auf diesem Wege hchstens das im

Bohrloche enthaltene Wasser zu erwrmen im Stunde

wren.
Andererseits spricht sich Herr Stur gegen das

Offenbleiben des Einbruchsloches im Victorinschacht

nach Herauspumpung der Wsser aus, da in diesem

Falle beide Reservoire bis zur Tiefe von 145 m See-

hhe sinken ,
also noch um 1 1 m tiefer ausrinnen

wrden, als es im Jahre 1882 am 20. Mai vor der

Schliessung des Ventils in der Dllinger Grube der

Fall war, und zwar wrden beide Reservoire nach

jahrelangem Fliessen so vllig entleert sein, dass bei

dem Einbruchsloch nur noch die Regenmenge, die

auf das Einsickerungsgebiet beider Reservoire aus

der Atmosphre auffllt, einfach ohne jeden Druck

als Quelle in die Bergbaurume ausfliesst; da beide

Reservoire wasserdicht sind und ausser dem Meteor-

wasser ein jeder andere Zufluss ausgeschlossen ist,

so mssten die Thermalquellen versiegen, resp. ihren

Auslluss beim Einbrnchsloch am Victorin finden.

Aber auch hier wrden sie nicht als Thermen er-

scheinen, da sie, am Boden des Reservoirs fliessend,

nie mehr bis zur Seehhe von 203 m steigen knnten,

bis zu welcher sich erhebend, sie zu Porphyrgrund-
wasser und durch die Exhalationen zu Thermen um-

gewandelt werden. Sollte die Verdammung der

Victorineinbruchsstelle unmglich sein, dann bliebe

nichts anderes brig, als die Entwsserung der Berg-

baue nicht zuzulassen, resp. die Ertrnkung derselben

zu decretiren.

So giebt es also nach Ansicht des Herrn Stur zur

Erreichung des Zieles, Teplitz-Schnau als Badeort

zu erhalten, nur die Alternative: Verdammung der

Einbruchsstelle oder Einstellung des Bergbaubetriebes.
Referent muss gestehen, dass ihm die Darstellung

Herrn Stelzner's plausibler erscheint. Gegen
Herrn Stur 's Ansicht wrden sich manche Be-

denken erheben lassen. Auf welcher Seite die

Wahrheit liegt, das wird uns aber sicher erst die

Zukunft lehren. Man hat zur Zeit denjenigen Abbau-

raum
,
in welchem der Wassereinbruch erfolgte, vom

Tage aus augebohrt und mit Cement ausgefllt. Nach

Erhrtung desselben will man mit dem Auspumpen
der inuudirten Gruben beginnen. Es wird sich zeigen,

ob die Verdammung dauernd ntzen, d. h. vor neuen

Einbrchen in anderen Grubentbeilen schtzen wird.

Tiefbohrungen in Teplitz-Schnau sind beschlossen,

aber noch nicht ausgefhrt worden. D.

Reichenow: Die Begrenzung zoogeographi-
scher Regionen vom ornithologischen

Standpunkt. (Zoologische Jahrbcher, Abth. fr

System. Geograph, etc., 1888, Bd. III, S. 671.)

Seit Swainson vor mehr als 50 Jahren den

ersten Plan einer zoologischen Eintheilung der Erde

verffentlichte, hat die Zoogeographie grosse Fort-

schritte zu verzeichnen und bedeutsame Werke, wie

Wallace's Geographische Verbreitung der Thiere"

sind erschienen. Wenn trotzdem selbst bezglich der

Ilauptgruppirung der Erdtheile heute noch die An-

sichten auseinandergehen, so liegt der Grund hiervon

nicht nur in den persnlichen Anschauungen der

Forscher, sondern in der Materie selbst: die zoogeogra-

phischen Entwrfe mssen verschieden ausfallen , je

nachdem die eine oder andere Thierklasse vorzugsweise

bercksichtigt wird. Bisher wurde hauptschlich die

Verbreitung der Sugethiere der Bildung zoogeogra-

phischer Regionen zu Grunde gelegt; ein annhernd

richtiges Bild von der Vertheiluug der Thierwelt auf

der Erde kann aber nur erhalten werden durch das

Studium aller Thierklassen auf der Erde und durch

Vergleichung der so gewonnenen Specialplne.
Von dieser Erwgung ausgehend, legt Herr

Reichenow ohne Bercksichtigung anderer Thier-

klassen ausschliesslich die geographische Verbreitung

der Vgel einer faunistischen Eintheilung der Erde

zu Grunde, indem er zugleich die Verbreitung der

Vgel in frheren Zeiten und die Entstehung der

einzelnen Avifaunen der Jetztzeit bercksichtigt.

Verfasser unterscheidet sechs primre zoogeogra-

phische Gebiete, die er mit dem Namen Zonen"

belegt, deren Unterabtheilungen die Regionen" dar-

stellen.

Als erste kommt die arktische Zone zur Be-

sprechung, die circumpolar die Nordpolargebiete ura-

fasst und sich sdwrts bis zur Grenze des Baum-

wuchses erstreckt; das Studium der Vogelwelt dieses

Lndercomplexes gestattet weder eine Trennung der

Circumpolargebiete in stliche und westliche Hlfte,

noch berhaupt die Einfhrung von Unterabtheilungen
in diese Zone, die als einheitliches und selbstndiges
Gebiet erscheint; es zeigt hier das Vogelleben ber-

all vollstndige Gleichfrmigkeit und zugleich liegt

in dieser Zone der Ursprung und das Verbreituugs-

centrum einer Anzahl artenreicher Familien. Schwer

zu ziehen ist die Sdgrenze dieser Zone, indem auf

der stlichen und westlichen Erdhlfte die arktische

Fauna allmlig in die gemssigte bergeht. Wenn Herr

Reichenow trotzdem weder die von anderer Seite

vorgeschlagene Vereinigung des ganzen Nordens der

Erde zu einer holarktischen Zone gutheissen kann,

noch auch die gemssigten Regionen der alten und

neuen Welt als primre Gebiete den anderweitigen,

grossen Verbreitungsbezirken gegenberstellt, so ist

fr ihn maassgebend die Entstehung der Vogelfauna

in den jetzigen nrdlich gemssigten Breiten. In

der Glacialzeit hatte die arktische Avifauna auch die

gemssigten Zonen des Nordens inne
;

als dieselbe

jedoch am Ende des Diluviums sich gen Norden zu-
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rckzog, fand in die verlassenen, gemssigten Gegenden
eine Einwanderung tropischer Formen statt, in welcher

der heute erkennbare, enge zoologische Zusammen-

hang dieser Gebiete mit tropischen Lndern seine Er-

klrung findet. Indem selbstverstndlich im Osten und

Westen die Einwanderung aus den Tropen von ver-

schiedenen Schpfungscentren aus erfolgte, entstand

die jetzige, bedeutende Differenz im Vogelleben der ge-

mssigten Zonen der stlichen und westlichen Eidhlfte.

Auf der westlichen Halbkugel erfolgte die Ein-

wanderung in den jetzigen gemssigten Thei]
,

also

Nordamerika mit Ausschluss der arktischen Gebiete,

wie von vornherein anzunehmen und thatschlich

nachweisbar ist, von Sdamerika her; so ergiebt sich

das tropische Sdamerika als Fauneucentrum
,
und

ganz Amerika von der Nordgrenze des Baumwuchses

bis zur Sdspitze ist ornithologisch als zusammen-

gehrendes Ganze aufzufassen und wird vom Verfasser

als westliche Zone bezeichnet, die sich in eine nrd-
lich gemssigte Region und eine sdliche Region

gliedert; zu letzterer gehren auch die Falklands-

Inseln, Galapagos-Inseln und Tristan d'Acuuho.

l)er westlichen Zone steht gegenber die st-

liche Zone, das umfangreichste faunistische Gebiet.

Nach dem Studium der Vogelfauna umfasst diese

Zone ganz Europa und Asien von der Grenze des

Baumwuchses sdwrts, einschliesslich Philippinen

und Sundainseln ausser Celebes, Lombeck
,
Sumbawa

und den stlich davon gelegenen kleinen Sundainseln;
ferner Afrika nebst den westafrikanischen Inseln und

St. Helena; endlich Kapverden, Kanaren, Azoren, im

Norden auch Island. Die stliche Zone zerfllt in

drei Regionen : in die stlich gemssigte Region, die

thiopische Region und die malayische Region. Von

diesen beiden letzten Regionen ans erfolgte nach Be-

endigung der Eiszeit die Einwanderung tropischer

Formen in das stliche gemssigte Gebiet, das sich

ber nicht weniger als 180 Lngengrade erstreckt.

Gegenber der gewaltigen Ausdehnung der st-

lichen Zone erscheinen sehr zurcktretend zwei andere

Faunengebiete der stlichen Erdhlfte, die aber trotz-

dem sich als primre Gebiete erweisen: die sdliche
Zone und die madagassische Zone. Beide haben

nicht, wie die thiopisch
-
malayische Region, Be-

ziehungen zur Fauna des gemssigten Osten und

stehen auch unter sich in keinem Verhltniss, sondern

besitzen faunistische Selbstndigkeit. Die adliche
Zone umfasst Australien nebst den papuasischen und

polynesischen Inseln und Neuseeland, auch Auckland-

und Macquarie
- Inseln und die stlichen malayiscben

Inseln westlich bis einschliesslich Celebes und Lom-

beck. Sie lsst sich in eine australische Region und

eine neuseelndische Region theilen. Die charakte-

ristische madagassische Zone duldet keine Unter-

abtheilungen; ihr gehren nur zu: Madagaskar, die

Maskarenen, Comoren und Seychellen.

Die sechste Zone
,

zu deren Aufstellung Herr

Reichenow auf Grund seiner ornithologischen Unter-

suchungen kommt, bezeichnet er mit dem Namen der

antarktischen Zone. Zu ihr gehren die sdpolaren

Inseln Sd -
Georgien , Prinz Edwards-, Crozet-, Ker-

guelen-, Macdonald -
Inseln, St. Paul, N. Amsterdam.

Sie lassen smmtlich keinen Zusammenhang mit den

zuniichstgelegenen Continenten erkennen, sondern

zeigen vielmehr unter einander auffallende Gleich-

frmigkeit, so dass diese sdliche arktische Zone als

das Gegenbild der circumpolaren nrdlichen arktischen

Zone erscheint. K. L.

Frauz Schutt: Weitere Beitrge zur Kenntniss
des Phykoerythrins. (Berichte der deutschen bo-

tanischen Gesellschaft, 1888, Bd. VI, S. 305.)

In einer frheren Arbeit (Rdsch. III, 235) hatte

Verfasser die Absorptionserscheinungen des Phy-

koerythrins , das ist des mit Wasser ausgezogenen
Farbstoffes der rothen Algen ,

auf spectroskopischem

Wege verfolgt. Hier untersucht er andere optische

Eigenschaften desselben.

Das Phykoerythrin hat eine intensiv orange-

gelbe Fluorescenz. Um das Fluorescenzlicht, sowie

die die Fluorescenz erregenden Strahlen zu studiren,

liess er das vom Heliostaten reflectirte Lichtbndel

erst durch einen schmalen Spalt, dann durch eine

Glaslinse und dann durch ein mit Methylsalicylat

geflltes Glashohlsprisma gehen. Das so erzeugte

Spectrum fing er in der zum Spult conjugirten Ebene

durch einen verstellbaren Metallschirm auf, ver-

mittelst dessen er beliebige Spectralabschnitte ab-

blendete. Dahinter fing eine grosse Glaslinse den

ganzen durch den Strom nicht abgeblendeten Tlieil

des Spectrums auf und vereinigte die Spectralab-
schnitte zu homogenen, gemischten Lichtbildern. In

dieses Lichtbild wurde die Phykoerythrinlsung ge-

bracht, und auf dieselbe durch Verschiebung der

Blenden des Schirmes gleichmssig gemischtes Licht

von bestimmter Zusammensetzung geleitet. Das

auf das Phykoerythrin aufgefallene und nun von ihm

zurckgeworfene Fluorescenzlicht wurde mit einem

Zeiss'schen Spectralapparate, dessen Spalt dem

Phykoerythrin mglichst genhert wurde, untersucht.

So bestimmte Verfasser direct am Spectrum die

Wellenlngen der die Fluorescenz erregenden Strahlen

und analysirte mittelst des Zeiss'schen Spectralappa-
rates das so erhaltene Fluorescenzlicht.

Durch seine wiederholt angestellten Untersuchun-

gen fand Verfasser, dass Fluorescenz im Allgemeinen
von Licht von den Wellenlngen 600 bis 470, inten-

sive Fluorescenz von 570 bis 510, am intensivsten

von 555 bis 530 erzeugt wird. Das Fluorescenz-

licht selbst bestand stets im Wesentlichen nur aus

Licht von den Wellenlngen 590 bis 560
, haupt-

schlich ans den gelben der Linie D benachbarten

Strahlen des Spectrums.
Ein Vergleich mit dem Absorptionsspectrum er-

giebt, dass die eine krftige Fluorescenz erregenden

Strahlen mit den stark absorbirten Strahlen des

Grn und Blau zusammenfallen ,
whrend Orange,

Roth, usserstes Blau und Violett in Uebereinstim-

niung mit der geringen Absorption derselben keine

merkbare Fluorescenz hervorbringen.
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Sodann untersuchte Verfasser den Einfluss ver-

schiedener Agentieu auf das l'hykoerythrin. Er fand

in Uebereinstimmung mit Rosanoff, dass Licht das

Phykoerythrin entfrbt. Der wsserige Auszug todter

Ceramienpflanzen , die er drei Monate in diffusem

Tageslichte unter dreimaligem Wasserwechsel hatte

stehen lassen, ergab wesentlich dasselbe Absorptions-

spectram, wie der erste von den frisch getdteten
Pflanzen sofort gewonnene Extract. Ferner fand

Verfasser iu Uebereinstimmung mit Rosanoff, dass

der Farbstoff durch Hitze (60) zerstrt wird.

In allen Lsungsmitteln des Chlorophylls, wie

Alkohol, Aether, Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff,

Eisessig, fettes Oel, ist das Phykoerythrin unlslich; es

wird dagegen leicht von Wasser gelst, in dem das

Chlorophyll unlslich ist.

Gegen die Angaben von Rosanoff und in Ueber-

einstimmung mitReinke fand Verfasser, dass Zu-

satz von Alkohol zur wsserigen Phykoervthrinlsung
den Farbstoff fllt. Er fand daher, dass, wie schon

Rosanoff richtig angiebt, bei geringem Alkohol-

zusatz der Farbstoff scheiubar keine Vernderung
erleidet. Erreicht jedoch bei fernerem Zusatz die

Lsung einen bestimmten Alkoholgehalt, so tritt ein

mehr oder miuder dichter, flockiger Niederschlag auf,

dessen Dichte sieh nach dem Gehalte der Lsung an

gelsten Bestaudtheilen der verschleimten Zellmem-
bran zu richten scheint. Schttelt man diesen Nieder-

schlag in der Lsung, so vereinigt er sich zu laugen
blulichrothen Fden und Klumpen. Die von den

ausgefllten Flocken geklrte Flssigkeit erscheint

schn rosenroth und fluorescirt noch stark. Nun kann
man wieder betrchtliche Mengen Alkohol zusetzen,
ohne dass die Lsung eine andere Vernderung als

die Verdnnung erfhrt. Erst wenn der Alkohol-

gehalt der Lsiwg einen zweiten bestimmten Grad

erreicht, wird ein rother, feinflockiger Niederschlag

ausgefllt, der beim Schtteln nicht coagulirt. Nun-
mehr hat die Flssigkeit ihre Farbe und Fluorescenz

vollkommen eingebsst und ist der Farbstoff durch
den Alkohol vollstndig ausgefllt. Die Vermuthung
des Verfassers, dass dieses grosse Intervall in der

Ausfllung des Farbstoffes sich daraus erklre, dass

das Phykoerythrin aus zwei verschiedenen in Alkohol
verschieden lslichen Farbstoffen zusammengesetzt
sei, besttigte die genaue spectroskopische Unter-

suchung der beiden gefllten und wieder in Wasser

gelsten Farbstoffe nicht, die vielmehr deren Identitt

ergab. Die Fllung bei weit aus einander liegendem

Alkoholgehalt muss daher ihren Grund in beige-

mengten, gelsten Krpern haben
,

die bei der ersten

Fllung von Alkohol ausgefllt werden und dabei

Farbstolftheilchen einschliessen und mit niederreissen,
und muss die zweite Fllung den Farbstoff in weit

reinerem Zustande ausfllen. Das Phykoerythrin
besteht daher nicht aus zwei durch fractionirte

Fllung trennbaren Krpern, sondern ist ein einheit-

licher Stoff. Das durch Alkohol erst ausgefllte und
nachher wieder in Wasser gelste Phykoerythrin
stimmt zwar in seinen Eigenschaften ziemlich nahe

mit der ursprnglichen Phykoerythrinlsuug berein,

zeigt aber doch constant einige Unterschiede, weshalb

es Verfasser als -
Phykoerythrin bezeichnet, bis

zeigt eine grssere Differenz der Extinctionscoeffi-

cienten des strker und schwcher brechbaren Spec-

traltheiles; Roth und Gelb wird relativ weniger

absorbirt, als Grn und Blau und rckt das Absorp-
tionsmaximum von Grn mehr nach der gelben Seite.

Salzsure, Schwefelsure, Essigsure, Weinsure,
Oxalsure und Salicylsure fllen das Phykoerythrin
und vernichten dadurch die Fluorescenz der Lsung.
Der Niederschlag ist rothblau, mit einem Stich ins

Violette, und ist dieser Niederschlag meist sehr fein

und bleibt, wenigstens sehr lange, suspendirt in der

Flssigkeit, geht auch durch das Filter zum Theil

mit. Diese feine Suspendirung ermglicht die spectro-

skopische Untersuchung, die betrchtliche Unterschiede

vom Phykoerythrin ergab, weshalb sie Verfasser

}'- Phykoerythrin nennt. Die Totalabsorption der

Flssigkeit erscheint zwar vermehrt (sie ist andurch-

sichtiger), aber die Absorptionsdiffereuz der verschie-

denen Farben des Spectrums ist bedeutend verringert.

Das Band II (Roth) ist wie beim -Phykoerythrin aus

seinem Spectram verschwunden, ebenso fehlt IV*

(Grn), und sind nur III (Gelb) und IV b
(Gelbgrn)

vorhanden
,
beide verbreitert und an den Rndern

verwischt.

Ein zugeleiteter Strom von Kohlensure vermag
nicht das Phykoerythrin vllig auszufllen, sondern fllt

es nur partiell aus. Es bleibt eine rothe, fluoresci-

rende Lsung zurck, die der gewhnlichen Phykoery-

thrinlsuug sehr nahe steht.

Wenn man einige Tropfen Ammoniak einer Phyko-

erythrinlsung zusetzt, so scheiden sie nach einiger
Zeit schwach rthlich gefrbte, voluminse Flocken

ab, whrend die Flssigkeit selbst rosa gefrbt bleibt,

orangerothe Fluorescenz zeigt und sich sehr hnlich

dem -Phykoervthrin verhlt, so dass also der durch

Ammoniak vernderte Farbstoff dem durch Alkohol

vernderten sehr nahe steht.

Kali und Natron, in grsserer Menge der Phykoery-

thrinlsung zugesetzt, vernichten ihre Farbe vllig,
und bilden einen zarten, flockigen, farblosen Nieder-

schlag, der bei sofortigem Salzsurezusatz die Farbe des

Phykoerythrius wieder erhlt, spter jedoch nicht mehr.

Der Farbstoff ist nunmehr zerstrt; doch ging der

Zerstrung die Entfrbung voraus.

Auch Baryt entfrbt die Phykoerythrinlsuug
vllig und bildet einen farblosen Niederschlag. Sam-
melt man diesen auf dem Filter und benetzt ihn mit

Salzsure, so wird er wieder blauroth. Ebenso fllt

Kalkwasser einen schwach brunlichgelben Nieder-

schlag aus, der durch Sure roth wird. Chlornatrium

und Chlorbaryum fllen nur einen Theil des Phyko-

erythrius aus, whrend der andere in Lsung bleibt

und sich sehr hnlich dem -
Phykoerythrin verhlt.

Das -
Phykoerythrin scheint daher eine stabilere

Verbindung zu sein
,
die durch verschiedene Reagen-

tien aus dem gewhnlichen Phykoerythrin hervorgeht.

Trotz der grossen Verschiedenheiten, welche das Phy-
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koerytkriu vom Chlorophyll zeigt (vergl. oben die

verschiedenen Lsungsmittel und die vom Chlorophyll

sehr verschiedenen Ausfllungen, z. B. durch Kali etc.),

sowie auch die verschiedenen Absorptionsspectra

(Rdsch. 111,235), und welche beide Krper als selbst-

stndig und verschieden von einander charakterisiren,

lassen sich doch andererseits gewisse Aehnlichkeiten

nicht in Abrede stellen. So treten an mehreren ein-

ander entsprechenden Stellen beim Phykoerythrin

und Chlorophyllin Absorptionsbuder auf; ferner

treten beide zusammen in den Farbstoffkrpern der

rothen Algen auf. Pringsheim hat eigenthmliche

Beziehungen der qualitativen Spectra beider Stoffe

nachgewiesen. Dies lsst vermuthen ,
dass beide,

Phykoerythrin und Chlorophyllin, bei der physiologi-

schen Arbeit der Farbstoffkrper, der Assimilation,

betheiligt sind, whrend sich eine chemische Ver-

wandtschaft beider Stoffe bisher Dicht nachweisen lsst.

P. Magnus.

J. L. Soret: Einfluss der Wasserflchen auf

die atmosphrische Polarisation und

Beobachtung zweier neutraler Punkte

rechts und links von der Sonne. (Comptes

rendus, 1888, T. CVII, p. 867.)

Eine grssere Wasserflche, wie sie das Meer oder

ein grosser See darbieten, muss, wie von vornherein

verstndlich ist, auf die Erscheinungen der atmosph-

rischen Polarisation sehr strend wirken; denn die von

der Wasserflche reflectirten Sonnenstrahlen erleuchten

ihrerseits die Atmosphre und erzeugen gleichfalls Po-

larisationen, welche abhngen von der Hhe der Sonne

ber dein Horizont, von der Beschaffenheit und Aus-

dehnuno- der Wasserflche und von der Beschaffenheit

der Luft ber dem Wasser. Herr Soret hatte vielfach

Gelegenheit, diese Wirkung der Wasseroberflche am

Genfer See zu beobachten und theilt einige seiner be-

zglichen Wahrnehmungen mit.

Bei klarem, ruhigem Wetter fand er, dass ber dem

Wasser die Polarisation unterhalb der Sonne positiv (in

vertiealer Richtung) ist, wenn diese nur eine geringe Hhe
ber dem Horizont hat, und dass bei dieser Hhe die

(negative) Polarisation in horizontaler Ebene weniger

nahe zur Sonne herantritt, als unter gewhnlichen Ver-

hltnissen. Als Wirkung der Spiegelung durch das

Wasser macht sich also ein Ueberwiegen der Polari-

sation in senkrechter Ebene in der Nhe der Sonne be-

merkbar. Auch bei einer grsseren Hhe der Sonne bei

30 macht sich bei ruhigem, klarem Wetter die Spiege-

lung noch bemerkbar.

Wenn ber dem Wasser sich eiii weisser Nebel

erhellt, so ist. die Wirkung des Wassers noch deutlicher;

die Polarisation in senkrechter Ebene erstreckt sich

dann vom Horizont bis in die Nhe der Sonne, ja sie

berschreitet dieselbe sogar, und dann hat man auf dem

grossen Verticalkreise ,
der durch die Sonne geht, vom

Horizont bis zum Zemth berall dieselbe Polarisation,

die nur dort, wo die Sonne steht, ein Minimum auf-

weist. Gleichzeitig beobachtete Herr Soret unter diesen

atmosphrischen Verhltnissen zwei seitliche, neutrale

Punkte in der Hhe der Sonne rechts und links von

derselben; zwischen diesen beiden Punkten war die

Polarisation positiv, nach aussen von ihnen hatte sie

einen umgekehrten Sinn.

Georg de Metz : Ueber die temporre Doppel-
brechung des Lichtes in rotirenden

Flssigkeiten. (Annalen der Physik, 1888, N. F.,

Bd. XXXV, S. 497.)

Wenn eine isotrope, das hindurchgehende, polarisirte

Licht nicht drehende Flssigkeit zwischen zwei conceu-

trischen, metallischen Cylindern durch Drehung der-

selben in eine rotirende Bewegung versetzt wird, so

zeigt sie nach den Experimenten von Kuudt (1881)

Doppelbrechung. Verfasser hat diese Erscheinung im

Laboratorium des Herrn Kundt weiter studirt und den

Gangunterschied des ordentlichen und ausserordent-

lichen Strahles zu messen gesucht.

Innerhalb eines Zinkkastens befanden sich an einem

Rahmen befestigt zwei concentrische Cylinder, von denen

der ussere fest, der innere mittelst seiner Axe um dieselbe

drehbar war. In dem Zwischenrume zwischen den beiden

Cylindern befand sich die Flssigkeit, deren Temperatur

o-emessen und durch den Inhalt des Zinkkastens beliebig

constant gehalten werden konnte. Vor und hinter dem

gefllten Kasten stand ein Nicol mit bez. horizontaler

und vertiealer Polarisationsebene und vor dem analysi-

renden Nicol ein empfindlicher Babinet'scher Compen-

sator, dessen Interferenzstreifen mit einem kleinen Fern-

rohr beobachtet wurden. War die Flssigkeit zwischen

den beiden Cylindern in Ruhe, war sie also fr den

durchgehenden Lichtstrahl isotrop, so sah man im Ge-

sichtsfelde des Mikroskops eiuen schwarzen Interferenz-

streifen; bei der Drehung des inneren Metallcylinders

jedoch verschob und krmmte sich der schwarze Streifen,

und es konnte dann mit Hlfe des Compensators der

Ganguuterschied zwischen dem ordentlichen und ausser-

ordentlichen Strahle bestimmt werden. Als Flssig-

keiten wurden benutzt: Ricinusl, zwei Sorten Olivenl,

Leberthran, Sssmandell und eine Mischung von

Olivenl mit 5,5 Proc. Paraffin. Von den Resultaten,

welche die Versuche ergeben haben, sollen einige her-

vorgehoben werden.

Zunchst wurde die interessante Thatsache festge-

stellt, dass der Gangunterschied der beiden Strahlen

direct proportional ist der Rotationsgeschwindigkeit der

Flssigkeit. Das Verhltniss dieser Abhngigkeit oder

der Doppelbrechungscoefficient war bei den verschie-

denen Flssigkeiten verschieden und, absolut genommen,

sehr klein. Zwischen diesem Coefficienten und dem

. Reibungscoefficienten der verschiedenen Flssigkeiten

Hess sich keine Abhngigkeit erkennen. Hingegen war

die Temperatur von entschiedenem Einfluss auf den

Doppelbrechungscoefficienten.
Dieser Einfluss der Temperatur wurde besonders

untersucht, indem der Gngunterschied gemessen wurde

bei constanter Drehungsgeschwindigkeit
und verschie-

denen Temperaturen ;
ausserdem wurde der Einfluss der

Temperatur auf de"n Reibungscoefficienten
der unter-

suchten Flssigkeiten gemessen und dann die Abhngig-

keit zwischen der Doppelbrechung und der Rotations-

geschwindigkeit bei constanter Temperatur genauer

festgestellt. Fr ein und dieselbe Flssigkeit war die

Doppelbrechung dem Reibungscoefficienten proportional.

Die Beifgung einer flssigen Substanz, welche

durch Rotation keine Doppelbrechung zeigt, zu einer

anderen, welche diese Doppelbrechung besitzt, schwchte

den Gangunterschied in der letzteren ungemein, selbst

wenn sich der Reibungscoefficient nur wenig nderte.
^

Im Ganzen konnte bisher diese Doppelbrechung mit

keiner der bekannten physikalischen Eigenschaften der

Flssigkeiten in eine Beziehung gebracht werden.
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E. 11. Hall: Versuche ber dieWirkung der mag-
neti sehen Krafl auf die quipotentiellen
Linien eines elektrischen Stromes. (American

Journal of Science, 1888, Ser. 3, Vol. XXXVI, p. 131 a. 277.)

Im Anschluss au den neuerlichen Bericht ber das

Hall'sche Phnomen (Rdsch. III, 572), auf welche hier

verwiesen werden inuss, sollen nachstehend einige Er-

gebnisse mitgetheill werden, welche Herr Ha 11 selbst

imLaufe der letzten drei Jahre hei wiederholten Wieder-

aufnahmen der Untersuchung dieser interessanten Er-

scheinung gewonnen hat. Ein gut Theil der von Hall

beobachteten Erscheinungen ist seitdem bereits von

Anderen besehriehen worden, namentlich haben die er-

gebnissreichen Arbeiten der Herren Ettingshausen und

X ernst (Rdsch. III, 233) viele von den Hall' sehen Resul-

taten vorweg genommen. Der Bericht ber die ausfhr-

liche Arbeit des Herrn Hall kann somit ein kurzer sein.

Zwei Punkte waren es vorzugsweise, welche experi-

mentell aufgeklart werden sollten: erstens die Richtig-

keit der Bid well' sehen Erklrung des Phnomens

(vergl. falsch. III, 574), nach welcher der der Lnge
nach von einem elektrischen Strome durchflossene Leiter

unter der Einwirkung des Magnetismus mechanische

Spannungen erfahren sollte, welche in querer Richtung
eine Drehung der Linien gleicher elektrischer Kraft

herbeifhren; zweitens sollte nher festgestellt werden

der Einfluss der Gestalt und Dicke der Metallkreuze

(die sich bekanntlich am besten zur Anstellung der

Hall'sehen Versuche eignen, indem der lange Stab zum

Durchgange des Lngsstromes dient, der kurze Quer-
stab zur Ableitung des Transversalstromes, der durch

die Drehung der quipotentiellen Linien entsteht).

Von besonderem theoretischem Interesse war die Unter-

suchung des Einflusses der Gestalt der Kreuze bei den

verschiedenen Metallen, magnetischen und nicht, oder

nur schwach magnetischen. Von den Resultaten des

Herrn Hall sind folgende hervorzuheben :

Der Querstrom von einem sehr kurzen Streifen ist

kleiner als bei einem langen Metallstreifen. (Bereits

von Ettingshausen und Nernst angegeben.)
Die Uebereinstimmung, welche Herr Bid well zwi-

schen dem Verhalten der Metalle und den Anforderungen
seiner Erklrung der Hall'sehen Erscheinung gefunden,
konnte Herr Hall besttigen bei Kupfer, Eisen und

Zink; hingegen war sie nicht vorhanden bei franzsi-

schem, kalt gewalztem Stahl und bei Aluminium.

Das Drehungsvermgen (die Verschiebung der qui-

potentiellen Linien durch den Magnetismus) scheint un-

abhngig zu sein von der Gestalt des Querschnittes der

untersuchten Streifen beim Silber und Wismut h (Et tings-
- e n und Xern st).

Bei den magnetischen Metallen: Eisen, Cobalt und
Nickel hingegen ist das Drehungsvermgen in hohem
rade abhngig von der Gestalt des Querschnittes der

untersuchten Stcke; in verschieden gestalteten Stcken
eines gegebenen Metalles ist es in verhltnissmssig
schwachem magnetischem Felde scheinbar proportional
der Intensitt der magnetischen Induction in den respec-
tiven Stcken und deshalb viel grsser, wenn die Dicke

des Stckes bedeutend ist im Vergleich zur Breite, als

im umgekehrten Falle. Obwohl also der blosse Besitz

einer grossen magnetischen Empfnglichkeit einem Me-
talle nicht auch ein besonders grosses Drehungsvermgen
verbrgt, so kann dies doch indirect in einem geeignet
gestalteten Stck der Fall sein, indem hei schwach mag-
netisirendenf Krften starke Magnetisirung gesichert ist.

Beim Cobalt und Nickel sprachen die Erscheinungen
dafr, dass das DrehuDgsvermgen ein Maximum er-

reicht bei einem niedrigen oder mittleren Stadium der

Magnetisirung. (Ettingshausen und Nernst bemerkten

das Gleiche bei Cobalt, Eisen und Antimon.)
Wenn ein Stck Eisen, Cobalt oder Nickel dem Zu-

stande magnetischer Sttigung" nahe gebracht wird,

dann nimmt der transversale Strom, der durch die

Magnetisirung erhalten wird, etwas weniger schnell zu,

als die. magnetische Induction auf das Metall; Versuche mit

sehr hoch magnetisirtem Eisen und Nickel deuten jedoch

an, dass dieser Querstrom mehr einem festen Grenzwerthe

zustrebt als einem Maximum, dem eine Abnahme folgt.

Das Drehungsvermgen des Wismuth scheint con-

tinuirlich abzunehmen, wenn die Intensitt des magne-
tischen E'eldes von niedrigen zu sehr hohen Weithin

ansteigt; aber nach den letzten Versuchen wchst der

Querstrom coutinuirlich weiter. (Ettingshausen und

Nernst fanden in ihren Versuchen mit Wismuth, dass

der Querstrom factisch abnahm
,
wenn das magnetisi-

rende Feld sehr stark war.)

Starke Magnetisirung des Wismuth in einer Rich-

tung erzeugt einen viel grsseren Querstrom ,
als gleich

starke Magnetisirung in der entgegengesetzten Rich-

tung. (Diese Unsymmetrie haben Ettingshausen und

Nernst auch bemerkt.)
Im Cobalt wurde durch die Magnetisirung eine

leichte, bleibende Drehung der quipotentiellen Linien

hervorgebracht, und die Richtung derselben war die

gleiche wie fr die vorbergehende Wirkung. Beim

Nickel und Wismuth wurde bei flchtiger Untersuchung
eine huliche bleibende Wirkung nicht gefunden.

Leo Vignon: Ueber das Zinn. (Comptes rendus, 1888,

T. CVII, p. 734.)

Taucht man eine Ziukplatte in eine wsserige L-
sung eines Ziuuchlorrs

,
so wird das Zinn aus seiner

Lsung gefllt ,
und zwar in einer Form

,
die ganz be-

sondere, bisher noch nicht beschriebene Eigenschaften
besitzt. Hat die Einwirkung der Zinkplatten 24 Stunden

gedauert, so findet man am Boden des Gefsses kristal-

linisches Zinn, das, auf einem Filter mit destillirtem

Wasser ausgewaschen und zwischen Fliesspapier ge-

trocknet, ein von dem gewhnlichen Metall verschie-

denes Verhalten zeigt.

Dieses Zinn ist nmlieh unschmelzbar; in einer

Porcellanschale an der Luft erhitzt, verbrennt es wie

Zunder und lsst nur zuweilen einige Kgelchen von

metallischem Zinn aussickern. Bei Rothgluth whrend
zwei Stunden in einer Porcellanrhre einem Kohlen-

surestrome ausgesetzt ,
lst es sich in eine Unzahl

kleiner Kugeln von metallischem Zinn auf, die mit

einem grauen Pulver gemischt sind. Durch Zerreiben

kann man die Kgelchen, die schmelzbar und dem ge-

whnlichen Zinn hnlich sind, von dem grauen Pulver

absondern, das energisch verbrennt, wenn man es an

der Luft erhitzt. Diese Erscheinungen fhrten auf die

VeriDuthung, dass man es mit einem allotropischen Zu-

stande des Zinns zu thuu habe. Eine eingehende Unter-

suchung sowohl der Bedingungen, unter denen dieses

nicht schmelzende Zinn sich bildet, wie die sorgfltige

chemische Analyse des in oben beschriebener Weise

erhaltenen Zinns fhrten jedoch zu dem Ergebniss, dass

das eigenthmliche Verhalten von einer Beimischung
von Oxydul herrhrt. Herr Vignon formubrt das

Resultat seiner Untersuchung in folgender Weise:

Das durch Ziuk aus chemisch neutralen Lsungen
von Zinnchlorr und Zinnchlorid abgeschiedene Zinn

ist sehr leicht oxydirhar; der Luft exponirt, bildet sich

nach wenigen Tagen eine Menge von wasserfreiem Zinn-

]

oxydul ,
die gleich ist einem Viertel bis einem Drittel

seines Gewichtes.
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Eine verhltnissmssig geringe Menge dieses wasser-
freien Zinnoxyduls, das dem krystallisirten, metallischen
Zinn heigemischt ist, gengt, dieses unschmelzbar zu
machen. Erhitzt man ein derartig theilweise oxydirtes
Zinn an der Luft, so verbrennt es, ohne zu schmelzen. In

einem Strome inactiven Gases bilden sich Zinnkgelchen,
welche sich nicht vereinigen , ganz ebenso wie Queck-
silberkgelcheu nicht zusammenrliessen

,
wenn sie ge-

wisse Verunreinigungen enthalten.

T. Mc Kenny Hughes: Ueber die Cae Gwyn-Hhle.
(Quart. Jouvn. of the geol. soc, 1888, Vol. XLIV, p. 112.)

H. Hicks: Ueber die Cae Gwyn-Hhle, North-
Wales. (Ebenda, p. 561.)

Die ausgedehnten Hhlenbildungen im (lwydthal
bei Ffynnon Benno haben bereits eine zahlreiche Lite-

ratur in England hervorgerufen, namentlich gehen die

Ansichten ber das zeitliche Verhltniss ihrer Entstehung
zur Eiszeit auseinander. Herr Hughes beschftigt sich

im vorliegenden Aufsatze wesentlich mit einer dieser

Hhlen, der Cae Gwyn-Hhle, wie sie genannt wird. Im
Inneren derselben finden sich zahlreiche Knochenreste
von Hynen, Rindern und Rennthieren, dazwischen Feuer-

steingerthe, welche auf die gleichzeitige Anwesenheit
des Menschen schliessen lassen. Die diese Reste enthal-

tende Schicht ist von Thon
,
Sand und Kies bedeckt.

Ausserhalb der Hhle finden sich marine Bildungen,
mit einer Molluskenfauna

,
wie sie nach Hughes sich

in den postglacialen Ablagerungen von St. Asaph und
noch heute lebend au den englischen Ksten findet.

Herr Hughes nimmt au, dass nach einer bis in die

genannte Gegend hinabreichenden Vergletscherung diese

Region theilweise vom Meer bedeckt wurde
,
und dass

auf diese Weise die postglacialen Bildungen ausserhalb
der Hhle zu Stande kamen. Spter, also nach der

Ablagerung dieser Schichten
, lebten dort die Thiere,

deren Knochen sich in der Hohle finden. Der Verfasser
nimmt endlich an, dass durch Strudellcher, deren Spu-
ren er in grsserer Anzahl nachgewiesen zu haben

glaubt, von aussen her ein Theil der marinen Ablage-
rungen in die Hhle gerieth und die terrestrischen,

knochenhaltigen Bildungen bedeckte, dass also diese
Deckschicht sich dort auf seeundrer Lagersttte findet,

Im Gegensatz hierzu vertritt Herr Hicks in seiner
neuesten Verffentlichung den auch schon frher von
ihm eingenommenen Standpunkt, dass die Thiere, deren
Reste sich in der Hhle finden, prglacialen Alters
seien. Spter sei dann Wasser in die Hhle einge-
drungen und es haben sich nun ber der Knochen-
schicht die oben erwhnten Ablagerungen gebildet, welche,
wie Herr Hicks annimmt, urprnglieh die ganze Hhle
erfllten. Ein Hereinschwemmen dieser Deckschicht, wie

Hughes sie annimmt, hlt Hicks aus stratigiaphischen
Grnden fr ausgeschlossen. v. H.

11. v. Limbeck : Ueber den Rhythmus centraler
Beize. (Archiv fr experimentelle Pathologie, 1888,
Band XXV, S. 171.)

Man nimmt gewhnlich an, dass alle von dem
nervsen Centralorgan zur Peripherie ausgesandten
Reize discontinuirlich sind und in ihrer Aufeinander-

folge einen bestimmten Rhythmus festhalten. Dieser

Rhythmus bestehe nicht nur, wenn durch den Willens-

impuls eine anhaltende Muskelzusammenziehung hervor-

gerufen wird, sondern auch, wenn ussere Reize auf das

Centralorgan einwirken, der Art, dass bei rhythmischer
Reizung das nervse Centralorgan nicht in demselben

Rhythmus antworte, sondern unbekmmert um die Zahl
der in der Zeiteinheit ihm zufliessenden Reize stets in

dem eigenen Rhythmus die peripherischen Organe
errege. Gesttzt wird diese Ansicht durch die That-

sache, dass Muskeln, welche willkrlich dauernd con-
trahirt werden, einen Ton geben, welcher deutlich
erkennen lsst, dass er, nach Herrn v. Helmhol tz'

Bestimmungen, durch IS bis 20 Contractionen in der
Secunde erzeugt ist, Auch bei Erregung eines Starr-

krampfes durch Strychnin und bei elektrischer Beizung
des Hirns oder des Rckenmarks durch Einzelreize, die
bis etwa 40 in der Secunde variirten, wurden von
einzelnen Beobachtern Muskelcontractionen von stets

gleichem Bbythmus erzielt, Da aber in den Besultaten

wenig Uebereinstimmung herrschte (vgl. Rdsch. I, 192

214; II, 83), so unternahm Verfasser im Laboratorium des
Herrn Hering eine neue Untersuchung dieser Frage.

Als Versuchsthiere dienten Frsche, Krten, Tauben,
Hunde und Kaninchen. Die Reizung der Centralorgane
wurde auf dreierlei Weise vorgenommen: 1) durch
directe Reizung der motorischen Region der Hirnrinde,
2) durch directe Reizung des Rckenmarks und 3) durch
refiectorische Heizung desselben

,
d. h. indem mau den

Reiz auf den Nerven einer Seite einwirken liess, whrend
die Gestaltvernderung eines Muskels der anderen Seite

graphisch aufgezeichnet wurde. In allen drei Fllen
wurden Resultate erzielt, welche mit den der frheren
Beobachter im Widerspruch standen. So hatten z. I>. die
Herren Horsley und Schfer (Rdsch. I, 192) gefunden,
dass bei directer Reizung des Gehirns die Muskeln sich
im Rhythmus der Reizung contrahiren, so lange weniger
als zehn Reize in der Secunde applicirt werden; wenn
alier diese Reizfrequenz berstiegen wird, dann folgt die

Beactiou nicht weiter, vielmehr kme der Eigenrhythmus
des Centralorgaus zur Geltung, und so werden immer
zehn Contractionen in der Secunde ausgefhrt, Herr
v. Limbeck fand hingegen, dass bei Reizung der
Gehirnrinde Reizfrequeuzen von 6V2 bis 13 Einzelreizen

pro Secunde dem Muskel bermittelt werden. Ferner
fand er bei directer Reizung des Rckenmarks durch

f>', , bis 34 Einzelreize und bei refleetnrischer Erregung
durch 4y2 bis 19 1

/., Reize in der Secunde stets die ent-

sprechende Zahl von Zusammenziehnungen graphisch
aufgezeichnet,

Verfasser hat noch ferner einige Versuche mit Strychnin
angestellt ;

aber weder bei Frschen noch bei Kaninchen
hat er eine coustante, auf die Existenz eines Eigen-
rhythmus des Centralnervensystems hinweisende Zahl
von Muskelzuckungen constatireu knnen. Er schliesst

hieraus, dass ein bestimmter Bhythmus, in dem das
centrale Nervensystem auf fremde Keize antwortet, nicht

besteht, dass vielmehr die Muskeln auf Reize, die ihnen
durch das Ceutralnervensystem bermittelt werden, inner-

halb weiter Grenzen in dem Bhythmus der Reize antworten.
Auf die physiologischen Vorgnge soll jedoch aus diesen

Versuchen kein Rckschluss gezogen werden.

F. Henneguy: Einfluss des Lichtes auf das Phos-
phor esciren der Glhwrmer. (Compt. rend.

de la Societe de Biologie, 1888, Ser. 8, T. V, p. 707.)

So vielfach auch die phosphorescirendeu Glhwrmer
Gegenstand der Beobachtung gewesen, so scheint mau
bisher den Einlluss des Lichtes auf das Leuchten dieser

Thiere noch nicht untersucht zu haben. Herr Henneguy
suchte im verflossenen August diese Lcke auszufllen

und berichtet hierber das Nachstehende:

Glhwrmer, die in einem Glasgefsse vor einem
sehr hellen Fenster standen, wurden mitten am Tage in

eine dunkle Kammer gebracht; aber das Schtteln des

Gefsses veranlasste keine Lichtentwickelung. Nachdem
die Thiere eine halbe Stunde im Dunkeln verweilt, be-
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merkte man beim Eintritt in die Kammer sofort das

Leuchten, das aber wenig ausgesprochen war. Die Glh-
wrmer wurden hierauf wieder dem Tageslichte eine

Stunde lang exponirt und iu die Kammer zurck-

gebracht; das Phosphoresciri'ii war nun verschwunden
und zeigte sich erst wieder nach einem Aufenthalt von
:i

,
Stunden im Dunkeln. Dieser Versuch ist sehr oft

mit gleichem Resultat wiederholt worden. Damit die

Glhwrmer so lebhaft leuchteten wie in der Nacht,
mussten sie eine Stunde lang im Dunkeln verweilt haben.

Mit diesem Experiment war in Uebereinstimmung
die constatirte Thatsache, das am Abend das Phospho-
resciren erst etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang
ein vollstndiges war. Durch fteres Hineintragen der

Glhwrmer in die Dunkelkammer konnte man sich

davon berzeugen, dass das Leuchten erst nach und

nach ein strkeres werde.

Bei den am Tage augestellten Beobachtungen hat

sich Verfasser gegen Tuschungen dadurch geschtzt,
dass er vor jeder Beobachtung des Leuchtens stets ln-

gere Zeit in der Dunkelkammer verweilte, um erst das

Auge au die Dunkelheit zu gewhnen.

Gr. B. Howes: lieber den Carpus und Tarsus der
Auuren. (1'roceeJings of the Zoological Society- London,

1888, i). 141.)

Im Gegensatze zu den Urodelen, bei welchen wir

den primitivsten Formen des Hand- und Fusswurzelskelets

begegnen , die wir berhaupt bei den pentadactylen
Vertebraten kennen, zeichnen sich die Anuren bekannt-

lich durch sehr weitgehende Reductionen dieser Skelet-

theile aus, welche, da sie immer mit Lageverschiebung
und Verschmelzung Hand in Hand gehen, die Deutung
ihrer einzelnen Bestandteile beraus erschweren. Zu
den vielen, in manchen Punkten stark von einander ab-

weichenden Deutungen, welche Carpus und Tarsus der

Anuren in letzterer Zeit erfahren haben, bringt Verf.

eine neue, welche wir weg-n der Consequenzen, welche

sie nach sieh ziehen wrde, dem Leser nicht vorent-

halten wollen, jedoch mit Verzichtleistung auf jede

eigene Kritik iu eiuer so schwierigen Materie.

Das Ilauptergebniss des Verfassers, dessen Unter-

suchungen sich auf ein sehr umfangreiches, vergleichend
anatomisches Material sttzen , ist der Nachweis von
zwei Centralia im Carpus und Tarsus, wodurch natr-
lich beide Abtheilungen der Amphibien um ein Bedeu-
tendes genhert wrdeu. Im Uandskelet wird das soge-
nannte Xaviculare als praeaxiales, das Carpale V als

postaxiales Centrale gedeutet, das wirkliche Carpale V
in einem Ligament wiedergefunden, das unter Umstn-
den (Ceratophrys) auch verknchern kann. Fr den
Fuss wird das Xaviculare als Centrale gedeutet , der

morphologische Werth des sogeuaunten Astragalus und

Calcanens ist noch zweifelhaft, ein drittes tarsales Ele-

ment fehlt in jedem Stadium der Entwickelung. Der

Deutung des l'rhallux als sechsten Finger scheint Verf.

principiell abgeneigt, obgleich er zugeben muss, dass

die morphologische Grundlage dafr vorhanden ist, nur

darf man, wie er besonders betont, die hufig vorhandene

Segmentation des Prhallux in mehrere Knorpelstcke
dafr in keiner Weise als beweisend ansehen. J. Br.

A. Jolinstone: Der Farbstoff in der Samenschale
des Rapses (Brassica Napus). (Nature, 1888,

Vol. XXXIX, p. 15.)

Die Samenschale des Rapses ist von dunkelbrauner,
oft beiuahe schwarzer Farbe. Um die chemische Natur
des Farbstoffes zu ermitteln, versuchte Herr Johnst oue
verschiedene Lsungsmittel; eine 25proc. Lsung von

Chlorwasserstoffsure erwies sich schliesslich als ge-

eignet. Er Hess die Samen in einer solchen Lsung
drei Tage stehen (bei schwachem und vorsichtigem Er-

hitzen sind 2D Minuten geugend) und erhielt eine fahl

braunviolette Lsung, die bei Zusatz eiuer gleichen

Menge concenti irter Chlorwasserstuffsaure und etwas Er-

hitzen eine intensiv gelbe Farbe annahm. Hierdurch

war das Vorhandensein von Eisen in der Ferridform

wahrscheinlich geworden. Zusatz von Blutlaugensalz zur

ursprnglichen Lsung rief eine hell grnblaue Fr-
bung hervor, und nach 24stndigem Stehen hatte ein

Niederschlag von Berlinerblau sich abgesetzt. Rhodan-
kalium gab eiue deutliche, blutrothe Frbung. Die Gegen-
wart von Eisen war hierdurch erwiesen.

Um sich ber die Zusammensetzung der Eisenver-

biudung zu vergewissern, weichte Verf. eine Anzahl
Samen in Wasser auf und lste alsdann die Samen-
schalen ab. Diese wurden auf Platinblech gelegt und
durch Glhen die organischen Bestandteile eutferut.

Die zurckbleibende Asche zeigte rothbrauue Frbung.
Durch Behandlung mit massig starker Chlorwasserstoff-

sure wurde die intensiv gelbe Farbe des Eisenchlorids

entwickelt und gelbes Blutlaugensalz und Rhodankalium

gaben die charakteristischen Reactionen.

Auch hieraus geht hervor, dass das Eisen als Fer-
ricum in den Samenschalen enthalten ist, wahrschein-
lich in der Form von Eisenhydroxyd oder Limouit.

Die mikroskopische Prfung ergab, dass das Eisen
in den dicken Zellwanduugen abgelagert ist. F. M.

. Weinstein: Handbuch der physikalischen
M a a s s b e s t i m m u n g e n. II. Band : Einheiten und

Dimensionen, Messungen fr Lngen, Massen, Vo.
lumina und Dichtigkeiten. (Berlin, Springer, 1888.)
Ueber den ersten Band dieses Handbuches wurde

vor zwei Jahren (Rdsch. I, Nr. 36) berichtet. Der Ver-

fasser beabsichtigte damals, das Werk mit dem zweiten

Bande zu schliessen, welcher die Anwendung der allge-
meinen Principien auf physikalische Messungen ent-

halten sollte. Inzwischen scheint demselben das zu be-

wltigende Material derart angewachsen zu sein, dass er

iu dem vorliegenden Bande nur die in dem Titel ge-
nannten Messungen behandelt hat und demnach ein

dritter Band die brigen physikalischen Maassbestim-

mungen bringen wird.

Der erste Theil dieses Bandes enthlt eine ein-

gehende Besprechung der Einheiten und Dimensionen

physikalischer Grssen und eine nhere Beschreibung
der im praktischen Gebrauche befindlichen Einheiten,
sowie eine historische Entwickelung dieser Systeme.

Der zweite Theil behandelt zunchst sehr ausfhr-

lich die verschiedenen Methoden der Lngenmessung
und die dabei hauptschlich benutzten Apparate (Com-
parator, Kathetometer). Hierbei kommen eine Reihe

physikalischer Fragen zur Sprache: die Abbildung durch

optische Instrumente, die elastische Deformation, der

Einrluss der Temperatur auf die Lngenmessung.
Bei der Bestimmung der Massen, der Volumina und

Dichtigkeiten spielt die Wage die Hauptrolle. Die

Theorie der Wage und der Handhabung derselben, der

anzubringenden Correction etc. wird ausfhrlich und

mit Bercksichtigung der neuesten Literatur behandelt.

A. 0.

Robert Etheridge: Fossils of the British Islands
Vol. I. Palaeozoic. (Oxford 1888.)

Morris hatte in seinem 1854 erschienenen Cata-

logue of British fossils" 4000 Arten fossiler Pflanzen und

Thiere aus England aufgefhrt, welche sich auf 1280

Gattungen vertheilten. Jetzt sind etwa 18000 Arten
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aus 3750 Gattungen bekannt, so* dass eine neue, vervoll-

stndigte Liste schon lange ein dringendes Bedrfuiss

war, nicht nur fr die englischen Geologen, sondern

auch fr alle brigen.
In dem vorliegenden Werke

,
einem stattlichen

Quartbande von 468 Seiten, werden nun incl. eines Nach-

trages die bis Ende 1886 beschriebenen Formen der

palozoischen Schichten zusammengestellt, 6022 Arten

aus 1588 Gattungen, und zwar innerhalb der Forma-
tionen 1) Cambrisch und Silurisch, 2) Devonisch, 3) Car-

bonisch
, 4) Permisch

,
nach Klassen und Ordnungen ge-

sondert, die Gattungen und Arten dagegen in alphabe-
tischer Reihenfolge. In dieser sind auch alle Synonyma
mit angefhrt mit Hinweis auf denjenigen Namen,
welcher fr die betreffende Art der Gattung ange-
nommen wurde, whrend fr die letzteren durch Sterne

in verschiedenen Spalten das Vorkommen in den ver-

schiedenen Stufen der Formation bezeichnet wurde und
endlich die wichtigeren Citate der einschlgigen Lite-

ratur mitgetheilt wurden.

Der Nachtrag bietet eigentlich mehr, als der Name

besagt, sind doch z.B. die Hydrozoa in demselben gnz-
lich umgearbeitet.

Das Buch wird daher von jedem Fachgenossen mit

Freude begrsst werden. Hoffentlich wird die Fort-

setzung, welche die mesozoischen und kainozoischen

Thiere und Pflanzen enthalten soll
,

nicht zu lange auf

sich warten lassen. v. K.

Vermischtes.
In der Jahres-Sitzung der Royal Society

vom 30. November wurde unter anderen Ehrenbezeugun-

gen die Co p ley-Medaille Herrn Huxley fr seine

histologischen und morphologischen Untersuchungen
verliehen uud die Da vy - Medaille Herrn W. Crookes
fr seine Untersuchungen ber das Verhalten der Krper
in einem hohen Vadium unter dem Einflsse elektrischer

Entladungen. Bei dem sich an die Sitzung anschliessen-

den Festmahle bernahm es Herr Crookes in Abwesen-
heit des Herrn Huxley, im Namen der Gekrnten zu

danken und sprach ber seine eigenen Untersuchungen
Folgendes :

Vor 13 Jahren hatte ich in diesem Rume beim
Festmahle der Royal Society die Ehre

,
der Gesellschaft

zu danken, dass sie mich durch eine Knigliche Medaille"

ausgezeichnet hat. Der Vorsitzende, Dr. Hooker, nahm
beim Aushndigen der Medaille Bezug auf das damals

neue Instrument
,
das Radiometer, und machte folgende

Bemerkung: Es ist das diese Erscheinung begleitende

Geheimniss, was ihr die grosse Bedeutung giebt. Offenbar

handelt es sich hier um eine Wirkung ,
die wir gegen-

wrtig noch nicht kennen, und mau kann nicht sagen,
wohin die grndliche Untersuchung der Ursache der

Erscheinung fhren wird." Seit jeuer Zeit bis zur

Gegenwart habe ich nicht aufgehrt zu arbeiten au der

Aufklrung der Geheimnisse, welche die hohen Vacua

umgeben. Wahrend dieses Zeitraumes von 13 Jahren ist

die Theorie des Radiometers auf feste Grundlagen basirt.

Seitdem Auftauchen des Radiometers wurde das Otheoskop
ersonnen und seine Wirkung aufgeklrt ;

Linien mole-
cularen Druckes in den hohen Vacua sind so belichtet

worden, dass sie dem krperlichen Auge sichtbar machten

jene Wirkungen, welche bis dabin nur mit dem Auge
des Glaubens gesehen worden : Moleclschatten wurden

projicirt ;
Lichtstrme wurden abgelenkt und magne-

tisirt; Platin wurde geschmolzen durch den Stoss der

Molecle; die Existenz des Stoffes in seinem vierten

Zustande die strahlende Materie' wurde bewiesen,
und das berraschend schne Phnomen der Phosphores-

cenz im hohen Vacuum wurde entdeckt. Die Resultate

dieser Untersuchungen habe ich niedergelegt in zehn

Abhandlungen und Bakerian- Vorlesungen, die in den

Pbilosophical Transactions erschienen, in 18 Aufstzen,
welche in den Proceedings der Royal Society abgedruckt
sind, uud in 15 anderen Aufstzen. Bei den spectrosko-

pischen Beobachtungen, welche diese Untersuchung noth-

weudig machte, traf ich bestndig eine helle, citronen-

gelbe Linie, zuweilen stark, andere Male nur das Gespenst
einer Linie, aber stets an derselben Stelle und vermuth-
lich aus derselben Ursache. Das Jagen nach diesem
Phantom von Linie war die Arbeit vieler Jahre. Endlich
fand ich

,
dass sie vom Yttrium herrhrt

, whrend eine

entsprechende, rothe Linie das Samarium aufspren Hess.

Hier erffnete sich ein neues Feld, ja, ich mchte sagen
eine neue Welt fr den Chemiker. Das Phosphorescenz-
licht der Yttererde gab im Spectroskop eine verwickelte

und schne Reihe farbiger Linien. Aber diese Linien

variirten in den verschiedenen Probestcken derselben

Erde aus verschiedenen Localitten, einige waren stark,
andere schwach bis zum Verlschen. Die chemischen

Prfungen zeigten, dass in jedem Falle die Erde frei

war von bekannten Verunreinigungen. Ich stand vor
einer Reihe von Inschriften der Molecularwelt

,
die in

einer fremden und ffenden Sprache geschrieben sind,
und die einen Rosetta-Stein verlangten, um den ersten

Schritt zur Entzifferung zu ermglichen. Wie der
Schlssel zu dem Geheimnisse in meine Hnde kam,
und was sich daraus ergab , gehrt der Geschichte an.

Die Bedeutung der Linien, ihre Lagen und Aenderungen
wurden immer klarer und klarer; und zu mir scheinen

sie zu sprechen. Sie sagen mir, dass in der Materie,
welche jeder Reaction eines Elementes entspricht, welche
ein Atomgewicht besitzt und sich mit anderem Stoffe

in bestimmten Verhltnissen verbindet, noch geringe
Schatten von Unterschieden existiren

,
unter denen ein

Process der Auslese mglich ist. Sie sagen mir
,

dass

die altehrwrdige Unterscheidung zwischen Elementen
und Verbindungen, wie sie in der Chemie von Lavoi-
sier und Dal ton existirte, modifleirt werden und Platz

machen muss einer weiten Reihe von Zwischengliedern,
oder, wie ich sie anderswo nannte, Meta-Elementen, die

isolirt und identificirt werden knnen. Sie sagen mir,
dass Rangstufen existiren in der Hierarchie der chemischen

Elemente, indem einige so zu sagen elementarer sind als

andere
,
von denen einige noch der Entdeckung harren,

whrend andere bereits verschwunden sind uud uuter

den Bedingungen, unter denen wir uns befinden, nicht

mehr existiren. Sie sagen mir ferner, dass unsere che-

mischen Elemente Producte siud der Wirkung von
Krften auf einen lteren Zustand der Materie

,
den ich

als Protyl bezeichnet habe; dass diese Elemente ihre

jetzige Bestndigkeit dem Umstnde verdanken, dass sie

die Folgen eines Kampfes um das Dasein sind, einer

Darwinistischen Entwicklung durch chemische Evulo-

tion
,

dass wir ganz so, wie wir in der organischen
Welt das Ueberlebeu des Geschicktesten" haben, so

auch hier das Ueberleben des Bestndigsten" oder viel-

leicht des Trgsten" haben. Noch andere Lehren giebt

es, die bis jetzt nur undeutlich geflstert werden, Lehren,
welche vielleicht heute, aber sicherlich in kommenden Tagen
erfasst uud gedeutet werden '). Aber ich will Sie nicht

lnger mit Speculatiouen ermden, welche noch nicht

volle und schliessliehe Besttigung gefunden haben . . ."

1
) Vergl. Crookes, Die Genesis der Elemente. Braun-

schweig, Kr. Vieweg u. Sohn, 1888.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgeratrasse 26.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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S. P. Langley : Energie und Sehen. (American

Journal of Science. 1888, Ser. 3, Vol. XXXVI, p. 359.)

Nachdem Herr Langley durch seine bolometri-

schen Untersuchungen gezeigt hatte, in welcher

Weise die als Wrme messbare Energie der Sonnen-

strahlen sich auf die einzelnen Abschnitte des Spec-

trums vertheile . konnte man sofort erkennen, dass

die Wirkung der einzelnen Spectralgebiete auf unsere

Netzhaut keineswegs zusammenfalle mit den ihnen

zukommenden Energiemengen. Durch genaue, nume-

rische Werthe diesen Unterschied klarzustellen, war

der Zweck einer Untersuchung, deren Resultate die

vorliegende Abhandlung enthlt; es sollte erforscht

werden , welche optische Wirkung ein und dieselbe

Energiemenge in den verschiedenen Theilen des

Spectrums ausbe, und die sich herausstellenden Ver-

schiedenheiten in der Wirkung der gleichen Energie,

je nach der Wellenlnge der die Energie gebenden
Strahlen ,

sollten numerisch festgestellt werden. Da
bekanntlich das Bolometer die Energie misst, welche

von der mit Russ bedeckten Oberflche des Metalles

absorbirt wird und durch Erwrmung des Metalles

dessen Leitungsfhigkeit verndert, das Auge hin-

gegen die Energie empfindet, welche von unserer

Netzhaut absorbirt und als Gesichtserregung zum
Hirn fortgepflanzt wird

,
so kann man die Unter-

suchung des Herrn Langley auch als eine Verglei-

chung der Russ- Absorption mit der Retina- Absorp-
tion in den verschiedenen Abschnitten des Spectrums
bezeichnen.

Ueber die Vertheilung der Wrme-Energie lagen
bereits die frheren Beobachtungen des Verfassers

vor; er hat dieselben durch eine neue Reihe von

Beobachtungen ergnzt, fr welche er sich, um ge-
nauer vergleichbare Daten zu erhalten

,
des zu den

photometrischen Messungen bestimmten Glasprismas
bediente. Obwohl die Sonne, selbst bei klarem

Wetter, merkliche Unterschiede ihrer Strahlung zeigt,

hat er doch Resultate erhalten, welche mit den fr-
heren in guter Uebereinstimmuug waren. Nach
diesen betrgt die Wrme der Wellenlngen l

,
aus-

gedrckt in Tausendstel Millimeter (fi) :

> 0,35 0,38 0,40 0,45 0,50 0,55 0.C0 0,05 0,70 0,75 0,708

Wurme 1,8 3,7 5,3 11.9 17,3 20,7 21,9 22,2 12,4 20,7 20,2

Die Aufgabe, die noch zu lsen war, bestand nun
in der Bestimmung der optischen Wirkung der ver-

schiedenen Strahlen, von den krzesten (0,35) bis zu

den lngsten (0,768). Zu diesem Zwecke wurden in

einem dunklen Zimmer Sonnenstrahlen, deren Inten-

sitt durch die Breite des zulassenden, schmalen

Spaltes gemessen werden konnte, von einem Glas-

prisma zerlegt, aus dem Spectrura ein schmaler

Streifen monochromatischen Lichtes von bekannter

Wellenlnge (durch den Ablenkungswinkel gemessen)
durch einen verstellbaren Spalt herausgeschnitten

und auf einen dunklen Schirm geworfen, in welchem

eine quadratische Oeffnung von 1 cm Seite Stckchen
einer Logarithmentafel enthielt, deren schwarze

Zahlen auf weissem Papier gelesen werden sollten.

Der Abstand, in welchen der Schirm gerckt werden

musste, damit die Ziffern deutlich erkannt wurden,

war das Maass der optischen Wirkung des Lichtes.

[Nach der Bezeichnungsweise der Physiologen und

Ophthalmologen ist es die Sehschrfe", welche in
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dieser Weise geraessen wird; Ref.] Wenn die Inten-

sitt des Lichtes noch mehr vermindert werden

musste, als durch die Verengerung des die Sonnen-

strahlen zulassenden Spaltes mglich war, so wurde ein

photometrisches Rad eingeschoben ein mit leeren

und undurchsichtigen Sectoren versehenes Rad ,

durch dessen Rotation man die Lichtintensitt be-

deutend abstufen kann. Aus diesen Daten wurde

dann die photometrische Wirkung der verschieden-

welligen Strahlen bestimmt, indem als die Einheit

genommen wurde eine Spaltbreite des Spectroskop-

Spaltes von 0,1 mm und ein Abstand des Schirms

von dem zweiten Spalt = 1 m. Die Beobachtungen
sind mit vier Personen an sieben verschiedenen Tagen,
im Mrz, April, Juni und Juli, angestellt.

Die mittelst Prisma gefundenen Sehscbrfeu fr
die einzelnen Personen sind in einer Tabelle zu-

sammengestellt und dann fr das Normalspectrum
berechnet. Da nun nach Verfasser die Wrme- und

Lichtwirkungen in demselben Strahl proportional

variiren, so geben die oben angefhrten Werthe der

Wrmeenergie eines jeden Strahls fr jede Wellen-

lnge einen Divisor ,
welcher nicht nur die Wrme,

sondern auch die Helligkeit angiebt, die man beob-

achten wrde, wenn das Prisma die Energie so ver-

theilt htte, dass auf jeden Theil des Spectrums die

gleiche Energiemenge fiele. Durch diese Division

erhlt man also die Sehschrfe fr eine constante

Energiemenge bei wechselnden Wellenlngen; wir

geben hier diese Wertbe fr die vier Beobachter A. B.

C. und D. jedoch nur fr die Spectralbezirke 0,40 [i

(tief violett) bis 0,70 fi (tief roth).

i .... 0,40 0,45 0,50 0,65 0,CO 0,65 0,70 |lt

;_
A 0,042 0,194 0,700 0,475 0,073 0,004

IB 0,104 1,50 7,90 5,79 0,551 0,030 0,005

0,139 3,75 10,10 6,31 1,17 0,089 0,009

D 0,140 2,85 4,73 4,04 1,14 0,084 0,023

Bei der grossen Verschiedenheit, welche zwischen

den einzelnen Beobachtern existirt nicht bloss in Be-

treff der absoluten Empfindlichkeit des Auges (vergl.

A. mit C), sondern auch in Bezug auf die relative

Empfnglichkeit fr die einzelnen Lichtarten, drften

wohl Mittelwerthe keine besondere Bedeutung haben.

Herr Langley stellt noch weitere Berechnungen

an, um die wirkliche Energiemenge zu finden, die

nothwendig ist
,

damit berhaupt ein Gesichtsein-

druck zustande komme [Schwellenwerth; Ref.]. Nach

den gleichzeitig mit den photometrischen Messungen

angestellten, aktiuometrischen Beobachtungen betrug

die Sonnenstrahlung pro Quatratcentimeter und

Minute 1,5 Calorien. Von dieser Menge ging durch

den engen Spalt nur 0,034 hindurch; von diesen fiel

auf das Spectrum zwischen A. und H. nur 21 Proc.
;

das sichtbare Spectrum hatte eine Ausdehnung von

HG mm. Durch den zweiten Spalt ging danach, wenn

er 1mm Oeffnung hatte, annhernd '/ioooo Calorie in

der Minute durch. In dem Abstnde des Schirmes (1 m)
erhlt von dieser Menge das kleine Quadrat mit den

Zahlen in der Minute nur l

/4oo ooo Calorie; und da

wir einen deutlichen Gesichtsemdruck in weniger als

einer halben Secunde erhalten
,

so kann man sagen,

dass eine Lichtenergie von Vsooooooo Calorie aus-

reicht, um ein deutliches Sehen des kleinen Quadrats
mit den Ziffern im hellsten Theile des Spectrums zu

ermglichen.
Um einen blossen Lichteindruck zu erzielen, ist

aber noch weniger Licht erforderlich. Die Empfind-
lichkeit des Auges ist so gross, dass es schwer hlt,
die Intensitt des Lichtes so zu reduciren

,
dass sie

bei diesen Versuchen auch messbar bleibt. Herr

Langley hat Versuche zur Aufindung dieses Mini-

mums in der Art angestellt, dass er das Licht der

Sonne erst durch ein berusstes Glas gehen Hess, und
den Durchgang fr /L = 0,40 ft, 0,55 ft und 0,65 fi

bestimmte; dann wurde das photometrische Rad be-

nutzt und nur 2 Proc. des Lichtes durchgelassen,
dann wurde der Spalt des Spectroskops noch mehr

verengert als 0,1 mm, da der Verlust durch Beugung
vernachlssigt werden konnte, endlich wurde die

Collimatorlinse verengert durch eine Metallplatte
mit feiner Oeffnung; der Spalt, auf den das Spectrum
fiel, war 1 mm breit, und da die Oeffnung der Pupille
im Dunkeln etwa so gross ist, wie das Quadrat mit

den Ziffern auf dem dunkeln Schirme bei der photo-
metrischen Messung, wurde das Auge in 1 m Abstand
von dem Spalt gebracht. Es wurden nun fr den

Beobachter B. die Minima des Lichtes bestimmt, die

zur Hervorrufung einer Licht wirkung erforderlich

waren mit violettem Licht (A = 0,40 ju.),
mit grnem

Licht (A = 0,55 ft), mit scharlachrothem A = 0,65 ft

und mit carmoisinrothem Licht l = 0,75 (i. Die

gefundenen, minimalen Lichtmengen sind daun nach

obigen Daten in Calorien, in Ergs und in Pferde-

krften berechnet. Obgleich die Messungen des

Sichtbarkeits- Minimums (des Schwellenwerthes) viel

grsseren Schwankungen unterworfen sind
,

als die

photometrischen, und Herr Langley selbst sie fr
vielleicht um 100 Proc. unsicher hlt (die relative Em-

pfindlichkeit der untersuchten Person fr das usserste

Roth oder Violett im Vergleich zum Grn war bei

der Bestimmung der Schwellenwerthe etwas geringer
als bei dem Lesen des feinen Druckes) , so wird es

die Leser gleichwohl interessiren
,

die von Herrn

Langley gefundenen Zahlenwerthe kennen zu lernen.

Um einen Lichteindruck zu erhalten , ist an

Energie erforderlich und ausreichend :

im Violett (A = 0,40 ji) 0,00000000000000018000 Pferdekraft

Gru = 0,55u) '75
Scharlach (0,66 ,u) 17000

Carmoisin (0,75 u) 34000000

Bei den Messungen der Sehschrfe fand Herr

Langley den wahrscheinlichen Fehler einer einzelnen

Ablesung fr den grssten Theil des Spectrums nicht

ber 4 Proc.
;
doch kann derselbe im Violett bedeutend

grsser werden.; das Auge braucht nmlich eine viel

lngere Zeit, um seine Empfindlichkeit wieder zu

erlangen, als bei jeder anderen Farbe, so dass bei

Beobachtungen mit dieser Farbe das Auge stunden-

lang ausruhen muss, wenn es vorher dem vollen

S/mnenlichte exponirt gewesen.

Herr Langley suchte schliesslich noch die

minimalste Zeit zu bestimmen, die zu einem Licht-
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eindrncke nothwendig ist, und fand dieselbe fr
schwaches Licht gleich 0,5 See, fr gewhnliches
Licht hingegen etwa = 0,25 See. Diese Messungen
knnen bei der grossen Zahl guter Beobachtungen ber

die Reactionszeit des Auges hier bergangen werden,
um so mehr als der Verfasser zum Schluss selbst her-

vorhebt, dass er sich keine Competenz zuspreche in der

physiologischen Optik, und dass die vorstehenden Beob-

achtungen und die aus denselben abgeleiteten Schlsse

nur vom rein physikalischen Gesichtspunkte aufzu-

fassen sind". Dies vorausgeschickt, wollen wir die

Abhandlung in folgenden Schlssen zusammenfassen:

Die Zeit, die erforderlich ist fr die deutliche

Wahrnehmung eines ungemein schwachen Lichtes,

ist etwa eine halbe Secunde. Eine verhltnissmssig

lange Zeit ist jedoch erforderlich zur Wiederher-

stellung der Empfindlichkeit, nachdem das Auge
einem hellen Lichte exponirt gewesen, und die Zeit,

die erforderlich ist fr diese Wiederherstellung der

vollstndigen Sehschrfe, scheint am grssten zu sein,

wenn das zu erkennende Licht violette Farbe hat.

Die optische Wirkung, die hervorgebracht wird

durch eine gegebene, constante Menge von Energie,
sehwankt bedeutend nach der Farbe des betreffenden

Lichtes. Sie variirt bedeutend zwischen Augen, die fr

gewhnlich normal genannt werden
,
aber im Durch-

schnitt ergiebt sich das folgende Verhltniss fr sieben

verschiedene Punkte des normalen Spectrums, deren

Wellenlngen annhernd correspondiren mit den ge-

whnlichen Farbeneintheilungen [die Einheit ist die

Energiemenge (etwa
'
1000 Erg), die erforderlich ist,

damit wir im Carmoisin des Spectrums bei der Linie A
Licht sehen, und die sechs vorhergehenden Wellen-

lngen entsprechen annhernd den Farben: Violett,

Blau, Grn, Gelb, Orange, Roth]:

Wollenlnge in u = u,4o o,47 0,53 0,58 0,60 0,(i5 0,75

Optische Wirkung 1600 62000 10000O 28000 14000 1200 1

Da wir noch tiefere Farben als dies Carmoisin

erkennen knnen, so scheint es, dass dieselbe Menge
Energie in der einen Farbe des Spectrums mindestens

den lOOOOOfachen optischen Effect hervorrufen kann
als in der anderen, und dass die lebendige Kraft der

Wellen, deren Lnge 0,75 fi ist, welche gewhn-
lich von der Retina absorbirt wird bei der Hervor-

rulung der Empfindung Carmoisin, eine Arbeit von

0,0000000000003 Pferdekraft reprsentirt, oder etwa

0,001 Erg. whrend die Empfindung Grn durch

ii.iiiHioiMHil Frir hervorgebracht werden kann.

T. Tarainelli und G. Mercalli: Einige Resultate
einer Studie ber das ligurische Erd-
beben vom 2 3. Fe bruar 1 8 8 7. - Vtti della R.

Accademia dei Lincei, Rendiconti 1888, Sei-. 4, Vol. IV

(2), p. 3.)

Ueber ihre Beobachtungen und Untersuchungen
des ligurischen Erdbebens vom 23. Februar 1887
haben die Herren Taramelli und Mercalli einen

demnchst erscheinenden, umfangreichen Bericht an
das Ministerium abgefasst und die wichtigsten Re-
sultate der Abhandlung in der vorstehenden Mitthei-

lung zur Kcnntniss der rmischen Accademia dei

Lincei gebracht. Auch diese Zusammenstellung der

llauptresultate ist zu umfangreich, um hier in allen

Theilen wiedergegeben werden zu knnen. Wir ber-

gehen dalier zunchst die Schilderung der geologischen

Struotur des betreffenden Gebietes, was dadurch ge-

rechtfertigt sein mag, dass es sich bei dieser Dar-

stellung nicht um eigene, neue Untersuchungen, son-

dern um eine compilatorische Bearbeitung lterer

Forschungen handelte; ferner bleibe unerwhnt die

Aufzhlung der lteren Erdbeben, welche im gleichen

Gebiete beobachtet worden sind.

Fr die monographische Studie des Erdbebens

vom 23. Februar wurden die meisten Thatsachen und

Nachrichten in der Weise gesammelt ,
dass die Verff.

fast alle strker beschdigten Orte selbst besuchten,

und nach all denen, welche sie nicht besuchen konn-

ten, Fragebogen geschickt haben. Sie erhielten so

eingehende Notizen ber die Art, wie das Erdbeben

sich gezeigt hat, aus mehr als 1100 Ortschaften.

Dieses reiche Material, passend geordnet und discu-

tirt, bildet den Haupttheil des Berichtes", aus wel-

chem sich die nachstehenden Resultate ergeben haben.

Verschiedene kleine, vorbereitende Stsse gingen
sowohl den ligurischen Erdbeben von 1752 und 1854

wie dem des 23. Februar 1887 voraus. In der Nacht

vom 22. zum 23. Februar fanden nicht weniger als

vier leichte Stsse statt, die genau in fast dem ganzen
Gebiete gefhlt wurden, das nachher von dem ver-

hnguissvollen Stsse beschdigt worden. Offenbar

war der Herd schon in der Nacht vom 22. zum 23.

in voller Thtigkeit, aber nirgends wurde dies be-

merkt, weil in der ganzen Rivicra di ponente seis-

mische Instrumente und Beobachter fehlen. Kurz

vor dem Erdbeben bemerkten viele eine ungewhn-
liche Stille des Meeres. Einige wollen aussergewhu-
liche Lichter in der Luft gesehen haben; allgemein
wurde in dem strker betroffenen Gebiete die Un-

ruhe der Thiere bemerkt. Hingegen ist nur an

wenig Orten eine Aenderung in den Quellen beob-

achtet worden
;
nichts Aussergewhnliches zeigten der

Gang der Temperatur und das Barometer.

Der Hauptstoss ist deutlich bemerkt worden in

einem kreisfrmigen Gebiete von etwa 568000 Qua-

dratkilometer, das im Sden bei Rom aufhrt, in

Sardinien beim Berge Ferr, im Osten bei Pordenone,

im Westen bei Perpignan und im Norden bei Dijon
und bei Basel. Das Erdbeben verbreitete sich strker

nrdlich, nach Frankreich und der Westschweiz, als

sdlich, auf die italische Halbinsel. Das ganze
Gebiet zerfllt nach der Intensitt der Erscheinungen
in vier Zonen: 1) das Centralgebiet, in welchem die

grossen Verheerungen stattgefunden haben, bildet

eine 100 km lange Zone lngs der Kste zwischen

Mentone und Albissola; sie ist zu Lande ziemlich

begrenzt, erstens, weil das Centrum im Meere gelegen

war, zweitens, weil die alten krystallinischen Felsen

des ligurischen Appennins durch Reflexion die Erd-

bebenbewegung zurckgeworfen haben; 2) die fast

verheerende Zone, die sich strker nach Norden hin
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in das hgelige Gebiet von Piemont entwickelte ;

3) die sehr starke isoseismische Zone, die sich von

der vorigen mehr nach Nordnordwest ausdehnte, die

sich bis Turin und das niedrige Canavese erstreckte,

wo das Erdbeben verstrkt worden zu sein scheint

durch Wellen, welche von der Gneiss- Ellipse des

Gran Paradiso reflectirt worden; 4) die starke iso-

seismische Zone
,

in welcher das Erdbeben berall

bemerkt wurde, aber keine Verheerungen mehr an-

gerichtet hat.

In dem ganzen strker beschdigten Gebiete

dauerte der erste Stoss etwa 30 Secnnden und be-

stand aus der fast unmittelbaren Aufeinanderfolge

zweier Stsse, von denen jeder erst eine subsultorische,

dann eine undulirende Bewegung erzeugte. Da nun

in keinem Orte auch unter den am meisten gesch-

digten die Erdbebenbewegung genau vertical gewesen,

sondern mehr oder weniger zum Horizonte geneigt

war, so ist leicht einzusehen, dass sie bei ihrer Zer-

legung, je nach den Umstnden, an einigen Orten

mehr in der verticalen, an anderen mehr in der hori-

zontalen Componente gewirkt hat; daher erscheint

der Stoss, selbst in sehr benachbarten Orten, sehr ver-

schieden. Die zweite Phase des Stosses war die strkere,

besonders fr den Subsult, ausgenommen in Nizza und

in Frankreich, wo die erste Phase merklicher war.

Jedenfalls complicirte sich die zweite Phase durch

die indirecten oder reflectirten Bewegungen der ersten

Phase; hieraus erklrt es sich, dass in der zweiten

Phase viele den Eindruck einer Wirbelbewegung des

Bodens hatten; und daher sind an vielen Orten, z. B.

in Mentone, die drehenden Bewegungen der frei auf

dem Boden liegenden Gegenstnde sehr zahlreich ge-

wesen. Beim Uebergang zu den sehr starken" und

den starken" isoseismischen Zonen wurde der Stoss

allmlig geringer an Intensitt, namentlich in der

verticalen Componente, whrend er in seinen brigen

Eigentmlichkeiten sich wenig vernderte. In der

..starken" oder schwach merklichen Zone fielen wh-
rend des ersten Stosses die eigentmliche Langsam-

keit, Regelmssigkeit und Amplitude der Schwankun-

gen auf, welche mit Vorliebe die Pendel von einem

Meter und mehr Lnge in Bewegung versetzten.

An verschiedenen Orten konnte man die horizon-

tale Wurfgeschwindigkeit bestimmen aus den Beob-

achtungen der auf eine Entfernung fortgeschleuderten

Gegenstnde. In Oreglia war die Wurfkraft des

Stosses so gross, dass sie im Stande war, einem

grossen Stcke eines Hausgesimses von etwa 2500 kg
Gewicht eine horizontale Bewegung von 9,4 m zu

ertheilen. Mit der Entfernung vom Centrum nahm
die horizontale Wurfgeschwindigkeit ab; sie war in

Taggia 3,53 m und in Nizza 4,7 m pro Secunde.

An vielen Orten der Gegend, wo das Erdbeben

heftiger war, wollen Manche vor der Bewegung des

Bodens ein Gerusch deutlich gehrt haben. Einigen
erschien dasselbe wie das Bassein eines fahrenden

Eisenbahnzuges, allgemeiner jedoch wird es verglichen
dem Pfeifen eines heftigen Windes, oder dem Rasseln

ber Steinpflaster fahrender Wagen, oder dem fernen

Donner. Auch in der dritten sehr starken" Zone

sind die Orte sehr zahlreich, wo das Gerusch vor

oder bei dem Stosse bemerkt wurde; hingegen mel-

deten es nur sehr wenige in den noch mehr nach

aussen gelegenen Orten. In einigen, aber nicht sehr

zahlreichen Orten der Provinz Porto Maurizio wurde

nur ein unterirdisches Gerusch bemerkt, dem keine

Bodenbewegung folgte, besonders am Tage des 23.

nach dem ersten Stosse.

Viel Sorgfalt wurde verwendet auf die sehr ge-

naue Bestimmung der Richtung des ersten Stosses aus

den Wirkungen, die er hervorgebracht, und zwar : a) aus

den Schwankungen von Lampen und anderen hn-

genden Objecten; b) dem Stillstande der Pendeluhren;

c) der Verschiebung oder dem Hinfallen von Gegen-

stnden; d) durch Prfung der am meisten besch-

digten Theile der Gebude in Bezug auf ihre Orien

tirung und Architektur. Die Hauptresultate dieser

Untersuchung ber die Richtung sind folgende:

1) In dem ganzen, am meisten erschtterten Theile

des ligurischen Appennins existirte keine vorherr-

schende Richtung; dies weist auf ein linienfrmiges

Epicentrum parallel zur ligurischen Kste hin, wie

Einige vermuthet haben. Hingegen herrschten in den

Orten im Osten vom Meridian von Oneglia die Rich-

tungen zwischen Ostnordost, Westsdwest und Nord-

ost-Sdwest vor, und in denen westlich von diesem

Meridian waren die Wellen in grosser Mehrheit zwi-

schen Ostwest und Sdost-Nordwest.

2) An vielen Orten wechselte whrend des ersten

Stosses zwei- und vielleicht mehrmal die Schwingungs-
ebene der Erdbebenbewegung, so dass man in ihnen

die Richtung des Hauptstosses, oder die Richtung der

Erdbebenwellen, die mit geringer Abweichung direct

vom Centrum und von der verticalen Hauptbewegung
kamen, unterscheiden konnte von den seeuudren

Wellen aus anderer Quelle. Oft fanden sich unter

den verschiedenen Richtungen zwei vorherrschende,

die zu einander senkrecht standen.

3) Ausserhalb des centralen" Gebietes, besonders

im Paduaner Thal, herrschte die auf das Hauptcen-
trum der Erschtterung hinweisende Richtung nur

gegen Ende des Stosses vor, whrend es scheint, dass

am Anfange die krystallinischen Gesteine der West-

alpen, die einige Momente vor den benachbarten re-

ceuten Terrains erschttert wurden, die Erdbeben-

bewegung abgelenkt haben nach der Axe des Paduaner

Thaies mit einer nahezu Ost- West-Richtung.

4) Trgt man alle bedeutenderen Richtungen auf

eine topographische Karte des westlichen Ligurien ein,

so sieht man, dass sie in grosser Mehrzahl im Meere

zwischen Oneglia und S. Remo und zwar zwischen

15 und 25 km etwa im Sden vom Strande conver-

giren. Dorthin, meinen die Verfasser, muss man das

oberflchliche Centrum oder das Hauptepicentrum des

Erdbebens verlegen, und dies wird besonders best-

tigt durch die allgemeine Gestalt der isoseismischen

Curveu, die merklich concentrisch sind zu einem Ge-

biet, das etwa 20 km sdlich liegt von P. Maurizio.

Diese Bestimmung wird noch durch andere Thatsachen
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besttigt, welche es wahrscheinlich machen, dass ein

secuudres Centruin im Nizza-Meer gelegen.

Aus der Vergleichung der zuverlssigeren Angaben
ber die Zeit des Hauptstosses ergab sich, dass die

Orte der ligurischen Kste zwischen Nizza und Laona

von dem grossen Stosse getroffen wurden um Uhr

20 Minuten Morgens. Daraus folgt, dass im Epicen-
trum der Stoss begonnen haben muss etwas vor

b' Uhr 20 Minuten, sehr wahrscheinlich gegen 6 Uhr
l!t Minuten Morgens.

Vergleicht mau diese Zeit mit denjenigen, in welchen

der Stoss an den einzelnen Orten angekommen, so findet

man : 1) dass im Allgemeinen (von dem angenommenen

Epicentrum ausgehend) alle allinlig zunehmen, was

die Bestimmung des Epicentrums besttigt; 2) dass

die Erdbebenbewegung sich mit etwas verschiedener

Geschwindigkeit in verschiedeneu Richtungen, vom

Erschtteruugscentrum ausgehend, fortpflanzte; die

Eortpflauzungsgeschwindigkeit war z. B. grsser
nach Westen

,
also nach Nizza und Marseille (im

Mittel 1452 m) und kleiner nach Genua (im Mittel

584 m). Dieser grosse Unterschied der Geschwindig-
keiten ist vielleicht nur ein scheinbarer, da die grssere
Intensitt der ersten Phase des Stosses im Nizzaischen

(whrend anderswo das Gegentheil beobachtet ist) zu

dem Glauben fhrt, dass der erste Stoss mit einer Be-

wegung angefangen hat, welche nicht von dem oben

angegebenen Hauptcentrum ausging , sondern von

einem anderen seeuudren Erdbebenceutrum, das im

Meere von Nizza gelegen; ein Centrum, dessen Exi-

stenz schon bei frheren Erdbeben (156-1 und 1752)

erkannt war.

Nur an wenigen Orten war es mglich, mit einiger

Genauigkeit den Winkel des Aufsteigens des Stosses

zu bestimmen, jedoch scheint der Werth von etwa 40

hinreichend sicher zu sein fr verschiedene Orte

zwischen S. Remo und Albenga. Sttzt man sich auf

diese Daten und auf die weniger schnelle Abnahme
des Winkels mit der Entfernung vom Centrum ^bei

dem ligurischen Erdbeben im Vergleich zu dem an-

dalusischen vom 25. December 1884, so kommt man
zum Schluss, dass die Tiefe des Hauptcentrums auf

etwa 18 km angegeben werden kann, und etwas ge-

ringer die des seeundren Centrnms im Nizza-Meere.

Vielleicht hatten die vorangehenden Stsse und der

grsste Theil der nachfolgenden auch im Hauptcen-
trum ihren Sitz

;
die ersten iu einer grsseren Tiefe,

die letzteren in geringerer als der verheerende Stoss;
d. h. das Centrum htte sich nach den ersten seis-

mischen Anstrengungen in der Nacht vom 22. zum
23. nach der Oberflche hin verschoben.

Der grosse Stoss vom 23. Februar wurde im Meere
zwischen Corsica und der westlichen Riviera von

mehreren Fahrzeugen wahrgenommen, welche nach
allen Richtungen gestossen wurden, wie wenn sie auf

einen harten Boden aufgefahren wren. Fast an allen

Orten der Riviera hat das Meer am Strande im Moment
des ersten Stosses sich ein wenig gesenkt, und kehrte

dann pltzlich in sein frheres Niveau zurck, ohne

jene heftigen Wellen, welche den grossen Stssen bei

anderen Ksten-Erdbeben folgten. An einigen Orten

jedoch wird behauptet, dass das Senken des Meeres

mehrere Tage nach dem Erdbeben angedauert, und

an anderen (Laona und P. Maurizio), dass der Tief-

stand bleibend geworden. Aber sicherer und wichtiger
ist die Thatsache, dass in Nizza, in S. Remo und in

Savona nach dem Erdbeben am Strande todte Fische

gesammelt worden sind. Nach Herrn Bellotti sind

die in Nizza gesammelten, todten Fische Bewohner

betrchtlicher Tiefen. Derselbe Herr Bellotti fand

wenige Tage nach dem Erdbeben im Meere von Nizza

viele Exemplare von Alepocephalus rostratus, einem

Fische der grossen Tiefe. Es scheint daher, dass in

der Tiefe des Meeres bei Ligurien gleichzeitig mit

dem Erdbeben heftige Erscheinungen aufgetreten

sind, welche wiederum die bereits bestimmte Lage
des Erschtterungscentrums besttigen.

Das Erdbeben erzeugte auf dem Lande nur ober-

flchliche und wenig bedeutende Vernderungen,
welche keine innige Beziehung zur inneren Ursache

der Erscheinung zeigen, indem sie offenbar nur dyna-
mische Wirkungen sind, die veranlasst wurden durch

die Fortpflanzung der Erdbebenbewegung in den

oberflchlichen und weniger festen Erdschichten,

welche zerbrachen oder leichte Verschiebungen er-

litten und so die Circulation des wenig tiefen Was-

sers verschieden vernderten. Dieser Mangel an wich-

tigen Erscheinungen im Boden, wie sie gewhnlich
aufzutreten pflegen in der Nhe des Epicentrums
eines grossen Erdbebens, besttigt immer wieder,

dass das Erschtterungscentrum nicht auf den Coii-

tinent verlegt werden muss in die Nhe der am meisten

verheerten Orte, sondern ins Meer, wie oben ge-

zeigt ist.

Im Gefolge des Stosses vom 23. Februar fehlten

jene atmosphrischen Erscheinungen, welche eine

ausserordentliche Bildung atmosphrischer Elektri-

citt bezeugen ,
wie sie nach dem grossen andalusi-

schen Erdbeben von 1884 aufgetreten sind. Hingegen
ist wohl verbrgt die Entwickelung starker Erdstrme
im Moment des ersten Stosses des ligurischen Erd-

bebens. Mit weniger Sicherheit wurden verificirt

Strungen in den Magnetnadeln, aber jedenfalls nur

locale und unbedeutende; auf jeden Fall sind sie als

indirecte Folgen der seismischen Erscheinung zu be-

trachten und ohne deutlichen Zusammenhang mit der

inneren Ursache des Erdbebens.

Etwa neun Minuten nach dem ersten Stosse folgte

ein zweiter sehr starker und langer, der die Ver-

heerungen vermehrte; dann gegen 8 h 53 m (mittlere

'/,. v. Rom) folgte ein dritter kurzer, der strker war

als der zweite, aber weniger als der erste, und der

verheerendste von allen. In Folge des dritten Stosses

strzten in Diano Marina, Bussana u. s. w. weitere

Huser ein und wurden noch mehr Menschen getdtet
und verwundet. Sehr leicht wurden der zweite und

besonders der dritte Stoss bemerkt in dem ganzen

Gebiete, in dem der erste bemerkbar war. In der

Centralzone traten ziemlich zahlreiche (etwa 22)

leichte Wiederholungen auf whrend des ganzen
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Tages am 23. und iu der Nacht vom 23. zum 24.;

eine einzige war stark (um 2 h 20 m a.) ;
dann nah-

men die leichten Wiederholungen allmlig au Hufig-
keit ab, aber sie kehrten noch zahlreich wieder bis

zum 11. Mrz, wo die heftigste aller Wiederholungen
nach den drei ersten Stssen eintrat. In Savona

wurden vom 23. Februar bis zum 11. Mrz circa 50

deutliche Stsse gezhlt. Im Ganzen wurden durch

die drei ersten Stsse, die einzig zerstrenden, 640

Menschen getdtet und fast ebenso viel verwundet.

Der Schaden, der in der Provinz Porto Maurizio an-

gerichtet worden, ist von Sachverstndigen auf 13

Millionen Lires abgeschtzt und fr die Umgebung
von Albenga und Savona auf 8 1

., Millionen. Auch
im Nizzaischen waren die Schden sehr ernst, aber

es fehlen genaue Angaben ber ihren Werth.

Die Verfasser besprechen dann noch die Verthei-

lung der Verheerungen, und zeigen, dass einerseits

die Beschaffenheit der oberflchlichen und tieferen

Erdschichten durch Fortleitung und Reflexion der

Erschtterung auf die entstehenden Schden Einfluss

haben, besonders dort, wo von den zwei Centren

directe von anderen Seiten reflectirte Wellen sich

trafen
,
andererseits spielen der Bau und die Anlage

der Wohnungen eine wesentliche Rolle.

I. van Rees : Beitrge zur Kenntniss der inne-

ren Metamorphose von Musca vomitoria.

(Zoolog. Jahrbcher, Abth. fr Anatomie und Ontogenie.

18S8, 111. Bd., S. 1.)

Die von Metschnikoff begrndete Phagocyten-
lehre hat in der neueren Zeit mehrfache Besttigung

gefunden (vgl. Rdsch. II, 402 und 404). Eine solche

bietet auch die vorliegende Arbeit des Verfassers.

Durch Metschnikoff wurde nachgewiesen, dass

die im thierischen Krper verbreiteten, mesodermalen

Wanderzelleu solche Theile des Krpers, welche dem
Absterben nahe sind und ihm selbst schdlich zu

werden drohen, in sich aufnehmen und (intracellulr)

verdauen. Fresszellen, Phagocyteu, nannte Metsch-
nikoff diese Zellen. Sie sind verschiedenartiger

Natur. Bei den Larven vieler wirbelloser Thiere

(Echinodermen, Wrmer, Mollusken) finden sich der-

artige wandernde, dem mittleren Keimblatt angehrige
Zellen zwischen Ectoderm und Entoderm, den beiden

primitiven Keimblttern. Gerade an diesen Wander-

zellen vermochte Metschnikoff die Aufnahme und

Verdauung solcher Stoffe (Eisubstanz , Blut) zu ver-

folgen, welche er dem Larveukrper knstlich ein-

verleibt hatte.

Bei den Wirbelthieren sind es die weissen Blut-

krperchen, welchen die Function zukommt, fr den

Krper schdliche Stoffe in sich aufzunehmen und zu

verdauen. Ebenfalls durch Metschnikoff wurde

nachgewiesen, wie die weissen Blutkrperchen beim

Eindringen von Bacterien iu den Krper an die in-

ficirte Stelle eilen, um dort den Kampf mit den Bac-

terien zu beginnen. Sie fressen dieselben auf und

machen sie auf diese Weise unschdlich. Gelingt es

den Phagocyteu, die Bacterien zu bewltigen, so ist

die Gefahr der Erkrankung fr den Krper gehoben,
war jedoch die Menge der eingedrungenen Pilze zu

gross ,
als dass die Schaar der aufgebotenen Phago-

cyteu zu ihrer Vertilgung gengen konnte, dann

nimmt die Krankheit ihren Lauf (vgl. hiergegen

Flgge, Rdsch. III, 626; Rd.).

Eine andere Rolle spielen die Phagocyteu bei der

Verwandlung (Metamorphose) der Batrachier und In-

secten.

Bei der Rckbildung des Schwanzes der Kaul-

quappen finden sich in ihm eine grosse Anzahl amboider
Zellen. Zu Beginn der Metamorphose hufen sich

dieselben in der Umgebung der Muskeln an. Sie

umwickeln so zu sagen ganze Stcke der Muskeln, um
sie allmlig in sich aufzunehmen. So trifft man ein-

zelne Zellen an, die wohlerhaltene Stcke von Muskeln

und Nerven in sich tragen. Spter wird die Strnctur

undeutlich und es findet eine Umwandlung der Gewebs-

theile in rundliche, stark lichtbrechende Krper statt.

Iu hnlicher Weise ist es auch bei der Insecten-

verwaudlung die Arbeit der Phagocyteu ,
welche die

Metamorphose veranlasst. Dies wurde durch die

ungefhr zu gleicher Zeit und unabhngig von ein-

ander ausgefhrten Arbeiten der Herren van Rees
und Kowalewsky (Rdsch. II, 402) erwiesen.

Herr van Rees nahm seine Untersuchungen an

zur Verpuppung reifeu Larven und hauptschlich an

Puppeu selbst vor. Dieselben tdtete er mittelst heisser

Flssigkeiten (Alkohol, Chromsure) ab, und nachdem

sie in entsprechender Weise gehrtet waren, zerlegte

er sie (nach der Einbettung in Paraffin) in Schnittserien.

Hauptschlich an solchen sind seine Beobachtungen

angestellt.

Die erste Erscheinung, welche im Puppenkrper
den Eintritt der inneren Metamorphose bekundet,

ist die Degeneration der Muskeln ,
welche auf die

Thtigkeit der rhagocyten zurckzufhren ist. Die

Blutkrperchen dringen in die Muskeln ein und in-

folge ihrer Thtigkeit unterliegen dieselben bald einem

gnzlichen Zerfall. Die Muskelfragmente gelangen
zusammen mit den amboiden Zellen, welche zum
Tlieil mit Bruchstcken der Muskeln erfllt sind, in

die Leibeshhle, diese ganz ausfllend.

Von Interesse ist bei der Degeneration der Mus-
culatur das schon von Metschnikoff betonte

Verhalten, dass nur solche Organe den Phago-
cyteu anheimfallen, die geschwcht, nicht

mehr lebensfhig sind. So sind es hier zunchst

nur diejenigen Muskeln, denen keine Function mehr

zukommt, welche der Degeneration anheimfallen. Die

Muskeln aber, welche noch in Thtigkeit sind, bleiben

vorlufig von den Phagocyteu unberhrt. So kommt

es, dass gewisse Muskeln der Larve nicht zu Grunde

gehen, sondern in den Krper des ausgebildeten In-

sectes hinbergenommen werden. Diese bisher noch

nicht bekannte Thatsache wurde durch die Unter-

suchungen des Verfassers fr drei Paare von Muskeln

festgestellt, die dem Rcken des (spter) flgeltrageudeu

Segmentes angehren. Sie verlieren zwar whrend
der Metamorphose ihre Querstreifung, ihre Masse
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geht aber ganz direct in die Flgelmuskeln ber,

wobei nur die umhllenden Theile als Neubildung
entstehen. Dieses abweichende Verhalten der drei

Muskelpaare hngt gewiss damit zusammen, dass sie

whrend der Metamorphose gewisse, fr die Gestaltung
des Krpers wichtige Functionen zu erfllen haben.

Ihrer verschiedenartigen Entstehung entspricht auch

ihre Structur im ausgebildeten Zustande, welche sich

von derjenigen der brigen Muskeln des Thorax be-

deutend unterscheidet.

Die complicirten Umbildungvorgnge, die sich

in der Puppe vollziehen, um den Krper des ausge-
bildeten Insectes entstehen zulassen, knnen hier nicht

ins Einzelne verfolgt werden, da zu ihrem Ver-

stndniss eine eingehendere Darstellung nthig ist, als

an dieser Stelle gegeben werden kann. Um aber von

der Art und Weise einen Begriff zu geben , wie die

Organe der Larve in diejenigen des ausgebildeten
Insectes bergehen, seien hier einige Beispiele heraus-

gegriffen.

Wie die meisten brigen Organe der Larve, so

geht auch die Krperbedeckung derselben infolge der

Phagocytenthtigkeit zu Grunde. Es ist hierbei nicht

von der den ganzen Krper umschliessenden, festen

Tnnchenpuppe, sondern von der darunter liegenden

Krperhaut die Rede. Deren Zellen werden von den

Blutkrperchen angegriffen, durchsetzt und schliesslich

zerstrt. An die Stelle der Larvenhaut hat also eine

neue zu treten , diejenige des fertigen Insectes. Es

ist nun von Interesse zusehen, wie die neue Epidermis
von verschiedenen Punkten ans sich bildet. Solche

Punkte sind beispielweise am Grunde der in Ent-

stehung begriffenen Flgel gelegen. Von hier aus

breitet sich die neue Oberbaut ber die alte aus, in-

dem ihre Zellen einer regen Vermehrung unterworfen

sind. Der Verfasser hebt ausdrcklich hervor, dass

dabei nicht, wie man frher zu glauben geneigt war,

die Krperbedeckung durch Rckbildung der Larven-

epidermis unterbrochen wird, sondern es wchst die

neue Epidermis rascher, als die alte vernichtet wird,

so dass ein Defect nirgend stattfindet, der Krper
vielmehr zu jeder Zeit von einer vollstndigen Haut

umschlossen wird.

Was die Punkte anbetrifft, von welchen die

Neubildung der Krperbedeckung sowohl wie
auch anderer Organe ausgeht, so hat man die-

selben schon frher als Imaginalscheiben be-

zeichnet. Sie sind wohl als ein Gewebe zu

betrachten, welches das ganze Larvenleben
hindurch (so zn sagen als Ueberrest von der

Eientwicklung her) in embryonalem Zustande
verharrte. Im Puppenleben, wenn die Gewebe

der Larve durch die Thtigkeit der Phagocyten zer-

strt werden, erwacht es zu neuem Leben und

neuer Thtigkeit. Indem es wchst und sich im

Krper verbreitet, gehen aus ihm die neu zu bildenden

Organe hervor. Dies sahen wir schon von der Krper-
bedeckung; es gilt aber auch fr die anderen Organe.

Bei manchen Insecten, z. B. den durchsichtigen, in

unseren Gewssern lebenden Larven der Bschelmcke

(Corethra plumicornis), sind die Imaginalscheiben schon

am lebendigen Thier sehr wohl zu erkennen. Die Form
und das Auswachsen derselben ist eine verschieden-

artige. Flchenhaft geschieht ihre Verbreitung z. B.

da, wo sie der Krperhaut den Ursprung geben. Aus

scheibenfrmig gestalteten Imaginalscheiben nimmt
auch der Mitteidann seinen Ursprung, whrend Vorder-

und Hinterdarm durch Auswachsen ringfrmig ge-
formter Imaginalscheiben entstehen. Am Darmcanal

geht brigens ebenfalls das Wachsthum der neuen

Theile in steter Continuitt mit den alten zerfallenden

vor sich, so dass auch hier niemals eine Lcke entsteht.

Die in Neubildung begriffenen Theile bedrfen
bei ihrem raschen Wachsthum gewiss einer reichlichen

Nbrsubstanz, und diese wird ihnen durch die Thtig-
keit der Blutkrperchen geliefert, sei es, dass die von

den Phagocyten aufgenommenen Gewebstheile inner-

halb derselben verdaut und wohl in flssiger Form
wieder abgegeben werden , oder sei es, dass die Nhr-
substanz von ihnen nur an Ort und Stelle ihrer Ver-

wendung geschafft wird. Letzteres soll dadurch ge-

schehen, dass die Blutkrperchen in Menge nach jenen
Orten hinwandern, wo Neubildungen stattfinden, und

dass sie hier zerfallen, vielleicht infolge einer Ueber-

brdung mit Nahrungsstoffen. So wird durch die

Thtigkeit der Phagocyten nicht nur der Raum
freigemacht fr die Entfaltung der neuen Or-

gane, sondern es werden auch die wegge-
schafften Theile nutzbar fr den weiteren
Aufbau des Thierkrpers verwendet. Aber
noch in einer dritten Weise sollen die Blutkrperchen
nach der Beobachtung des Verfassers bei der Ent-

wicklung der Gewebe betheiligt sein, und zwar so,

dass sie zwischen oder in die Zellen sich neu bildender

Organe eindringen. Da diese jugendfrischen Gewebe

aber gegen ihre zerstrende Wirkung gefeit sind,

unterliegen diesmal die Phagocyten im Kampfe. Sie

zerfallen innerhalb der Gewebe und ihre Substanz

kommt diesen zu Gute. So ist die Bedeutung
der weissen Blutkrperchen fr die Meta-

morphose der Insecten eine dreifach wichtige.
Zum Schluss sei nur noch erwhnt, dass Herr

van Rees ausser den hier berhrten Entwickelungs-

vorgngen auch die p]ntstehung von Kopf und Glied-

maassen der Fliege und die Umbildungen studirt hat,

welche das Respirations- und Nervensystem ,
die An-

hangsorgane des Darmes sowie der Fettkrper er-

leiden. E. Korscheit.

\V. F. Denning: Der Sternschnuppen-Schwarm der
Leoniden im Jahre 1888. (Nature , 1888,

Vol. XXXIX, p. 84.)

Her aus dem Sternbilde des Lwen ausstrahlende

Sternschnuppen-Schwarm des 14. November zeichnet sieh

bekanntlich durch den grossartigen Glanz aus, welchen

das Phnomen bei seiner, alle 33'/3 Jahre erfolgenden
Wiederkehr darbietet. Ob in der Zwischenzeit etwas

von dieser Meteoritengruppe zu sehen ist, Lnteressirt in

hohem Grade, und der fleissige Sternschnuppen -Beob-

achter zu Bristol ermdet nicht, wie den brigen be-

kannten Schwrmen, so auch dem Leoniden -Schwrm

jhrlich seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Im ver-
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flossenen Jahre waren seine Beobachtungen vom Wetter

sehr wenig begnstigt, nach vorangegangenem, starken

Regenwetter begann aber die Nacht des 13. November

mit massig klarem Himmel, so dass die Beobachtungen

um 15h 30m beginnen konnten; von 16h etwa bis 18h

war der Himmel wolkenfrei, und Herr Denning zhlte

in den 2% Stunden 29 Sternschnuppen, unter denen

17 Leoniden waren
,
so dass also der Schwrm ziemlich

merklich war. Der Strahlungspunkt der letzteren war

bei 149 -f- 22, fast identisch mit dem in frheren Jahren

gefundenen.

Ausgezeichnet war die letzte Erscheinung durch die

Helligkeit einzelner Meteore; um 16 h 56 m wurde eine

"rosse Feuerkugel unter den Leoniden beobachtet, dann

zwei Sternschnuppen, welche an Helligkeit Jupiter gleich-

kamen, und eine erster Grsse. Alle diese Hessen

Spuren zurck, welche mehrere Secunden dauerten.

Ein schues Meteor, welches in Bristol um 17 h l'J m
beobachtet wurde, ist auch in Sunderland gesehen wor-

den, woselbst es sich auszeichnete durch die lange Dauer

seiner Spur, welche fr das blosse Auge 9 Minuten nach

dem Aufblitzen zu sehen blieb. Eine Vergleichung der

beiden Beobachtungen ergiebt, dass dieses Meteor beim

Verschwinden 37 engl. Meilen oberhalb des Punktes der

Nordsee in 55Va Br. und 3 E. L. sich befand.

Die letzte Erscheinung der Leoniden scheint ent-

schieden heller gewesen zu sein, als jede andere Wieder-

kehr desselbeu Stromes seit 1879, wo eine hnliche Er-

scheinung wie die jetzige stattfand. Die Wahrnehmungen
des Herrn Backhouse in Sunderland besttigen im

Ganzen die Bristoler Beobachtungen ;
hier wurden

etwa 14 Leoniden beobachtet, darunter eine Feuerkugel,

einer gleich Jupiter, zwei gleich Sirius und die Spuren,

welche sie zurckliessen, waren charakteristisch.

Es ist wahrscheinlich, schliesst Herr Denning seine

Mittheilung, dass diese wohlbekannte Gruppe jedes Jahr

zunehmen wird bis zu ihrem Maximum 1899.

J. Liznar: Die 26tgige Periode des Nord-
lichtes. (Wiener akademischer Anzeiger, 1888, Nr. XX,

S. 191, und Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd.XCVlI,

Abth. IIa, S. 1001.)

Es ist bekannt, dass zwischen den Erscheinungen

des Erdmagnetismus und des Nordlichtes eine Beziehung

besteht, die sich besonders deutlich in der 11jhrigen

Periode zeigt. Da beide Erscheinungen von der Sonne

abzuhngen scheinen und fr die magnetischen Elemente

auch eine 26tgige Periode nachgewiesen ist, so kam

der Verfasser auf den Gedanken, eiue Untersuchung dar-

ber anzustellen, ob sich diese Periode nicht ebenfalls

in den Nordlichtbeobachtungen nachweisen lasse.

Es wurden zu diesem Zwecke die stndlichen Nord-

lichtbeobachtungen der Polarstationen Bossekop ,
Jan

Mayen und Fort Rae im Jahre 1882/83 verwendet. Nach-

dem die den Mondphasen entsprechende Mondperiode
aus dem Beobachtungsmaterial ausgeschieden war, wurden

die Daten auf eine 2IJtgige Periodicitt untersucht;

hierbei fand der Verfasser nicht nur eine sehr deutlich

ausgesprochene Periode von fast 26 Tagen, sondern auch

bei Vergleichung dieser Periode mit jener aus den mag-
netischen Elementen von Jan Mayen und Fort Rae er-

haltenen eine vollstndige Uebereinstimmung der Maxima
und Minima der entsprechenden Curven, so dass derselbe

mit grosser Berechtigung den Satz aussprechen konnte:

Die Hufigkeit des Nordlichtes zeigt so wie die erdmag-
netischen Elemente eine fast 26tgige Periode. Beide

Perioden zeigen eine gleiche Uebereinstimmung, so dass

man auf eine noch innigere Beziehung sehliessen muss,

als dies aus den frher bekannten Thatsachen der Fall

sein konnte.

Ob nicht auch die Intensitt des Nordlichtes eine

gleiche Periode zeigt, lsst sich leider aus den bisher

vorhandenen, meist nur rohen Schtzungen nicht unter-

suchen. Diese Frage kann erst dann beantwortet wer-

den, wenn man ber eine entsprechende Methode der

Intensittsmessung schlssig geworden sein wird ,
weil

erst dann ein vergleichbares Material zu erhoffen ist.

Edward L. Nichols: Ueber die Absorptionsspectra
einiger blauer Lsungen, nach Messungen
des Herrn F. B. Pitcher. (American Journal of

Science, 1888, Ser. 3, Vol. XXXVI, p. 332.)

Das Blau und Violett, das man von Pigmenten und

Lsungen durch Absorption erhlt, unterscheidet sich

in mehreren Beziehungen von den Farben, welche, gleich-

falls durch Absorption gewonnen, dem Aussehen der

langwelligen Abschnitte des Spectrums gleichen. Sie

sind gewhnlich weniger vollkommen gesttigt und

zeigen in ihrer Zusammensetzung Unregelmssigkeiten,
die man nicht antrifft bei der Absorption des Roth und

Gelb. So ist es z. B. leicht, rothe Farben zu finden,

deren Absorptionsspectra keinen Strahl jenseits der

D- Linie zeigt, whrend blaue Lsungen gewhnlich
alle Wellenlngen des sichtbaren Spectrums durchlassen,

so dass man durch Absorption ein reines Blau sich nicht

herstellen kann. Verfasser veranlasste daher Herrn

Pitcher, Lsungen einiger charakteristischer blauer

Substanzen einer sorgfltigen Spectralanalyse zu unter-

werfen, fr welche er sich eines modificirten Glan'schen

Spectrophotometers bediente. Die Intensitt des Lichtes,

welches durch eine 1 cm dicke Schicht der Flssigkeit

gegangen war, wurde an neun Stellen des Spectrums
zwischen den Fr au nh o f er' sehen Linien A und G

(Wellenlnge 7670 und 4360) gemessen durch Verglei-

chung mit den Intensitten eines daneben liegenden

Spectrums eines direct zum Apparat gelangenden Lichtes

von einem zweiten Argandbreuner.
Zur Untersuchung wurde eine Reihe von Pigmenten

verwendet
,

darunter drei von bekannter Zusammen-

setzung, nmlich : Berliner Blau, knstliches Ultramarin

und Indigo ,
whrend fnf andere gekaufte ,

blauende

Farbstoffe von unbekannter Zusammensetzung waren, an

denen geprft werden sollte, wie weit die Spectralanalyse

sich der spectrophotometrischen Methode zur Entdeckung
bestimmter Farbstoffe bedienen knne. Die Strke der

Lsungen wurde so gewhlt, dass sie eine ausgesprochene
Farbe zeigten ,

aber doch noch hinreichend viel Licht

zu Messungen durchliessen.

Beistehende Figur veranschaulicht am besten die

Absorption der drei obengenannten Farbstoffe. Curve a

gehrt dem Ultra-

marin, Curve b dem

Indigo und c dem
Berliner Blau

;
die

obere Horizontal-

linie stellt die In-

tensitt des durch

die leeren Zellen

hindurchgegange-
nen Lichtes dar. Die

fnf Handelsfarben

V .

/ C, '',',-

c

gaben Spectra, welche den der nebenstehenden drei so

sehr glichen, dass sofort festzustellen war, welchem Stoffe

sie ihre frbende Eigenschaft danken.

Herr Pitcher hat noch zwei blaue Lsungen unter-

sucht, in denen der Zusatz eines Alkalis eine Farben-

nderung hervorbringt, nmlich Lackmus und Kupfer-



No. 6. Nat ur Wissenschaft liehe Rundschau. 77

sulf'at. Durch sorgfltige Iutensittsmessungen fand er

Folgendes : Die saure Lackmuslsung zeichnet sich aus

durch vollstndige Durchlssigkeit fr Strahlen zwischen

B und G des Spectrums und durch geringe Lichtminima

in der Nhe von D und gerade hinter F. Nach Zusatz

von Ammoniak
,

bis die bekannte Farbennderung an-

zeigt, dass die Lsung neutral geworden, ist die helle

Partie im Roth des Spectrums verschwunden, die Ab-

sorption im Gelb hat bedeutend zugenommen und die

Helligkeit des brigen Spectrums ist auf die Hlfte ge-

sunken. Weiterer Zusatz von Ammoniak, bis die Frbung
eine alkalische Reactiou anzeigt, verbreiterte und ver-

tiefte den Absorptionsstreifen im Gelb und verstrkte

die Absorption des ganzen Spectrums, die Helligkeits-

abnahme war aber im Roth grsser als in dem Theile

jenseits des breiten Absorptionsstreifens. Eine eon-

eentrirte Lsung von Kupfersulfat zeigte in einer Schicht

von 1 cm Dicke bei durchfallendem Lichte nur geringe

Frbung und dem entsprechend war das Spectrum sehr

intensiv, nur im ussersten Roth war eine starke Ab-

sorption; zwischen E und F war ein Maximum sehr

ausgesprochen, ebenso eine relativ starke Absorption im

Violett. Zusatz von Ammoniak erzeugte nun eine starke

Absorption in Orange und Gelb und das Minimum der

Helligkeit entsprach hier genau dem im alkalischen

Lackmus beobachteten; jenseits des Helligkeitsmaximums
zwischen E und F war das neutrale Salz fast voll-

kommen durchsichtig und nur eine Spur war brig von

der geringen Absorption hinter F.

Die fast unberhrte *) Domne der spectrophoto-
metrischen Untersuchung der Absorptionsspectra ist eine

weite und keineswegs uninteressante. Verfasser hofft

binnen Kurzem der vorstehenden Untersuchung eine

ber die Anilinfarbstoffe hinzufgen zu knnen und
ber den Einfluss der Suren und Alkalien auf die

Spectra der sogenannten farbenprfendeu Lsungen."

J. Giersbach und A.Kessler: Ueber die Nitrirung
des Benzols. (Zeitschr. f. physikal. Chemie, 1888,

Bd. II, S. 676.)

Die Herren Giersbach und Kessler haben auf Ver-

anlassung desHerrnLothar Meyer den zeitlichen Verlauf

der Bildung von Nitrobenzol aus Benzol und Salpetersure:
C6 H6 + HO.N02 = H2 -f C6H5 .N02,

unter verschiedenen Bedingungen studirt. Ihre Versuche

zeigen ,
dass der Vorgang der Nitrirung in einer Bezie-

hung sehr wesentlich von den chemischen Processen ab-

weicht ,
welche bisher bezglich ihrer Geschwindigkeit

untersucht sind. Whrend sonst eine Vermehrung jedes
einzelnen wirksamen Bestandtheiles der Mischung eine

Vergrsserung des Umsatzes eine Reactionsbeschleu-

nigung hervorruft, gilt dies bei der in Rede stehenden

Reaction nur fr den einen der zur Umsetzung erfor-

derlichen Stoffe, nmlich die Salpetersure. Das Benzol

dagegen wirkt geradezu hemmend; bei gleichbleibender

Menge der Salpetersure wird in der ersten Stunde um
so mehr Nitrobenzol gebildet, je weniger Benzol der

Salpetersure zugesetzt wurde. P. J.

G. Chesnean: Vom Einflsse der Bodenbewe-
gungen und der Luftdruck-Schwankungen
auf die Entwickelung der schlagenden
Wetter. (Annales des Mines, 1888, Ser. 8, T. XIII, p. 389.)

Unter den verschiedenen usseren Einflssen, welche

auf die Entwickelung der schlagenden Wetter in den

') Die umfangreichen Untersuchungen deutscher Spec-

troskopiker, der Herren Vogel, Krss u. A., scheinen

dem Verfasser nicht bekannt zu sein. Ref.

Kohlengruben einwirken und durch deren sorgsame
Beachtung mau Grubenexplosionen in hherem Grade,
als bisher geschehen, vorbeugen knnte, haben in jngster
Zeit die Schwankungen des Luftdruckes besondere Auf-

merksamkeit in Anspruch genommen und zu wissen-

schaftlichen Beobachtungen Veranlassung gegeben. Es
sei nur erinnert an die Beobachtungsreihe, welche vor

einigen Jahren von der Schlagwetter -Commission in

Preussen angestellt worden ist, und an die lngeren Reihen
von Untersuchungen in den sterreichischen Kohlen-

gruben zu Karwin. Erstere hatte zu dem Resultate

gefhrt, dass niederer Luftdruck einer strkeren Ent-

wickelung von Grubengas entspreche und hoher Luft-

druck einem geringen Gehalt an Grubengas ; hingegen
hatten die Beobachtungen zu Karwin ergeben, dass nicht

der Tiefstand, sondern das starke Sinken des Barometers
von strkerer Grubengasentwickelung begleitet sei.

Gleichzeitig war man aufmerksam gemacht worden auf

einen mglichen Einfluss der Erdbewegungen auf die

schlagenden Wetter; jede strkere Bewegung muss in

der Erdrinde Spalten erzeugen oder vorhandene er-

weitern und kann in Betrieb befindliche Gruben mit

Ansammlungen von Grubengas innerhalb der Fltze
leicht in Communication setzen. Im erdbebenreichen Japan
sowohl als in England wurden daher Beobachtungen in

Angriff genommen zum Studium dieses Zusammenhanges
zwischen seismischen Bewegungen und Schlagwettern.

In der vorliegenden Abhandlung berichtet Herr
Chesneau ber eine Untersuchung, die er im Jahre 1886

vom 1. Februar bis zum 31.December (mit nur geringen
Unterbrechungen) im Kohlenbecken Nordfrankreichs

(und zwar in der Schlagwetter reichsten Grube von

Herin), 26km von Douai entfernt, nach beiden Richtungen
ausgefhrt hat. Die Schlagwetter wurden tglich um
6 h a. m. in der abziehenden Ventilationsluft mit der
Pili er 'sehen Lampe gemessen, welche, wie sich Ver-
fasser berzeugte, ir Grubengasmengen, die unter 2 Proe.

bleiben, und um solche Werthe handelte es sich hier,

zuverlssige Werthe giebt; in der Nhe der Grube
wurden die Bodenschwankungen mittelst eines Pendel-

tromometers verzeichnet, ebenso die Angaben eines Ba-

rometers, das um 8 h a. m. abgelesen wurde, und sich

bereinstimmend mit den Luftdruckbeobachtungen zu

Douai erwies. Die Zuverlssigkeit der Angaben des

Tromometers war vorher durch Explosionsversuche in

den Gruben geprft.

Von den 230 Tagen, an welchen Schlagwetterbeob-

achtungen ausgefhrt wurden
,

konnten nur 179 mit

gleichzeitigen Beobachtungen der anderen beiden Ele-

mente verglichen werden. Stellt man nun die Curven

der Beobachtungen Punkt fr Punkt zusammen und

nimmt man Uebereinstinimung" zwischen den mikro-

seismischen und Schlagwetter-Erscheinungen an, wenn
die Tangenten der Curven dasselbe Vorzeichen haben,

Widerspruch", wenn sie entgegengesetztes Zeichen

haben
,

und Unabhngigkeit" ,
wenn die eine der

Tangenten horizontal ist
,

so findet man Uebereinstini-

mung" an 81 Tagen , Widerspruch" an 46 und Un-

abhngigkeit" an 51 Tagen. Bei der Vergleichung
der Schlagwetter mit den Luftdruckschwankungen hat

man Uebereinstimmung", wenn die Tangenten der

Curven entgegengesetzte Vorzeichen haben, und Wider-

spruch bei gleichen Vorzeichen
;
man findet die Ueber-

einstimmung an 75 Tagen , Widerspruch an 51 und Un-

abhngigkeit an 54 Tagen.

Bercksichtigt man aber von den mikroseismischen

Beobachtungen nur die Extreme , resp. die grsseren

Werthe, also die strksten Bewegungen, welche einen

bestimmten Werth berstiegen, und die Tage absoluter
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Ruhe, so findet man, dass 43 Uebereinstimmungen nur
17 Widersprche entgegenstehen. Thut man ein Gleiches

fr die Luftdruckschwankungen, so findet man 11 Ueber-

einstimmungen neben 9 Widersprchen. Als Resultat

ergiebt sich danach, dass eine bestimmte Beziehung
zwischen den mikroseisniischeu Bewegungen und den

Entwicklungen der Schlagwetter existire
; hingegen

scheint der Einfluss der Druckschwankungen weniger

ausgesprochen zu sein. Bercksichtigt man nur die

starken Zunahmen des Grubengases ,
welche mehr als

0,5 Proc. betragen haben und mehrere Tage ber dem
Mittel geblieben sind, so findet man bemerkenswerthe

Uebereinstimmung aller drei Erscheinungsreihen. Sehr
betrchtliche Barometerschwankungen waren ohne Ein-

fluss auf die Grubeugasentwickelung, wenn gleichzeitig
das Tromorneter ruhig geblieben; umgekehrt hatten

starke seismische Strme
,
wenn sie zu einer Zeit auf-

traten
,

wo das Barometer im Steigen begriffen war,
keinen ernsteren Einfluss auf die Ent Wickelung der Schlag-
wetter.

Diese Beobachtungen sollen fortgesetzt und weiter

ausgedehnt werden.

G. Atwood: Bemerkungen ber einige goldfh-
rende Gnge der Provinz Mysore, Sd-In-
dien. (Quarterly Journal of tlie geological society, 1888,
Vol. XLIV, p. 636.)

Die goldfhrenden Gebirge der Provinz Mysore be-

stehen aus abwechselnd schieferigem und grobkrnigem
Gneiss-, Glimmer- und Hornblendeschiefer, durchsetzt

von zahlreichen Quarzitadern, und sie gehren wahr-
scheinlich der archischen Formation an. Das Gold
findet sich namentlich im Quarzit, wo es in Gestalt

kleiner Krner gemeinsam mit Eisenkies und Arsenkies

auftritt. Unter dem Mikroskop zeigen die Krner eine

unvollkommen kristallinische Gestalt und enthalten in

Ritzen und Hohlrumen zuweilen kleine Krystalle von

Quarz und Magneteisen ,
die durch ein kieseliges Binde-

mittel mit den Goldkrnern verbunden erscheinen. In

der Gegend von Seringapatam wurde schon vor lngerer
Zeit durch Zufall eine sehr ergiebige Quarzader entdeckt,
welche bis zu einer Lnge von mehreren 100 Fuss und
einer Tiefe von 55 Fuss ausgebeutet wurde. Auch die

die Ader begrenzenden Glimmerschiefer fhren Gold,
aber in geringerer Menge. In der Nhe der heiligen
Hindustadt Melkote fand der Verfasser im Detritus der

Wasserlufe Goldkrner neben Magneteisen und Eisen-

glanz. Das Gold scheint sehr rein zu sein. Ein Ver-

gleich mit anderen Goldkrnern von bekanntem Gehalt

940
ergab einen Feingehalt von

-y.vn Es sind in der Pro-

vinz Mysore drei Golddistricte bekannt ,
von denen der

Verfasser namentlich den mittleren, in der Nhe von
Melkote und Seringapatam gelegenen eingehender be-

schreibt. Der Verfasser hlt es fr nicht zweifelhaft,

dass die Quarzadern auch jetzt noch hinreichende Men-

gen von Gold enthalten, um einen lohnenden Betrieb zu

ermglichen. v. H.

Marey: eber das Hinken in Folge von Schmer-
zen. (Comptcs rendus, 1888, T. CVII, p. 641.)

Das Hinken kann sehr verschiedene Ursachen haben,
die smmtlich als mechanische zusammengefasst werden

knnen, und von den Herren Quenu und Demeny
einer eingehenden Untersuchung durch successive Mo-

mentphotographien unterzogen worden sind (Rdsch. III,

403). Nun giebt es bekanntlich noch eine andere
i rsache, welche Hinken erzeugt, nmlich wenn das Auf-

setzen des Fusses auf den Boden schmerzhaft ist.

Dieses Hinken ist ein freiwilliges und hat den Zweck,
den Schmerz zu mildern durch Verminderung des
Druckes des Fusses gegen den Boden. Man kann dieses

Hinken fr einen Moment 'unterdrcken
,
wenn man

durch eine Willensanstrengung den Schmerz berwindet;
aber sehr bald kommt das Hinken wieder.

Beobachtet man aufmerksam das schmerzhafte Hinken,
so sieht man, dass es in einem pltzlichen Senken des

Krpers besteht in dem Momente ,
wo der schmerzhafte

Fuss auf den Boden gesetzt wird, der Krper hebt sich

dann energisch whrend des Aufsttzens auf den ge-
sunden Fuss. Das Herabsinken des Krpers whrend
des Aufsttzens des Fusses auf den Boden vermindert
nmlich die Kraft dieses Aufsttzens und damit auch
den Schmerz, den es erzeugt.

Die Vorstellung, dass von dem Moment an, wo ein

Fuss auf dem Boden ruht
,

dieser Fuss die ganze Last
des Krpers trage, ist nach den Anschauungen des

Herrn Marey nicht richtig. Dies trifft nur zu, wenn
der Krper sich nicht bewegt; da aber beim Gehen das
Bein sich beugt und streckt

,
vollfhrt der Schwerpunkt

des Krpers ab- und aufsteigende Bewegungen ,
die be-

gleitet sind von einer abwechselnden Ab- und Zunahme
des Druckes gegen den Boden.

Legt man auf seinen Weg einen harten, eckigen
Krper, so kann dieser das Aufsetzen eines Fusses auf die

Erde schmerzhaft machen, und nach einiger Zeit wird
sich das schmerzhafte Hinken einstellen. Man berzeugt
sich dann leicht, dass bei gleichmssigem Schreiten der

Schmerz sehr lebhaft ist; wenn man aber in dem Mo-

ment, wo man den schmerzenden Fuss aufsetzt, das

entsprechende Bein pltzlich beugt und den Krper
senkt, dann wird der Schmerz geringer sein. Whrend
dieses unvollkommenen Aufsttzens nimmt der nicht

schmerzende Fuss schnell seine neue Stellung ein und
hebt mit einem krftigen Stoss den Krper auf sein

normales Niveau.

Mechanisch hat man, nach Herrn Marey, drei Flle
zu unterscheiden, in denen der Druck des Fusses gegen
den Boden bald gleich ist dem Gewichte des Krpers,
bald grsser, bald geringer als dieses Gewicht : 1) Wenn
der Schwerpunkt des Krpers unbeweglich ist ,

oder

eine gleichmssige Bewegung des Hebens und Senkens

ausfhrt, dann ist der Druck genau gleich dem Ge-

wichte des Krpers. 2) Wenn der Schwerpunkt sich

mit beschleunigter Bewegung hebt, dann leistet der

Muskelapparat mehr
,

als das Krpergewicht zu tragen ;

er entwickelt noch einen Ueberschuss von Kraft
,

der

sich auf den Boden fortpflanzt ,
und der gemessen wird

durch die Beschleunigung, welche dem Krper ertheilt

wird. 3) Wenn der Schwerpunkt sich mit beschleunigter

Bewegung senkt
,
dann bertrgt sich das Gewicht des

Krpers nicht ganz auf den sttzenden Fuss
, denn ein

Theil des Gewichtes arbeitet
,
indem es die absteigende

Beschleunigung der Krpermasse hervorbringt. Diese

Kraft, welche sich nicht auf den Fuss bertrgt , repr-
sentirt einen um so grsseren Theil des Krpergewichtes,
je grsser die absteigende Beschleunigung ist, und nhert
sich dem Werthe (/(Erdanziehung) oder 9,8 m iu der Se-

cunde.

Diese theoretischen Consequenzen werden' durch

den Versuch besttigt ,
wenn man gleichzeitig durch

successive Augenblicksphotographien die verticalen Ver-

schiebungen des Schwerpunktes fixirt und mittelst eines

registrirenden Kraftmessers den Druck gegen die Unter-

lage in jeder Bewegungsphase aufzeichnen lsst. Wenn
man die beiden so erhaltenen Curven vergleicht, sieht

man, dass, je mehr das Aufsetzen des schmerzenden
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Fusses begleitet ist von einem pltzlichen Senken des

Krpers, desto krzer und niedriger die Curve ist, welche

die Strke des Druckes wiedergiebt. Sowie aber der

nicht schmerzende Fuss zum Aufsttzen kommt, hebt

er die vorbergehende Senkung auf, ertheilt dem Krper
-eine aufsteigende Bewegung, welche das mittlere Niveau

wieder herstellt, in welchem die Krpermasse sich fort-

bewegt. Dieses Hebeu markirt sich auf der Zeichnung
des Dynamometers durch eine hhere und lngere Curve,

als die war, welche dem Aufruhen des schmerzenden

Fusses entsprach.

C Grobben: Die Pericardialdrse der Lamelli-

brancliiaten. Ein Beitrag zur Kenntniss
der Anatomie dieser Molluskenklasse.

(Arl.. a. .1. zoolog. Institute d. Univ. Wien, 1888, Bd. VII,

Heft 3, S. 39.)

Der verdiente Verfasser hat schon vor einigen Jahren

die Aufmerksamkeit auf ein neues, drsiges Organ der

Muscheln von wahrscheinlich exeretorischem Charakter

gelenkt ,
welches dadurch noch eine erhhte Bedeutung

gewinnt, dass sich gute Grnde fr seine Homologie mit

den lngst bekannten Kiemenherzanhngen der Cephalo-

poden anfhren lassen und es auch im Kreise der Gastro-

poden nachweisbar ist. Die Pericardialdrse, wie sie Herr

Grobben getauft hat, ist im Wesentlichen nur eine

hher differenzirte Stelle des Pericardialepithels ;
wo sie

gut entwickelt ist, wie bei Mytilus, Ostrea etc., ist

sie schon vielfach von lteren Beobachtern gesehen,

aber theils nicht weiter beachtet
,
theils unrichtig inter-

pretirt worden. Der Ausgangspunkt dieser drsigen Bil-

dung ist das die Vorhfe bekleidende Pericardialepithel ;

bei einer anderen Reihe von Muscheln findet sich die

Drse im vorderen Abschnitte des Pericards selbst

entwickelt , welches sich dann mehr oder minder sack-

artig von dem Rest des Pericardiums abschnren kann
;

die Drse selbst kann sich unter Umstnden noch eine

Strecke weit in die angrenzenden Mantelpartien er-

strecken. Bei einer ganzen Anzahl Muscheln finden sich

beide Drsen neben einander, doch ist dann immer die

eine von beiden schwcher entwickelt, hufig selbst

rudimentr.

Nach der systematischen Stellung der Muscheln,

welchen die eine oder die andere Drse zukommt, und
auch aus anderen Grnden unterliegt es keinem Zweifel,

dass die den Vorhfen aufsitzende Drse als die phylo-

genetisch niedrigere zu betrachten und die andere von

ihr erst secundr abzuleiten ist. Was ihren Bau betrifft,

so treffen wir auf gekuuelte , in den Pericardialraum

frei mndende Drsenschluche, deren Convolut der

Oberflche der Vorhfe resp. der entsprechenden Peri-

cardialpartien ein geflteltes, zottiges, gekraustes Aus-

sehen verleiht. Entsprechend der Farbe der Drsen-
zellen sind die Drsenterritorien schon mikroskopisch
durch eine rost- bis dunkelbraune Farbe ausgezeichnet.
Doch ist zu bemerken, dass bei manchen Arten (Spon-

dylus, Pecten, Lima, strea etc.) sich auch in der Wand
der Vorhfe selbst massenhaft mit Concretionen gefllte
Zellen befinden, welche in diesem Falle als die Ursache

der dunklen. Farbe der Vorhfe angesehen werden
mssen.

Die Drsenzellen selbst sind gross, tragen eine Geissei

und sind ganz mit stark lichtbrechenden Concretionen

erfllt, wodurch sie ihre excretorische Function jedem
Kenner der Molluskenanatomie hinreichend documen-
tiren. Es ist wohl kein Zweifel, dass die mit Auswurfs-

stoffen beladenen Zellen abgestosseu werden und aus

dem Pericardialraume durch den Wimpertrichter in die

Niere gelangen, von wo sie nach aussen befrdert wer-

den. Schwieriger liegt freilich die Erklrung bei Pholas,
wo die Schluche der Mantelpericardialdrse" sich voll-

stndig vom Pericardialraume abgeschnrt haben, ein

Vorgang, der sich bei verschiedenen anderen Arten auch
fr die Vorhofspericardialdrse wiederholt. Doch findet

sich bei Mollusken und Wrmern mehrfach die Erschei-

nung, dass Excretionsproducte im Gewebe dauernd ab-

gelagert werden
,
von wo eine definitive Ausscheidung

nicht mglich ist.

Nicht ganz leicht ist auch die Frage zu beantworten,
weshalb hier neben der Niere noch ein zweites Excre-

tionsorgan nothwendig wurde. Herr Grobben sucht

sich mit der Annahme zu helfen, dass die Muscheln zum
Zwecke ihrer Ernhrung reichliche Wassermengen auf-

nehmen mssen
,
deren Abscheidung die ursprngliche

Function des Pericardialepithels gewesen wre. Dieser

htten sich dann nachtrglich noch excretorische Lei-

stungen beigesellt.

Wir wollen unser Referat nicht schliessen
,
ohne

noch besonders auf die vielen ausgedehnten Excurse

ber die Anatomie der Muscheln hingewiesen zu habeu,

gerade weil sie nach dem Titel im Inhalte der Arbeit

nicht vermuthet werden knnen. J. Br.

J. Peyrou: Schwankungen der inneren Atmo-
sphre der Pflanzen. (Compt. rend. de la Societe

de Biologie., 1888, Ser. 8, T. V, p. 699.)

Bei den Wechselbeziehungen, in welche die von

den Pflanzen aufgenommene Luft in den Spaltrume n

und Luftcanlen mit den Geweben des Pflanzenkrpers
tritt, ist es natrlich, dass die Zusammensetzung der

inneren Luft von derjenigen der usseren verschieden

sein muss. Herr Grehand hatte hierber mit dem
Verfasser gemeinsam im Jahre 1833 eine Untersuchung

ausgefhrt, deren Resultat war, dass innerhalb der

Pflanzen der Procentgehalt des Sauerstoffes stets geringer

gewesen, als in der Atmosphre, whrend die Kohlen-

sure in grsserer Menge zugegen war, und dass diese

stets gleichsinnigen Differenzen nicht bloss von einer

Pflanze zur anderen, sondern auch bei ein und derselben

Pflanze sehr verschieden waren. Diese Schwankungen
hat Herr Peyrou nun allein weiter untersucht, und die

Ergebnisse dieser drei Jahre fortgefhrten Untersuchung
ausfhrlich in einer der Faculte des sciences einge-
reichten These beschrieben. Als allgemeine Resultate

entnimmt er dieser Arbeit folgende Stze:

1) Die Menge Sauerstoff, welche in den Blttern

enthalten ist, zeigt alle 24 Stunden Schwankungen mit

zwei Minima und zwei Maxima; das eine Minimum fllt

zwischen 7 h und 9h Morgens, das andere zwischen 4 h und

6h p.m.; die Maxima hingegen werden Mittags und um
Mitternacht angetroffen ,

und zwar ist das zweite Ma-

ximum grsser als das erste. Diese Schwankungen sind

unabhngig von der Jahreszeit
, unabhngig von der

Chlorophyllthtigkeit und unabhngig von der umge-
benden Temperatur.

2l Im Allgemeinen nimmt das Mengenverhltniss des

Sauerstoffes in den Blttern zu mit der Bewegung der

Luft. Es ndert sich mit dem Alter derart
,

dass unter

sonst gleichen Bedingungen die jungen Bltter weniger
Sauerstoff enthalten als die ausgewachsenen, und diese

weniger als die vergeilten Bltter. Bei den Pflanzen, die

im vollen Licht sich entwickelt haben, ist das Sauerstoff-

Verhltniss geringer als bei denen, die sich im Schatten

entwickelten. Die Pflanzen mit bleibenden Blttern ent-

halten im Allgemeinen mehr Sauerstoff, wie die mit

abfallenden Blttern. Die Frbung der Bltter hat auf

ihren gasigen Inhalt keinen Einfluss.
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3) Die absolute Menge Kohlensure, die man in den

Blttern findet, ist um so betrchtlicher, je geringer das

Verhltniss des Sauerstoffes zum Stickstoff ist. Allemal,

wenn sich die Pflanze unter fr ihre Entwickelung un-

gnstigen Verhltnissen befindet, nimmt der Sauerstoff

zu; im entgegengesetzten Falle nimmt er ab. Und wenn
das Verhltniss COj grsser ist als eins. d.h. wenn
die Menge der abgegebenen Kohlensure geringer ist

als die des aufgenommenen Sauerstoffes, erfolgt eine

Assimilation dieses Gases.

Besonderes Gewicht legt Verfasser auf den Umstand,
dass die Pflanzen jedesmal, wenn sie unter Bedingungen

gelangen, welche ihrer Entwickelung ungnstig sind,

eine Zunahme des Sauerstoffes in ihren Geweben zeigen.

Hieraus erklren sich viele Einzelerscheinungen, wenn
man beachtet . dass sowohl natrliche wie knstliche

Umstnde in dieser Richtung wirksam sein knnen. So

lassen sich auch die Verschiedenheiten des Sauerstoff-

gehaltes in deu verschiedenen Theilen der Pflanzen nach

hnlichem Princip erklren; denn wenn die Bluthen-

organe z. B. mehr Sauerstoff verbrauchen wahrend ihrer

Entwickelung. so ist dies vollstndig hegreiflich. Wahr-

scheinlich lasst sich die eingangs beschriebene, tagliche

Periode des Sauerstoffgehaltes direct dahin deuten, dass

zu den Zeiten der Sauerstoff- Minima das Prlanzen-

protoplasina am lebhaftesten thtig ist.

der Bewegung ist das mechanische Gewebe. Dasselbe

besteht aus zwei Zellschichten, von denen die eine,

innere, mehr entwickelt ist und strker aufschwillt als

die andere, ussere, die wenig oder gar nicht quellbar
ist. Dadurch, dass sich jene den vernderten Feuchtig-

keitsbedingungen entsprechend ausdehnt oder zusammen-
zieht, kommt die Bewegung zu Stande. F. M.

0. Mattirolo: Ueber einige hygroskopische Be-

wegungen bei deu Lebermoosen. (Atti della

R.Accademia delle Scienze diTorino, lsST 1888) Vol.XXIII,

p. 543. Ausfhrlich mit Abbildungen in: Malpighia. Anno II.

Vol. II, 1888, p. 181.)

Diese Untersuchungen wurden vorzglich an Gri-

maldia dichotoma Raddi ausgefhrt. Dieses Lebermoos

besteht aus einem horizontal auf den Boden hinge-

streckten und mit "Wurzeln ^Rhizoidenl im Boden be-

festigten Thallus. Derselbe ist auf der Bauchseite mit

dunkelvioletten Schuppen besetzt. Im Zustande atmo-

sphrischer Trockenheit richten sich die Seitentheile

des Thallus in die Hhe und legen sich mit den Rn-
dern zusammen

;
die Schuppen beschtzen nunmehr die

ganze Aussenseite des Thallus. Hierdurch wird die Ver-

dunstung eingeschrnkt und ausserdem bewirkt ,
dass

die Pflanzen zu raschen Temperatursteigerungen wider-

stehen knnen, wie dies durch Versuche nachgewiesen
wurde. Herr Mattirolo brachte einige Grimaldien, die

schon vor vielen Monaten getrocknet waren
,

in einen

trockenen Glasreeipieuten , und tauchte diesen fr eine

halbe Stunde in kochendes Wasser. Als die Moose so-

dann in die feuchte Kammer gebracht und begossen
wurden, fingen sie wieder an zu vegetiren und erzeugten
nach einigen Tagen frisches Laub. Die Temperatur im

axilen Theile des Recipienten hatte dabei ;'4
U
betragen.

Der Nutzen dieser Einrichtung wird deutlich, wenn
mau die Verbreitung der zu den Gattungen Plagiochasma,

Reboulia, Grimaldia, Fimbriaria und Tergionia gehrigen
Arten betrachtet. Von 4 lJ Species bewohnen nmlich
35 die heissen Lnder. Die Bewegung des Thallus hngt
nicht vom Lebensprocesse ab

;
sie tritt auch bei gnz-

lich abgestorbeneu Individuen auf. wie beispielsweise

einige Exemplare zeigten, die bereits im Jahre 1795

gesammelt worden waren. Die Bewegung tritt sowohl

im Lichte wie im Dunkeln ein, und findet auch statt

bei Gegenwart von Flssigkeiten . welche den Lebens-

verrichtungen Einhalt thun.

Per Thallus besteht . von oben nach unten verfolgt,

aus drei Gewebeschichten: Epidermales Gewebe. Assi-

milationsgewebe und mechanisches Gewebe. Der Sitz

V e r ui i s c h t e s.

Die Entdeckung eines neuen Kometen meldet
Herr W. K. Brooks aus Geneva, New York. Am H.Ja-
nuar um IS h 4.7 m wurde der blasse Komet aufgefunden
in R. A. lsh 4 m s; Decl. 21 20' S. Der Komet hatte
eine schnelle Bewegung nach Westen.

Ueber eine neue Richtung, welche die Chemie
einschlagen msse, hat Herr Domenico Amato in deu
Atti dell" Accademia Gioenia zu Catania (Ser. 3, T. XX)
eine lngere Abhandlung verffentlicht, in welcher er,

gesttzt auf frhere, eigene Versuche und theoretische

Betrachtungen , darauf hinweist , dass die organische
Chemie . deren Aufgabe die Synthese organischer und

organisirter Substanz sein msse, dieses Ziel auf dem
bisherigen Wege nicht erreichen knne. Denn die Con-
stitution der organisirteu Verbindungen, speciell des
Eiweiss und des Protoplasmas, wird erst sicher erkannt
sein, wenn es gelungen ist, diese Krper auch synthetisch
darzustellen. Dass dies bisher die Chemiker nicht leisten

konnten, obwohl doch die Pflanzen aus den einfachsten

Stoffen Eiweiss bereiten und organisiren ,
erklrt Herr

Amato damit, dass die Chemiker ihre Experimente
stets nur unter dem Einflsse bestimmter Bedingungen
unter Zuhlfenahme einzelner Krfte machen. Die
Natur hingegen arbeitet stets mit einer ganzen Reihe
von gleichzeitig wirkenden Krften. Dass selbst die genau
bekannten Agenden : Licht, Wrme, Druck, anders
wirken, wenn sie gemeinschaftlich thtig sind, hat Herr
Amato in frheren Versuchen beobachtet. Er hat z. B.

gefunden, dass flssiger Phosphorwasserstoff und Chlor-

silber nicht zerlegt ,
Chlor und Wasserstoff nicht ver-

bunden werden, wenn das Licht ohne Wrme einwirkt ;

dass aber auch sehr intensives Licht keine Reaction
unter den erwhnten Gemischen hervorbringt, wenn
man die Temperatur nicht erniedrigt; dass Chlorsilber
sich bei den hchsten Temperaturen nicht zersetzt, und
bei Einwirkung directer Sonnenstrahlen die Zersetzung
nicht mit der Heftigkeit erfolgt, die man von der

gleichzeitigen Wirkung dieser Agentien erwarten
sollte u. s. w. Er hat aus seinen Experimenten folgende
allgemeine Stze abgeleitet : ,In chemischen Processen
wirken die Krfte nicht isolirt . sondern mehrere unter

ihnen gemeinschaftlich: es handelt sich bei den che-

mischen Wirkungen nicht bloss darum
,
mehrere Krfte

gleichzeitig wirken zu lassen , sondern sie in gegebener
fi und in gegebenem Verhltniss abzustufen; es

kommt nicht auf die Quantitt dieser isolirt genommenen
Energien an , da der Ueberschuss gleichgltig ist

;
man

kann in den chemischen Processen sogar die Wirkung
einer jeden dieser Energien annulliren durch die blosse

Anwesenheit einer einzigen von ihnen; mehrere Formen
und Arten der Bewegung sind notliwendig . welche die

letzten Theilchen der Materie beeinflussen , damit die

wahren Bedingungen einer chemischen Thtigkeit vor-

liegen-, der Druck ist bei den chemischen Processen ein

weiterer Factor, der bercksichtigt werden msse." Aus
diesen und hnlichen Schlussfolgerungen hlt es Herr

Amato fr nothwendig, dass die Chemie neue Wege
einschlagen msse, auf denen sie. wie die Natur, gleich-
zeitig alle mglichen Krfte auf die reagirenden Krper
einwirken lasse. [Ob es nicht fr die Erkenntniss der

Vorgnge nothwendig wre . vorher die Wirkung der

einzelneu Krfte zu studiren. bevor man eine grssere
Zahl gleichzeitig wirken lsst . darber hat sich Herr
Amato m seiner Abhandlung nicht geussert.]

Fr die Bedaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag vou Friedrich Vieweg und Sohn in BrauDechweig.
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Ersatz des Photometer-

fettflecks durch rein optische Vorrichtungen ')

Von Dr. 0. Lmmer.
(Originalmittheilung.)

In der praktischen Photometrie will man wissen.

um wie viel mal die eine Flamme unserem Auge
heller erscheint als die andere. Diese physiologische

Wirkung der Lichtquellen kann daher nicht mit

Apparaten wie die Selenzelle, das Radiometer, das Bolo-

meter etc. gemessen werden, wo das Auge gar nicht

gefragt wird, sondern allein von den Photometern.

Letztere sind Hlfsapparate , welche nur den einen

Zweck haben, dem Auge seine Aufgabe zu erleichtern.

Von allen vorhandenen Photometern ist in der Praxis

unstreitig das Fettfleckphotometer von Bunsen am
weitesten verbreitet. Seine Ueberlegenheit gegen-
ber den brigen (L. Weber, Bouguer, Rumford,
Fuchs etc.) besteht darin, dass die beiden dem Auge zur

Beurtheilung dargebotenen leider in einer scharfen
Grenze zusammenstossen und keine Trennungslinie
im Moment der Gleichheit bestehen bleibt. Das

Fettfleckphotometer hat aber immer noch den bedeu-

tenden Uebelstand, dass jedes der zu vergleichenden
Felder nicht bloss von einer, sondern gleichzeitig

von beiden Lichtquellen Licht erhlt. Der Fettfleck

wre nur dann ein idealer, wenn der gefettete

l
) Dr. O. Lummer und Dr. E. Brodhun: Ersatz

des Photometerletttlecks durch eine rein optische Vor-

richtung" (Ztschr. f. Instr. 1889, IX, 2 .

Theil kein Licht reflectirte und der nicht gefettete

Theil kein Licht hindurchliesse. Nach den an ge-
bruchlichen Fettflecken von Herrn Prof. L. Weber
ausgefhrten Messungen verhlt sich die Empfindlich-
keit bei jenen zu derjenigen eines idealen Fleckflecks

etwa wie 1 : 3. Dass wirklich gefettete Papiere nie-

mals die theoretischen Forderungen zu erfllen im

Stande sind, ist selbstverstndlich. Die in der zweiten

Abtheiluug der physikalisch-technischen Reichsanstalt

ausgefhrten Untersuchungen ber die photometrischen

Fig. 1. Methoden fhr-

ten zn einem

neuen Photo-

meterprineip,
bei welchem

durch optische

Einrichtungen
allen Bedingun-

gen des idealen

Fettflecks ge-

ngt wird.

Es stelle Fig.

1 einen durch

die beiden Glas-

prisme-n ^-1 und

B gelegten Hauptschnitt dar. B ist ein gewhn-
liches, total reflectirendes Prisma mit genau ebener

i
i tennsencbe, whrend beim Prisma A nur die

Kreisflche rs absolut eben ist, der brige Theil gr
uud sp dagegen eine Kugelzone bildet. Man presst

d
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die beiden Prismen bei rs so innig an einander,
dass alles irgend woher auf diese Berhrungsflche
auffallende Licht vollstndig hindurchgeht

1

). Das
bei befindliche Auge wird also Licht von 1 nur
durch die Berhrungsflche rs hindurch erhalten,

dagegen von X her nur diejenigen Strahlen, welche

an ar und sl) total reflectirt werden. Sind I und A

diffus leuchtende Flchen und ist das Auge auf die

Flche arst eingestellt, so erblickt es im Allge-
meinen einen scharf begrenzten, hellen oder dunkeln,

elliptischen Fleck in einem gleiehmssig erleuchteten

Felde. Bei Gleichheit der Lichtquellen verschwindet

dieser Fleck vollkommen. Die brigen zu dem-
selben Zweck ausgefhrten Vorrichtungen unter-

scheiden sich von dieser nur durch die Art und Weise,
wie der Theil der gemeinsamen Hypotenusenflche
des Prismenpaares durchsichtig gemacht wird. Es
wird daher gengen, dieselben ganz kurz zu erwhnen:

Zwei Prismen B werden mit ihren ebenen Hypo-
tenusenflchen an gewissen Stellen mittelst Cedern-

holzles oder Canadabalsams an einander gekittet,
whrend sie an den brig bleibenden Stellen durch

Luft getrennt sind. Die Dicke der Kittschicht kann
durch Zusammenpressen der Prismen bis auf VioooiD.

vermindert und somit der Rand der Schicht sehr

scharf erhalten werden. Wo der Kitt sich befindet,

ist der Prismenwrfel durchsichtig, wo Luft ist, bleibt

Totalreflexion bestehen.

Kann man schon mittelst dieser Kittmethode

Figuren (etwa Liniensysteme) statt eines runden
Flecks rs herstellen, so erlaubt dies in ganz will-

krlicher Weise die Aetzmethode. Denken wir uns
in die jetzt ebene Hypotenusenflche des Prismas A
eine beliebige Figur getzt und hierauf gegen diese

Flche das Prisma B angepresst, so wird diese Figur
schwarz auf hellem oder hell auf schwarzem Grunde

auftreten, je nachdem X oder 7 abgeblendet wird. Die

Aetzung muss so tief gehen, dass beim innigen Zu-

sammenpressen der Prismen noch Luft zwischen

letzteren an den Stellen bleibt, wo die Politur fort-

genommen ist. Die polirten, sich berhrenden Flchen
mssen das Verhalten von rs (Fig. 1) zeigen. Wre
in letzterer Figur die Flche psrq eine vollstndige

Kugelflche, dann knnte man durch Anpressen von
A und B wohl auch eine kleine Flche rs zur innigen

Berhrung bringen ,
aber der Rand derselben wre

verwaschen. Im nicht total reflectirten Lichte lagern
sich um diesen mittleren Fleck rs als Centrum die

Newtonschen Iuterferenzringe. Wie andere Inter-

ferenzstreifen (Photometer von Wild und Fuchs),
kann auch das Verschwinden dieser Ringe als ein

Kriterium fr die Lichtvergleichung benutzt werden.

Nur der Vollstndigkeit wegen sei noch die Com-
bination angefhrt, wo die Flche ab versilbert, die

Silberschicht bei rs ausgekratzt und beide Hypotenusen-
flchen mittelst Oeles oder Canadabalsams zusammen-

gekittet sind. In Folge der Silberreflexion wird das

') Aehnlich wie beim centralen schwarzen Fleck der
im reflectirten Lichte erzeugten Newtonschen Ringe.

Phnomen nicht so rein wie bei den anderen Combina-
tionen.

In Fig. 2 ist die Anordnung des Photometers

skizzirt, wie es unter Benutzung des vorstehenden

Fig. 2.

Princips in der Werkstatt der Reichsaustalt fr
unsere Versuche ausgefhrt wurde. Lothrecht zur

Axe der Photometerbank mn steht der Schirm ik;
er besteht aus zwei Papierblttern , zwischen welche

Stanniol gelegt ist. Das diffuse, vom Schirm aus-

gehende Licht fllt auf die Spiegel e und /, welche
es senkrecht auf die Kathetenflchen cb und dp der

in Fig. 2 gezeichneten Prismeucoinbination werfen.

Der Beobachter bei stellt durch die verschiebbare

Lupe w scharf auf die Flche arsb ein.

Zu den Vorzgen des neuen Photometers kommt
noch der weitere nicht zu unterschtzende hinzu,
dass es frei ist von der beim Bun senschen Fettfleck

so strenden Vernderlichkeit und ungleichmssigen
Ausstrahlung der beiden Fettfleckseiten.

Die bis jetzt ausgefhrten Messungen ergeben als

grsste Abweichung in einer Reihe von Einstel-

lungen wenig ber ein Procent. Der mittlere Fehler

einer Einstellung bleibt stets unter 0,5 Procent. Die

getroffene Anordnung des Apparates erlaubt, das neue

Photometer ohne Weiteres an die Stelle der blichen

Bunsenschen Apparate auf jede gerade Photometer-

bank zu setzen. Natrlich kann das beschriebene

neue Priucip auch bei anderen Photometern, z. B. dem

Weberschen, leicht verwendet werden.

F. Hoppe -Seyler: lieber Huminsubstanzen,
ihre Entstehung und ihre Eigenschaften.
(Zeitschrift fr physiologische Chemie, 1888, Bd. XIII,
S. 66.)

Trotz der weiten Verbreitung der Huminsub-

stanzen in der Natur ,
trotz ihrer unverkennbaren

Bedeutung fr den Haushalt der Pflanzen, und trotz-

dem seit Mulder eine stattliche Reihe ausgezeichneter
Forscher sich mit dem Studium dieser Substanzen

beschftigt hat, gehren sie noch zu den am wenig-
sten bekannten chemischen Individuen, und ber ihre

Entstehung, ihre Constitution und weiteren Schicksale

herrscht noch viel Dunkel. Wenn nun auch die
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.,chemisch noch meist uninteressanten, zum Theil

recht ermdenden und langweiligen" Untersuchungen
der Huminsabstanzen durch den Verfasser, welcher

hierbei von seinem Assistenten, Herrn G. Lange,
vielfach untersttzt worden, die Frage noch keines-

wegs aufgeklrt und zu einem Abschluss gebracht

haben, so haben sie doch ber die Art der Bildung
und ber die Eigenschaften der Humuskrper eine

Reihe von Thatsachen festgestellt, welche beim weite-

ren Studium zur Aufklrung dieses Rthsels wesent-

lich frderlich sein werden. An dieser Stelle soll

auf die werthvollen Einzelergebuisse der Arbeit nicht

eingegangen ,
vielmehr jeder sich specieller hierfr

iuteressireude Leser auf die Originalmittheilung hin-

gewiesen werden. Hingegen mgen aus der ausfhr-

lichen Abhandlung des Herrn Hoppe-Seyler einige

Punkte und Betrachtungen herausgegriffen werden,

die von allgemeinerem Interesse sind; zunchst die

Kinleituug ber die Bildung der Iluminsubstanzen

in den Pflanzen :

Bei der Zersetzung abgestorbener, feuchter Pflan-

zeutheile bilden sich bekanntlich amorphe Substanzen.

die dem Humus seine braune Farbe geben und als

Humus- oder Huminsubstanzen gewhnlich bezeichnet

werden. Lebende Pflanzen sind in all ihren Organen
frei von diesen Stoen

,
aber die Bildung derselben

erfolgt ganz allgemein in jedem Theile einer Pflanze,

wenn der Tod eintritt und der sterbende Theil Wasser

enthlt. Zwei Vernderungen sind es besonders,

welche sich beim Absterben der Bltter und anderer

saftreicher Organe bei den verschiedensten Pflanzen

zeigen, nmlich eine Frbung in helleres oder dunk-

leres Braun und das Eintrocknen an der Luft; sie

treten beide gleichzeitig mit dem Verschwinden des

Lebensturgors auf unter scharfer Abgrenzung des ab-

gestorbenen Theils. Bleiben die Theile mit Wasser

benetzt, so dass ein Austrocknen nicht mglich ist,

so werden sie bei der Braunfrbung weich , schlaff,

und wenn die Gewebe nicht sehr holzig sind, zer-

fliessend. Die Braunfrbung kann gelblich, rthlich

bis fast schwarz sein; immergrne Bltter werden

beim Absterben gewhnlich duukelbraun
,

Zwiebel-

gewchse rthlich oder blass gelblichbraun. Trotz

dieser Verschiedenheit fehlt die Braunfrbung beim
Tode niemals ganz, soweit die Prfung dieses Ver-

haltens bei mehreren Tausenden von Exemplaren von

Arten und Gattungen der verschiedensten Familien

von den hchst organisirten hinab bis zu den Moosen,
Flechten und Algen ergeben hat.

Im Inneren von Baumstmmen, Aesten und Wur-
zeln bleibt gar nicht selten weisses, leichtes, sehr

zerreibliches, faules Holz zurck, frei oder fast frei

von Huminsubstanzen. Wenn dagegen am lebenden

Baume ein Ast oder ein Theil vom Stamm abstirbt,

so frbt das todte Holz alsbald sich braun bis zur

Grenze der Nekrose. Ebenso brunt sich Holz,

Schilf, Stroh, wenn es einige Zeit im Wasser verweilt

und davon ganz durchdrungen ist. Die usseren

Rindenschichten brunen sich am lebenden Holz

frher oder spter, und man darf das Leben in der

Rinde als erloschen ansehen, so weit diese braune

Farbe reicht.

Durch schnelles Erhitzen in siedendem Wasser,
auch durch sehr starke Temperaturerniedrigung weit

unter kann man lebende Pflanzen tdten
,
ohne

dass Braunfrbung eintritt. In einem Strome warmer,
trockener Luft knnen Pflanzen getrocknet werden,
ohne dass Brunung erfolgt. Bei warmem, sonnigem
Wetter gemhtes und getrocknetes Gras wird bis auf

die Samen und Pilzsporen vollstndig getdtet; es

bleibt dabei grn und behlt sein Aroma. Tritt da-

gegen nasses Wetter ein und bleibt der Sonnenschein

schwach, so trocknet das Heu nicht, verliert seine

grne Farbe und seinen angenehmen Geruch und be-

kommt eine mehr brunliche Farbe. Auch gemhtes
oder berstndiges Getreide nimmt bei anhaltend

feuchter Luft brunliche Farbe an. In beiden Fllen
ist die Ausbildung von Iluminsubstanzen die Ursache

der Verfrbung, mit welcher die Aenderuug des

Aroma Hand in Hand geht. Zerquetschte Aepfel
und Birnen brunen sich bald und verlieren zugleich
ihr Aroma , besonders wenn sie nicht sauer sind

;

Zusatz von Weinsure verhindert die Brunung und
erhlt das Aroma. Ein Gleiches gilt von den Wein-

trauben. Da absterbende Pflanzen, wenn sie uicht

zu sauer sind ,
der zersetzenden Thtigkeit der all-

gegenwrtigen Spaltpilze verfallen, konnte man

glauben, dass die allgemein sich einstellende Braun-

frbung ihr Werk sei. Wenn man aber sieht, dass

durchschnittene Aepfel in wenig Minuten eine Braun-

frbung annehmen, viele Pflanzen noch frher, so ist

der Schluss wohl gerechtfertigt, dass in diesem Falle

die Spaltpilze unschuldig sind.

Bei abgestorbenen Thieren wird nichts der Humiu-

bildung Aehuliches beobachtet. Die Thiere mssen
daher entweder die Stoffe

,
welche die Braunfrbung

der abgestorbenen Pflanzen bedingen, entweder gar
nicht oder nur in sehr geringen Mengen enthalten,

oder sie erleiden bei dem Tode der Thiere nicht die

Zersetzung, wie in den Pflanzen.

Obwohl dunkelgrne Pflanzentheile gewhnlich
stark gebrunt werden, so ist nachweisbar das Chloro-

phyll bei der Huminbildung nicht wesentlich bethei-

ligt; denn Pflanzen und Pflanzentheile, welche wenig
oder gar kein Chlorophyll enthalten (z. B. Kartoffel-

knollen, Rbenwurzeln, Lathraea, Monotropa u. s. w.)

erfahren sehr starke Braunfrbung, wenn sie, nass

zerquetscht, der Luft ausgesetzt werden.

Die Substanzen, welche in die braunen Farbstoffe

verwandelt werden
,
mssen offenbar eine sehr allge-

meine Verbreitung im Pflanzenreiche haben. Es liegt

nahe
,
an die Gerbsuren und an die Kohlenhydrate,

namentlich an die am weitesten verbreitete Cellulose

zu denken. Die im Pflanzenreiche sehr verbreiteten

Gerbstoffe bilden nun in der That bei ihrer Zer-

setzung, besonders nach Zusatz von etwas Schwefel-

sure, rothe bis dunkelbraune, amorphe Krper, die

..Gerbstoffrothe". Aehnliche Stoffe, die weder in

Wasser noch in Aether, aber in Alkohol lslich sind

und Phlobaphene" genannt werden, findet man sehr
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hufig in Rinden und Borken der Bume, wie in ab-

gestorbenen Blttern , so dass man den Gerbstoffen

eine wesentliche Rolle bei der Verfrbung der Rin-

den und der anderen abgestorbenen Pflanzentheile

zuerkennen niuss. Aber keineswegs kann man
in allen Fllen die Bildung der dunklen Farbstoffe

auf Gerbsuren zurckfhren, weil sie nicht selten

in saftigen Stengeln und Blttern fehlen
,

welche

bei dem Absterben eine intensive Braunfrbuug an-

nehmen.

Cellulose und die Kohlenhydrate im Allgemeinen
haben unter den Pflanzen die weiteste Verbreitung.

Ferner ist bekannt, dass man Cellulose durch Kochen

mit massig verdnnten Suren in Dextrin und Zucker

und diese in braune Huminsubstanzen berfhren

kann; aber die Cellulose ist nicht die Substanz,

welche in Kartoffeln, Lathraea u. s. w. die braunen

Stoffe beim Absterben liefert, da man in dem wsse-

rigen Auszuge der zerquetschten Substanz den die

Braunfrbung bedingenden Krper findet, whrend
doch die Cellulose in Wasser nicht lslich ist. Aus

demselben Grunde, weil sie nmlich ganz unlslich

sind, knnen auch die Ligninsubstauzen nicht direct

bei der Farbstoffbildung betheiligt sein. Bei der

Methanghrung der Cellulose, welche nach frheren

Untersuchungen des Verfassers unter dem Einfluss

bestimmter Organismen erfolgt (Rdsch. I, 37(>), wurde

weder bei Ausschluss von Sauerstoff noch bei An-

wesenheit desselben die Bildung brauner Huminsub-

stanzen beobachtet. Verfasser studirte daher ein-

gehend die brigen bekannten Arten der knstlichen

Bildung von Huminsubstanzen aus Cellulose, und

zwar das Erhitzen mit Wasser auf 180 bis 200, das

Schmelzen mit Kali, die Einwirkung des Sauerstoffes;

diese Experimente haben zwar eine Aufklrung
ber die Entstehung der Iluminkrper in absterben-

den Pflanzen nicht ergeben ,
aber eine Reihe neuer

Thatsachen ber die Bildung und Eigenschaften dieser

Substanzen herbeigefhrt, welche Herr Hoppe-
Seyler durch die Erweiterung seiner Untersuchung
auf die Hammkrper aus anderen bekannten Quellen

noch bereichert hat.

Am Beginne unseres Referates wurde bereits be-

merkt, dass auf die Wiedergabe der in dieser Unter-

suchung aufgefundenen, werthvollen Einzelheiten nicht

eingegangen werden kann. Im Allgemeinen sei nur

bemerkt, dass Herr Hoppe- Seyler sowohl unter

den Gerbstoffrothen, wie unter den Huminsubstanzen

drei Gruppen unterscheidet: Die erste Gruppe um-
fasst die Stoffe, welche weder in Alkohol noch in

Alkalilauge lslich sind
, sich mit Alkali zu schlei-

migen, schwierig auszuwaschenden Massen verbinden,

und beim Schmelzen mit Aetzkali in Krper der bei-

den anderen Gruppen bergefhrt werden; in diese

Gruppe gehren die Humine und Ulmine Mulder's.
Zur zweiten Gruppe gehren die. Krper, welche in

Aetzkalilsung lslich sind und durch Suren aus

dieser Lsung als voluminse, gallertige, in Alkohol

unlsliche Niederschlge ausgefllt werden; hierher

gehrt ein Theil der Gerbstoffrothe und der Humin-

und Ulminsuren. Die dritte Gruppe endlich zeigt

gegen Aetzalkalilsung dasselbe Verhalten wie die

zweite, aber der voluminse Niederschlag ist in Alko-

hol leicht und vollstndig lslich; zu dieser Gruppe
gehren die Phlobaphene der Rinden, ein Theil der

Humin- und Ulminsuren und die braunen Suren

(Hymatomelansuren" des Verfassers), in welche alle

Substanzen der ersten und zweiten Gruppe durch

Schmelzen mit Aetzkali bergefhrt werden. Wenn
trotz der bisherigen Untersuchungen noch viel auf

diesem Gebiete zu leisten brig bleibt, so lassen die

gewonnenen Erfahrungen doch schon manchen inter-

essanten Ausblick auf die Rolle der Humussubstanzen

in der Natur zu, wie nachstehender, der Abhandlung
entnommene Abschnitt beweist.

Whrend der Hauptbestandteil des festen Ge-

rstes der Pflanzen, die Cellulose, ein Krper von

grosser Festigkeit und Bestndigkeit in der Luft, im

feuchten Boden und im Wasser durch Einwirkung
von Spaltpilzen allmlig vollstndig zu Gasen umge-
wandelt wird und verschwindet, bildet sich beim par-

tiellen oder allgemeinen Tode der Pflanzen eine Reihe

von Stoffen aus sehr vernderlichen Bestandtheilen

der Zellen, Saftgefsse und ihrer Verdickungsschichteu,

die, wenn auch nach der einen oder anderen Rich-

tung leicht Verbindungen und Vernderungen ein-

gehend, doch dabei eine so ausserordentliche Be-

stndigkeit zeigen, dass man ein Recht hat, sie unter

den an der Erdoberflche und im Boden und Schlamm

obwaltenden Verhltnissen als unzerstrbar anzusehen.

Sie sind den bestndigsten Mineralien an die Seite

zu stellen. Durch ihre Fhigkeit, in ihre Poren und

in lockere Verbindung eine recht bedeutende Menge
Wasser aufzunehmen und nur langsam wieder abzu-

geben, mit Ammoniak und Alkalimetallen in Salz-

verbindungen einzutreten, die schon durch schwache

Suren, aber nicht durch Kohlensure gelst werden,

bieten sie in ihrer Substanz den Wurzeln der Pflanzen

Magazine fr ihre Nahrung, und in ihrer weichen,

elastischen Krume Wege und Haftpunkte fr ihr

Wachsthum und ihren Halt. Sie gewhren einer

grossen Zahl der verschiedensten Thiere , auch viel-
es .

'

fach Spaltpilzen ,
anderen Pilzen

, Algen , Wohnung
und Substrat; aber keine Pflanze und kein Thier

ist im Stande, sie zu verdauen und als Nahrung zu

verwenden ,
und kein Spaltpilz ruft in ihnen eine

Zersetzung hervor. Fallen sie nicht schliesslich einem

Brande oder einer von aussen her, durch andere

Stoffe veranlassten Oxydation anheim, so scheinen sie

ewig im Wesentlichen unverndert zu bleiben. Im

Torf und in der Braunkohle sehen wir sie viele Jahr-

tausende berdauern, indem sie auf die anliegenden

Gesteinsschichten auch nicht die geringste Einwir-

kung ausben. Die Huminsubstanzen sind sogar,

besonders in ihren Verbindungen (DoppUrit) mit Cal-

cium, mit Eisen und mit Magnesium, im Stande,

nicht allein in ihre Ablagerungen hineingerathene

Stcke von Holz und anderen au sich weniger halt-

baren Stoffen ,
auch die zartesten Zellenmembranen,

vor der Zersetzung viele Jahrhunderte und Jahr-
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ttigende zu bewahren , indem sie in ihre Poren und

Fugen imprgnirt der Thtigkeit der Spaltpilze den

Weg verlegen. Hierdurch wird es erklrlich, dass

in den Resten der Pfahlbauten die Bestandteile des

Holzes und selbst in der Braunkohle noch Celluloae

in Holzstoken zu linden ist . . . Ebenso wie die

Hnminkrper sind die fetten Suren von hherem

Moleculargewicht , hauptschlich Palmitinsure und

Stearinsure, unfhig, durch Ghrung zu zerfallen.

Es ist krzlich von C. Engler die Ansicht ausge-

sprochen (Rdseh. III, 420) und durch Versuche sehr

wahrscheinlich gemacht, dass diese fetten Suren (das

Leiohenwachs) untergegangener Thiere die Bildung
des Erdls veranlassten, indem sie unter Druck einer

nicht sehr hoben Erhitzung ausgesetzt waren. Von

Chemikern und Geologen ist in neuerer Zeit diese

Hypothese mehr und mehr begrndet, und es steht

ihr keine andere gegenber, welche Beachtung bean-

spruchen kann; nur darf man sich nicht auf Versuche

mit den Fetten (d. h. den Glycerinverbindungen),
auch nicht mit den freien

,
fetten Suren , sondern

mit den Calcium- und Magnesium -Verbindungen
sttzen, wenn man durch das Experiment die Erdl-

bildung nachahmen will, da nur solche Salzverbin-

duugen von Dauer sein knnen.
Werden die Hurninsubstanzen vorher bei 110

getrocknet, allmiilig hher erhitzt, so stellt sich Gas-

entwickelung ein, ohne wesentliche Wasserverdam-

pfung und ohne dass die Iluminsubstanz sich blht
oder sonst ihre Form verndert. Erst viel spter, bei

hher und hher gesteigerter Temperatur, erscheinen

auch empyrheumatische Stoffe in nicht erheblicher

Quantitt im Destillat. Aus 2,3124 g bei 110 ge-

trockneter Hymatomelausure (aus Rohrzuckerhumin-

sure dargestellt) wurden beim Erhitzen im Sand-

bade bis gegen 400 erhalten 0,9260 g Gase und

Destillat; der Rckstand besitzt das Aussehen von

Steinkohlen. Das entwickelte Gas enthielt 62,15

Volumprocente CO.,, daneben Methan und kohlenstoff-

reichere Kohlenwasserstoffe. Auch huminsaurer Ba-

ryt, ans Braunkohle dargestellt, bei 111 getrocknet,
im Glasrohr erhitzt unter Einleiten des Gases in eiu

kleines Quecksilbergasometer, gab reichlich Gas mit

CO, 19,56 Proc, CH 4 31,18 Proc, im Uebrigen
IM,26 Proc. Ns und ein wenig 0_.; beide letztere Gase

sind Reste der mit eingeschlossenen atmosphrischen
Luft. Man hat wohl insofern ein Recht anzunehmen,
dass die Steinkohlen aus den Huminstoffen durch

Erhitzung entstehen, weil kaum eine andere Mg-
lichkeit brig bleibt. Backende Kohle kann nur

dann aus ihnen entstehen, wenn noch andere Ein-

schlsse in den Torf- und Braunkohlenlagern ent-

halten sind. Kohlensure und Methan sind die so

hufig in den Steinkohlen eingeschlossenen und stark

comprimirten Gase. Wie es aber geschehen kann,
dass in den Blsern der einen Steinkohlenfltze fast

reines Methan, in anderen ein Gemisch von C02 und
CII 4 , in wieder anderen fast allein C02 auftritt,

drfte sich aus den bisher gemachten Erfahrungen
noch nicht gengend erklren lassen."

Auch die Bedeutung der in den Pflanzen mannig-
fach vorkommenden und den Huminstoffen nahe

stehenden Phlobaphene fr das Leben der Pflanze

erblickt Herr Hoppe-Seyler nicht sowohl darin,

dass sie von der lebenden Pflanze in den lebenden

Theilen verwendet werden , als vielmehr darin
,
dass

die absterbenden Theile in der Rinde sich damit

fllen und der lebenden Pflanze eine vortreffliche

schtzende Decke gewhren, die nicht verwest

und den Spaltpilzen keine Nahrung giebt.

A. G. Nathorst: Zur fossilen Flora Japans.
(Palontol. Abbandl., IV, 1888, Heft 3, 56 S., Berlin, G.

Reimer.)

Der Verfasser, der bereits mehrere Arbeiten ber

die japanische Tertirflora verffentlicht hat, giebt

hier die Resultate neuer, auf ein ausgedehntes, von

32 verschiedenen Localitten stammendes Material

gesttzten Studien. Den grssten Theil der hier be-

schriebenen Pflanzenreste verdankt derselbe den Herren

Naumann und Yokoyama von der japanischen

geologischen Landesanstalt, ergnzt wurde dasselbe

durch die Sammlungen der Museen zu Berlin und

Upsala. Den grssten Theil der Arbeit bildet die

durch Abbildungen erluterte Beschreibung der be-

stimmten Arten , bei deren Benennung der Verfasser

von dem Grundstze ausgeht, alle vorplioenen Bltter

nur dann einer der lebenden Gattungen zuzurechnen,

wenn diese Zugehrigkeit durch ganz zuverlssige

Merkmale ausser Zweifel gestellt ist, in allen anderen

Fllen jedoch ihnen den Namen der nchstverwandten

lebenden Gattung mit dem Zusatz phyllum" (also

z. B. Fagophyllum, Aesculiphyllum u. s. w.) zu geben.

In einem besonderen Schlusskapitel werden die allge-

meinen Ergebnisse zusammengestellt.
Herr Nathorst glaubt trotz unserer noch immer

nicht hinlnglichen Kenntniss von den geologischen

Verhltnissen Japans und trotz des noch sehr unvoll-

stndigen Materials doch die smmtlichen ihm vor-

liegenden Pflanzenreste in zwei Hauptkategorieu
scheiden zu knnen, von denen die erste, zumeist der

nordstlichen Hlfte von Nipon entstammende, vor-

plioenen, wenigstens mitteltertiren Ursprungs ist;

die zweite
,
der sdstlichen Hlfte von Nipon und

den kleinen, unmittelbar angrenzenden Inseln an-

gehrige, jnger ist als das Pliocn. Aus der ersten

Gruppe erwhnt Nathorst im Ganzen 31 Species,

von denen 9 neu sind, whrend 18 auch in der euro-

pischen, 16 auch in der arktischen Tertirflora vor-

kommen. Speciell japanische Formen treten auch

unter den neuen Arten wenig hervor. Die 34 aus

der jngeren Gruppe beschriebenen Arten schliessen

sich eng an die jetzige japanische Flora an.

Die hervorragendste Eigenthmlichkeit der post-

mioenen japanischen Flora, soweit sie nach den bis-

herigen Forschungen uns bekannt geworden ist, ist

jedoch die, dass dieselbe in keiner Weise auf ein frher

wrmeres Klima hinweist; im Gegentheil scheint die

Flora von Yokohama und Mogi eher auf klteres

Klima hinzudeuten. Allerdings sind alle derartigen
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Schlsse noch etwas unsicher, so lange die geolo-

gischen Verhltnisse der einzelnen Localitten nicht

vollstndig aufgeklrt sind. So ist es z. B. recht

wohl mglich, dass das Vorkommen von jetzt auf die

Gebirge beschrnkten Pflanzen im Tertir von Mogi
sich durch eine Senkung der Kste erklren lsst,

was um so plausibler erscheint
,

als das japanische

Binnenmeer nach den neueren Arbeiten von Harada
einem Einbrche seine Entstehung verdankt.

Auch die vorpliocne Flora deutet in keiner Weise

auf frher hhere Durchschnittsteraperaturen hin; im

Gegentheil zeigt sie auffallende Beziehungen zu der

Tertirflora von Sachalin und Alaska. Dies Ver-

halten ist nicht nur auffallend im Vergleich mit der

Tertirflora der Schweiz, sondern in noch hherem
Grade gegenber den Funden auf Grnland und Is-

land, wo deutliche Spuren eines frher wrmeren Kli-

mas vorliegen. Dieser auffallende Gegensatz zwischen

Japan und Sachalin einerseits und Grnland anderer-

seits im Verein mit der gegenseitigen Lage der ge-

nannten Lnder fhrt den Verfasser auf die schon

mehrfach discutirte Annahme einer seitherigen Ver-

nderung in der Lage des Poles. Auch Neumayr
hat krzlich (Erdgeschichte II, S. 512 bis 514) auf

Grund der Tertirflora der genannten Lnder, noch

vor dem Erscheinen von Nathorst's letzter Arbeit,

eine Verschiebung des Poles zur Tertirzeit um etwa

10 gegen das nordstliche Asien hin fr eine nicht

von der Hand zu weisende Annahme erklrt, und von

astronomischer Seite liegen wesentliche Bedenken

nicht vor (Rdsch. IV, 1). Es wrde die verhltniss-

mssig sdliche Lage, die Europa dadurch erhalten

wrde, die entschieden hhere Temperatur, welche

die europische Tertirflora voraussetzt, erklren, und

andererseits wrde hiermit auch die Beobachtung

Philippi's, dass die miocneu und eocnen Mol-

lusken Chiles durch Nichts auf ein frher wrmeres
Klima hinweisen, hiermit im Einklang stehen.

Angesichts derartiger weittragender Folgerungen
hebt der Verfasser selbst hervor, dass unsere Kennt-

uiss der japanischen Tertirflora noch keineswegs als

abgeschlossen betrachtet werden kann
, dass weitere

geologische und palontologische Forschungen au Ort

und Stelle noch wesentliche Aufklrungen bringen
werden

,
und seine Hypothese recht wohl im Laufe

der Zeit durch neue Forschungsresultate umgestossen
werden knne. Einstweilen aber sind dieselben

durchaus geeignet, alle bisher bekannten Thatsachen

befriedigend zu erklren. v. H.

A. Fritze: Ueber den Darmcanal der Epheme-
riden. (Beruhte der Naturforsch. Gesellschaft zu Freihurg

i. Br., 1888, Bd. IV, S. 59.)

Aus der vorliegenden Arbeit, welche eine Dar-

stellung von der Anatomie und Histologie des Darmes
der Eintagsfliegen (Ephemeriden) giebt, wollen wir

nur das allgemein Interessantere herausheben. Es

betrifft dies die Verhltnisse im Darm der ausgebildeten
Thiere und die Unterschiede, welche sich im Vergleich
mit dem Darm der Larven herausstellen. Der Darm

der letzteren
,
welcher ebensowohl wie derjenige der

Imago in Vorderdarm (Schlund und Kopf), Mittel-

und Enddarm zerfllt, zeigt die typische Zusammen-

setzung aus usserer Musculatur und innerem, mehr

oder weniger stark entwickeltem Epithel, so wie es

der verschiedenartigen Function der einzelnen Ab-

schnitte des Insectendarmes entspricht. Anders liegen

aber die Verhltnisse beim ausgebildeten Thiere.

Whrend der Mitteldarm zur Zeit des Larvenlebens

eine nicht sehr weite, cylindrische Rhre darstellt,

erscheint er bei der Imago mchtig aufgetrieben und

mit Luft gefllt als ein weiter Sack. Seine Wandung,
die bei der Larve aus einer starken Muskellage und

hohem Cylinderepithel bestand, ist sehr dnn geworden,

entsprechend der Aufblhung des Darmes. Diese

Gestaltung entspricht der Thatsache ,
dass die Ein-

tagsfliegen als Imago keine Nahrung mehr aufnehmen.

Bekanntlich sind auch ihre Mundwerkzeuge stark

rckgebildet. Der Darm aber wre in diesem Zustande

zur Verdauung der Nahrung keineswegs mehr ge-

eignet. Allem Anschein nach hat er eine andere

Function angenommen, und dieser Functionswechsel

ist es, der uns hier vor Allem interessirt. Wie der Ver-

fasser wahrscheinlich macht, dient der Darm in seinem

modificirten Zustande als aerostatischer Apparat. Zu

diesem Zweck sind noch besondere Vorrichtungen an

ihm augebracht. Die Speiserhre verengert sich be-

deutend und stellt schliesslich eine lange Rhre mit

engem Lumen dar. Die Wand der Rhre wird ausser

vom Epithel durch eine mchtig entwickelte Muscu-

latur gebildet. Es kann kaum ein Zweifel sein, dass

diese eine Erweiterung und Verengerung des Schlundes

bewerkstelligt und damit einen Zutritt von Luft in

den Darm ermglicht.
Wie dem Schlnde, so kommen auch dem hinteren

Theil des Darmes besondere Vorrichtungen zu, welche

sich durch seine vernderte Function erklren lassen.

Dies gilt zumal von einem musculsen Apparat,
welcher bei Batis fluminum an der Grenze zwischen

Mittel- und Enddarm angebracht ist. Diese Stelle

hat in Bezug auf ihr Lumen ebenfalls eine auffllige

Verengerung erlitten, und auch hier ist die Muscu-

latur ganz besonders stark entwickelt, ja es ist sogar
eine Art von Sphincter (ringfrmiger Schliessmuskel)

zu Stande gekommen, welcher den weiten Mitteldarm

vom Enddarm trennt. Wie die starke Musculatur

des Schlundes die Function hat, den Luftzutritt in

den Darm zu regeln, kommt jener Schliesseinrichtung

offenbar die Bedeutung zu, das Austreten von Luft

aus dem Darm zu vermitteln.

Nach der Beobachtung des Verfassers entspricht

die Fhigkeit eines besseren Fluges bei den Epheme-
riden der hheren Ausbildung der musculsen Vor-

richtungen am Darmkanal. Baetis z. B., welche den

geschilderten, complicirten Verschlussapparat besitzt,

sieht man lange Zeit ruhig in der Luft schweben

und dann pltzlich pfeilschnell herabsinken. Indem

sie die Luft aus dem Darm eutliess
,
brachte sie den

Krper zum Collabiren und das nun wesentlich im

Volumen verkleinerte Thier sank rasch nieder. Um
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wieder zu steigen, fllt das Thier vom Munde aus

seinen Darm wieder mit Luft und hebt sich dann unter

Zublfeuahme der Flgel in die Hhe. Ephemera,
deren Darm bei weitem nicht so gnstig eingerichtet

ist, vermag ihren Flug durchaus nicht in der Weise

zu reguliren ,
wie dies bei Baetis der Fall ist. Sie

fliegt lange nicht so gut und ihre Bewegungen gleichen

mehr einem Flattern.

Wie schon frher von Palmen hervorgehoben
wurde '), drfte die geschilderte Bedeutung des Darm-

canals nicht seine einzige sein. Es ist leicht verstnd-

lich, dass durch eine intensive Fllung des Darmcauals

mit Luft auch ein Druck auf die hauptschlich im

Hinterleibe gelegenen Geschlechtsorgane ausgebt und

dadurch die Ablage der Eier erleichtert wird. Be-

kanntlich geht diese ausserordentlich rasch vor sich,

so dass ltere Autoren an ein Platzen des Hinterleibes

dachten, zumal man Weichtheile demselben anhngend
findet. Palmen zeigte jedoch, dass diese Weichtheile

den durch die Geschlechtsffnungen nach aussen um-

gestlpten Eileitern entsprechen. Diese Umstlpung
der Eileiter wurde aber offenbar durch den Druck

der im Darm eingeschlossenen Luftmasse bewirkt, auf

welche ihrerseits die ganze Musculatur des Hinter-

leibes drckte.

Der Functionswechsel, welcher den Darm zu einem

aerostatischen Apparat macht und damit zugleich eine

tiefgreifende Vernderung seines Baues bewirkt, ist

von hohem Interesse. Nach der Beobachtung des

Herrn Fritze vollzieht sich die Vernderung in der

Function des Darmes so, dass nicht direct der Larven-

darm, welcher der Verdauung obliegt, beim Uebergange
in das ausgebildete Thier sich mit Luft fllt. Viel-

mehr ist der Darm der Subimago (des letzten Larven-

stadiums) ,
welcher bereits die volle Ausdehnung I

des Imagodarms erreicht hat und dessen Wnde nur

um weniges dicker sind als die Darmwnde des vllig

ausgebildeten Insects, mit Wasser gefllt. Das Ent-

leeren des Wassers findet whrend oder sogleich
nach der letzten Hutung statt. An Stelle des

Wassers tritt nunmehr atmosphrische Luft und der

Darm ist damit seiner neuen Function bergeben.
E. Korscheit.

Stanislans Meunier: Lithologische Bestimmung
des Meteoriten von Fayette County, Texas.

(Comptes remlus, 1888, T. CVII, p. 1016.)

Wegen der allgemeinen Schlussfolgerung, die Herr
Meunier aus der mineralogischen Zusammensetzung
des Fayette-Meteoriten abgeleitet hat, sollen die Ergeb-
nisse dieser Specialuntersuchung hier mitgetheilt werdeu.
Der Meteorstein, von welchem ein Stck des Pariser

naturhistorischen Museums Gegenstand der Untersuchung
gewesen, entstammt einem 146 kg schweren Block, der
vor lngerer Zeit in der Nhe des Colorado -Flusses in

Texas gefunden war, ber dessen Fallzeit jedoch nichts

bekannt ist.

Der Fayette-Meteorit gehrt nach den Bestimmungen
des Herrn Meunier dem Typus an, welchen Verfasser

*) J. A. Palme
1

n: Ueber paarige Ausfhrungsgnge
der Geschlechtsorgaue bei Insecten. Eine morphologische
Untersuchung. Helsingfors 1884.

Erxlebenit" genannt hat, und welcher ein graues, un-

gemein krystallinisches Gestein mit sehr feinem Kora,
hart und gut polirbar ist. Er besteht aus einer Mischung
eines dem Peridot oder Olivin nahestehenden Silicats

mit einem dem Pyroxeu hulichen Silicat; man findet

in demselben ziemlich viel Nickeleisen, ein wenig Pyr-
rhotin oder Schwefeleisen und mehr oder weniger deut-

liche Spuren thonerdehaltiger Mineralien von Feldspath-
Charakter. Die Dichte schwankt von 3,50 bis 3,75, je
uach dem Reichthum au Eisenkrnern iu dem betreffen-

den Handstck.
Diesem allgemeinen Typen-Charakter eutspricht die

von Herrn Meunier gefundene Zusammensetzung des

Fayette-Meteoriten; er besteht aus 7,21 Nickeleisen;

2,84 Pyrrhotin; 38,01 Olivin; . 45,23 Pyroxen; 6,19 feld-

spathartigen Mineralien, glasigen Zwischensubstanzen
und Umwandlungsproducten; Spuren von Chromeisen,
Schreibersit. Die Dichte war 3,547.

Iu Dnnschliffen unter dem Mikroskop untersucht,
offenbarte der Meteorit seine Verwandtschaft mit dem
Erxlebener Typus durch deu Reichthum und die Schn-
heit der Kugeln mit strahliger Structur. Mehrere von
diesen Choudreu

,
deren Dimensionen verhltuissmssig

gross sind
,

sind ganz identisch mit den von Herrn
Meunier durch die gegenseitige Wirkung der Dmpfe von
metallischem Magnesium, Chlorsilicium und Wasser knst-
lich hergestellten. Die relative Lagerung der constituiren-

den Mineralien, im Lichte der synthetischen Versuche

gedeutet, fhrt zur Erkenn tniss der nachstehenden

Reihenfolge in den Stadien der Bildung des Meteoriten:

Erste Zeit: Pyroxene und Eustatit; feldspathart ige Mi-

neralien. Zweite Zeit: Peridot-Staub, der die Lcken
ausfllt, den die Nadeln der vorigen Mineralien bilden.

Dritte Epoche: Wenig reiches, glasiges Magma, her-
rhrend von einer Schmelzung nach der ursprnglichen
Ablagerung. Vierte Epoche: Nickeleisen und Pyr-
rhotin, an der Oberflche der Chondren abgeformt und in

ihre Spalten eingedrungen. Fnfte Periode: Schwarze
Mineralien in sehr feinen Linien abgelagert und her-

rhrend von localen Erwrmungen ohne Schmelzung
und gewhnlich eine Folge mechanischer Wirkungen.

Eine hnliche Complication, welche man noch aus-

gesprochener findet in vielen anderen Typen kosmischer

Gesteine, liefert ein sehr starkes Argument gegen die

Identificirung, die man zuweilen aufzustellen versucht,
zwischen den Meteoriten und den Sternschnuppen,
welche offenbar von Kometen stammen."

Georg H. Boelmier: Elektrische Erscheinungen
in den Rocky Mountains. (Sitzungsberichte
d. Wiener Akademie der Wissensch. 1888, Bd. XCVII,
Abtheil. IIa, S. 638.)

Die Errichtung der meteorologischen Beobachtungs-
station auf dem Gipfel des Pikes Peak in Colorado war
im Juni 1873 Herrn Boehmer bertragen, der whrend
des Baues zuerst eines passirbaren Weges und spter
des Observatoriums auf dem Gipfel eine Reihe inter-

essanter elektrischer Erscheinungen beobachtet hat,
ber welche er in vorliegendem Aufsatze ausfhrlich

Bericht erstattet. Ausser den eigenen Beobachtungen
whrend des Baues und nach Beendigung desselben

hat Verfasser auch noch die von spteren Beobachtern
bis zu der im September 1887 erfolgten Auflsung des

Observatoriums gemachten Aufzeichnungen bercksich-

tigt. Der neue Weg begann in einer Hhe von 6000 Fuss
am Ausgange eines Canons und endete in einer Hhe
von 14200 Fuss, nachdem er iu der Hhe von 11000 Fuss
die Baumgrenze berschritten. Gleichzeitig mit dem
Wege wurde stets auch die Telegraphenleitung gelegt,
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welche die Arbeitsstelle und spter das Observatorium

selbst mit dem etwa drei Meilen vom Fusse des Ge-

birges entfernten Stdtchen Colorado Springs verband.

Aus den Einzelheiten der Beobachtungen knnen hier

nur einige typische hervorgehoben werden.

Whrend wir uns in den unteren Schichten der

Berge befanden
,
bis zu einer Hhe von etwa S000 Fuss,

wurden die elektrischen Signale an beiden Endpunkten
klar und deutlich wahrgenommen, doch bemerkte ich

mehrfach, dass an der Basis-Station die Zeichen sich viel

krftiger markirten, als in der oberen. Je hher wir

ins Gebirge stiegen, desto grsser wurde die Schwierig-

keit im Lager ,
trotz der sorgfltigen Erdleitung, tele-

graphische Mittheilungen zu erhalten. Bisweilen konnten

wir Colorado Springs ganz deutlich hren
,
doch war es

eine absolute Unmglichkeit, den Strom zu unterbrechen,

dann wieder, nach vergeblichen Versuchen, fing mit einem

Male die Linie an zu arbeiten und das Instrument gab
eine Anzahl wirr durch einander laufender Zeichen mit

solcher Geschwindigkeit ,
dass selbst das gebteste Ohr

nichts verstehen konnte. An der Baumgrenze ,
in einer

Hhe von 11500 Fuss, hrten alle und jede Zeichen im

Lager auf, whrend unsere Botschaften klar und deutlich

am unteren Ende der Linie eintrafen." Diese Launen-

haftigkeit" der Leitung blieb eine charakteristische

Erscheinung, welche in ganz unberechenbarer Weise den

telegraphischen Dienst auf dem Observatorium strte.

Fr eine andere Klasse von elektrischen Erschei-

nungen ist die Beobachtung bezeichnend, welcher Herr

Boehmer in der ersten Nacht nach der Erreichung des

Gipfels gemacht hat: Ein ziemlich heftiger Sturmwind

stellte sich im Laufe der Nacht ein, von leichtem Schnee

begleitet, in dem sich ein lautes Knistern und Knattern

bemerkbar machte. Ich selbst versprte am ganzen

Krper ein Gefhl
,

als ob Tausende von Nadeln durch

meine Haut drngen ;
mein Haar und Bart wurden elek-

trisch, whrend mir selbst unbeschreibbar seltsam zu Muthe

wurde. Auf den von mir mitgebrachten, metallischen

Gegenstnden zeigten sich violette Funken von etwa

% Zoll Durchmesser und etwa 2 Zoll Lnge, die bei

Berhrung der betreffenden Gegenstnde von denselben

verschwanden
,

sich jedoch nach Zurckziehung der

Finger sowohl an denselben wie am Metall sofort, wie

Irrlichter hin und her tanzend, wieder zeigten. Mein

Kochgeschirr, Instrumente, selbst die Knpfe am Sturm-

band meiner Mtze wurden elektrisch und boten alle ein

wunderschnes
, obgleich eigentmliches Schauspiel.

Das Knistern im Schnee verwandelte sich in ein eigen-

thmlich singendes Gerusch, welches mit dem ver-

mehrten oder verringerten Schneefall in directer Be-

ziehung zu stehen schien. Mit dem Aufhren des Schnees

hrten auch die elektrischen Erscheinungen auf." Alle

derartigen Erscheinungen sind whrend des 14jhrigen
Bestehens der Station mit wenigen Ausnahmen nur im

Sommer und whrend Schneefalls oder leichten Hagels
beobachtet worden.

Ausser den beiden genannten Gruppen von Erschei-

nungen traten noch Entladungen in der allerverschie-

densten Form und Intensitt auf, wie dies in der Schil-

derung der Emzelbeobachtuugen beschrieben ist.

L. Grunmacli : Untersuchungen ber dieAende-
rungen des galvanischen Leitungs Wider-
standes verschiedener Krper bei Aende-
rung ihres Aggregatzustandes. (Annalen der

Physik, 1888, N. F., Bdi XXXV, S. 764.)

Ueber den galvanischen Leitungswiderstand der

Metalle bei verschiedenen Temperaturen hatte Clausiu s

zuerst (1858) die Vermuthung ausgesprochen, dass der-

selbe fr die einfachen, festen Metalle nahe proportional
sei der absoluten Temperatur. Dieser Vermuthung
hatte sich Herr v. Siemens in einer dieselbe Frage be-

handelnden Arbeit angeschlossen, indem er die vor-

handenen Abweichungen bei festen Metallen als Folgen

geringer Verunreinigungen erklrte und es fr wahr-

scheinlich hielt, dass auch das Quecksilber, welches im

flssigen Zustande eine entschiedene Ausnahme macht,
im starren Zustande und in hinreichendem Abstnde
vom Schmelzpunkte sich in seinem Verhalten den anderen

Metallen auschliessen werde.

Zur Entscheidung dieser fr den Zusammenhang
der elektrischen und Wrme-Erscheinungen interessanten

und wichtigen Frage hat Herr Grunmaeh bereits im

Anfange des Jahres 1885 das galvanische Leitungs-

vermgen des Quecksilbers in dem Temperaturintervalle
von 90 C. bis zu -j- 20 C. untersucht und das Ver-

halten einer grsseren Reihe von Legirungen ,
von

Haloidsalzen und von Salzlsungen bezglich ihres gal-

vanischen Leitungswiderstandes bei Aenderung ihres

Aggregatzustandes in den Kreis der Untersuchung ge-

zogen. In der vorliegenden Abhandlung theilt Verfasser

zunchst nur die fr Quecksilber gewonnenen Resul-

tate mit.

Die Versuche wurden in Glasspiralen von 0,75 bis

1,2 mm Weite und 1 m Lnge mit reinem Quecksilber

angestellt, dessen Widerstand nach der Wheatstone-
schen Brckenmethode mit dem Widerstnde einer zweiten

mit Quecksilber gefllten Glasspirale, die constant auf

der Temperatur C. gehalten wurde, verglichen wurde.

Die Resultate dieser Versuche waren folgende:
In dem Temperaturiutervall von -4- 20 bis 30

nimmt der Widerstand des flssigen Quecksilbers mit

sinkender Temperatur ab; der Temperaturcoefficient
hat den constanten Werth 0,00086. Whrend des Er-

starrungsproeesses sinkt der Widerstand pltzlich be-

trchtlich, und zwar ist derselbe nach dem Erstarren

(bei 40") l,5mal so klein als beim Beginn des Er-

starrens (bei 30). Die weitere Widerstandsabnahme
des starreu Quecksilbers von 40 bis 90 C. endlich

hat keinen constanten Temperaturcoefficieuten; vielmehr

nimmt dieser mit abnehmender Temperatur bestndig ab.

Reines Quecksilber bildet also, sowohl wenn es

sich in flssigem, als auch wenn es sich in festem Zu-

stande und in betrchtlichem Abstnde von seinem

Schmelzpunkte, nmlich bei Temperaturen bis zu 90C,
befindet, in seinem Verhalten hinsichtlich des galva-

nischen Leitungswiderstandes eine entschiedene Aus-

nahme gegenber den anderen einfachen, reinen Me-

tallen."

J. B. Baille: Ueber ein Mittel, kleine Deforma-
tionen flssiger Oberflchen zu studiren.

(Comptes rendus, 1888, T. CVII, p. 731.)

Ein usserst empfindliches Mittel
,

kleine Lngen
zumessen, liefern, nach Fizeau's Vorschlag, die farbigen

Ringe, welche zwischen zwei durch einen kleinen, leeren

Raum von einander getrennten, ebenen Glsern entstehen.

Herr Baille hat statt der unteren Glasebene die hoii-

zontale Oberflche einer Flssigkeit genommen und war

dadurch im Stande, alle Vernderungen dieser Oberflche

sehr scharf zu beobachten. Bei der Beobachtung der

farbigen Ringe zwischen einer Flssigkeit und einer zu

dieser parallelen Glasebene muss mau unter anderen

Vorsichtsmaassregeln darauf achten, dass das Olas nicht

benetzt werde, weil die Erscheinung dann verschwindet.

Unter Benutzung gelben Natriumlichtes konnte Herr

'Baille die Aenderung der Oberflche von magnetischen
und diamagnetischen Flssigkeiten untersuchen bei der
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Einwirkung eines schwachen Magnetes; die zwischen

die beiden Pole gebrachten Ringe wurden elliptisch,

und die grosse Axe stand parallel oder senkrecht zu

den Kraftlinien. Ebenso konnten die CapiUarwirkungen

beobachtet werden, wenn die Flssigkeit das (ieiass be-

netzte; dieRinge in der Nahe des Randes wurden feiner

und enger, und sehr deutlich war der Punkt sichtbar,

wo die Ringe ihre Regelmssigkeit verlieren, wo die

Nah, des Randes sich merklich macht und die capillare

Krmmung beginnt. Endlich konnte die Anziehung

beobachtet und gemessen werden, welche ein von

einem Strome dnrehflossener Kupferdraht auf eine L-

sung von Eisenchlorid ausbt.

C. Liebermann : Ueber ein Nebenalkaloid des

Cocains, das Isatropylcocain. (Ber. d. deutsch,

ehem. Ges. 1888, Bd. XXI, S. 2342.)

C. Liebermann und F. Giesel: Ueber eine neue

technische Darstellungsart und theilweise

Synthese des Cocains. (Ebend. S. 3196.)

Das in der Medicin vielfach verwendete Cocain ist

in den Cocablttern von einer Anzahl amorpher Neben-

alkaloide begleitet; die Aufklrung der Beziehungen

eines derselben zum Cocain bildet den Gegenstand der

in der Ueberschrift erstgenannten Abhandlung.
Es ist schon seit lngerer Zeit bekannt, dass das

Cocain. C17 HaiN04,
beim Erhitzen mit Suren in Methyl-

alkohol Benzoesure und eine Ecgonin genannte Base,

C9HJBN03 zerfllt ".

C17 H 21 N04 -r-2H2
= CH 3 .OH + Cc

H5 .CO.OH
+ C9H]BNOs .

Es folgt daraus, dass das Cocain vom Ecgonin sich

durch Ersatz eines Wasserstoffatoms mittelst der Methyl-

gruppe (C Hs)
und eines zweiten mittelst der Benzoyl-

gruppe (C6H5 .CO) ableitet. Fr eines jener begleitenden

Alkaloide, welches die Zusammensetzung C19 H!3NO(

besitzt, hat nun Herr Liebermann nachgewiesen, dass

es bei der Spaltung Methylalkohol, Isatropasure, C9
H 8 2 ,

und gleichfalls Ecgonin liefert:

Cl9HasNOt+ 2H2
= CH3 .OH+C8H8 2+C9H15NOs ;

dieses Alkaloid ist demnach dem Cocain sehr hnlich

constituirt; es unterscheidet sich von letzterem nur

dadurch ,
dass es an Stelle des Benzoesurerestes einen

Rest der Isatropasure enthlt ,
und wird daher als Isa-

tropylcocain bezeichnet.

Die Herren Liebermann und Giesel haben nun

gefunden ,
dass auch aus den brigen Nebenalkaloiden

beim Kochen mit Suren mit grsster Leichtigkeit

Ecgonin abgespalten wird. Dass man vom Ecgonin

durch Einfhrung einer Methylgruppe und einer Ben-

zoylgruppe zum Cocain zurckgelangen knne, war

schon durch frhere Untersuchungen bekannt. Die ge.

nannten Herren haben die Methoden hierzu wesentlich

verbessert und zu einem technisch brauchbaren Ver-

fahren ausgebildet. Jene bisher werthlosen und stren-

den Begleiter des Cocains knnen daher jetzt fr die

Gewinnung des Cocains nutzbringend verwendet werden,

indem aus ihnen zunchst Ecgonin dargestellt, und letz-

teres dann in Cocain bergefhrt wird.

Es sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, dass Herr

Einhorn in Aachen mit interessanten Versuchen zur

Klarlegung der Constitution des Cocains beschftigt ist,

welche indess noch nicht zu einem abschliessenden Re-

sultat gefhrt haben und daher erst spter referirt

werden mgen. P. J-

G. Basile : Die vulkanischen Bomben des Aetna.

(Atti dell' Accademia Gioenia di scienze natural] in Cata-

nia, 1888, Ser. 3, T. XX, p. 29.)

Unter den bjeeten, welche von thtigen Vulkanen

ausgeworfen werden
,
werden einige mehr oder weniger

kugelfrmige und elliptische wegen ihrer Aehnlichkeit

mit beschossen als Bomben" bezeichnet, und von den

brigen Auswrflingen ,
den Schlackeu

, Lapilli ,
Sanden

und Aschen, getrennt. Die Regelmssigkeit ihrer Form.

verleiht diesen vulkanischen Gebilden ein besonderes

Interesse sow: ohl in Betreff der Erklrung ihrer Bil-

dung, als auch wegen ihres Nutzens als Wegweiser zur

Erkennung vulkanischer Eruptionen ,
von denen sonst

keine oder keine sicheren Spuren brig geblieben. Die

ausfhrliche Abhandlung des Herrn Basile beschftigt
sich ausschliesslich mit den Bomben des Aetna, und ob-

wohl die Resultate nur zum Theil von allgemeinem
Interesse sind, so sollen sie wegen der schweren Zu-

gnglichkeit der Originalabhandlung in der Zusammen-

fassung des Autors hier vollstndig wiedergegeben
werden :

1) Die vulkanischen Bomben werden nur von sub-

aerischen ,
vulkanischen Kratern hervorgebracht; denn

man kann nicht als Bomben auffassen die rundlichen

Formen der Basaltlaven u. s. w., die unter besonderen

Umstnden entstanden sind durch unmittelbare Abkh-

lung der kugelfrmigen Basalte in dem Meeresschlamm,
durch das Abrunden der Laven lngs ihrer Strme, durch

Reibung oder Druck auf das Lavamagma, in Folge der

Rundung durch meteorische Wirkung u. s. w.

2) Die vulkanischen Bomben knnen durch ihre

Anwesenheit in geologischen Formationen die Reste

alter Krater bezeugen und jedenfalls die Existenz sub-

aerischer Vulkane whrend der betreffenden Formationen.

3) Die Art der Bildung der Bomben ist begrndet
in den speeifischen Bedingungen der Entwicklung oder

des Entweichens der Gase im Inneren des ausgeworfenen

Lavamagmas.
4) Ihre Gestaltung verdanken sie der dreifachen

Wirkung der Projectionskraft, der Schwerkraft und der

Centrifugalkraft.

5) Ihre Configuration ndert sich nach dem Vor-

herrschen der einen der genannten Krfte.

6) Das ussere Aussehen und die ussere und innere

Anordnung der makroskopischen Krystalle ,
welche dem

Gesetze der Gravitation folgen, deuten an, dass die-

selben vor der Eruption der Lava existirt haben.

7) Der compacte Kern der Bomben, der aus fremdem

Gestein besteht
, giebt die Schichten oder Formationen

an, welche die Eruption durchdrungen hat.

8) Die Bomben mit Kernen aus fremdem Gestein

werden besonders in den ersten Phasen der Eruption

ausgeworfen, die folgenden Auswrfe bedecken diese

Dejectionen.

9) Der Metamorphismus der in den Bomben einge-

schlossenen Kerne bietet interessante Thatsachen; die

Sande finden sich umgewandelt in Bimssteine entweder

durch den Contact mit der basischen Lava, oder durch

den Einfluss der alkalinischen Dmpfe ,
oder durch die

mehr oder weniger lange Wirkung der Wrme.
10) Das bimssteinartige Innere der Bomben rhrt

her von dem schnellen Verlust des Wasserdampfes und

von der langen Wrmewirkung, Umstnde, welche eine

beginnende Schmelzung veranlassen.

11) Die freien Krystalle von Labradorit, welche in

den Hhlen einer Bombe gefunden werden, besttigen

die Prexistenz der Mineralien vor der Eruption der Lava.

12) Die freien Krystalle, die sich in den eruptiven

Kratern finden, sind immer von derselben Natur, wie
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die des Lavastromes; annhernd finden sich die ver-

schiedenen Mineralien in gleichen Verhltnissen in den

Kratern wie in den ausgeworfenen Laven.

13) Auch wenn ein Lavastrom sich verndert hat

durch das Ueberlagern anderer, kann man doch aus den

Bomben, die sich in den betreffenden Kratern finden,

und besonders aus der Natur und der Menge der freien

Mineralien, welche sich regelmssig in demselben finden,

die mineralogische Zusammensetzung der Lava ableiten

und die annhernde Menge der Mineralien, welche sie

zusammensetzen.

14) All diese Thatsachen legen Zeugniss ab zu

Gunsten einer Krystallisirung vor der Eruption, da man
nicht ein Wachsen der Volume der Krystalle annehmen
kann nach der Eruption und whrend der Ruhe der

Lava wegen der erwhnten negativen Thatsachen ,
im

Gegensatz zu der Annahme einiger Vulkanologen.
Eine Untersuchung kugelfrmiger Basalte schliesst

HerrBasile mit folgenden Stzen: 1) Man darf die vul-

kanischen Bomben nicht zusammenwerfen mit den kugel-

frmigeu Laven. 2) Ein Unterschied zwischen Kugel-
basalten und Vulkanbomben besteht darin, dass letztere

ausschliesslich subaerischen Kratern angehren. 3) Der

Kugelbasalt ist eine Eigenthmlichkeit der Basaltgesteine
und rhrt nicht her von meteorischer Wirkung. 4) Die

Basaltkugeln haben sich auch nicht durch Spaltung ge-

bildet
,
wie Einige glauben ,

sondern indem sie in un-

mittelbare Berhrung kamen mit Schlamm und Wasser.

5) Die innere Spaltung in Form von Kegeln rhrt von

der Abkhlung her. 6) Die concentrischen Schichten

rhren von der Abkhlung her, aber offenbar entstanden

sie durch meteorische Wirkung. 7) Die Verglasung der

Basaltkugeln verificirt sich gewhnlich in den Saal-

bndern und kann hervorgebracht sein entweder durch

einen Ueberschuss der Kieselerde oder durch einen Ueber-

schuss der Kalkcarbonate in den cinschliessenden Ge-

steinen.

Hermann Munk : Untersuchungen ber die

Schilddrse. (Sitzungsberichte d. Berliner Akademie

der Wissenschaften, 1887, S. 823, und 1888, S. 1059.)

Die Schilddrse ist eiu auf dem Anfange der Luft-

rhre und auf dem Kehlkopfe unter der Haut liegendes,

blutreiches Organ ,
das zwar einen drsenartigen Bau,

aber keinen Ausfhrungsgang hat und kein Secret lie-

fert; ihre Function war bisher ganz dunkel. Von Seiten

der Chirurgen wurden jedoch wiederholt Erfahrungen
bekannt gemacht ,

nach denen die operative Entfernung
dieses Organs (die Operation des Kropfes ,

der in einer

uumssigeu, krankhaften Anschwellung der Schilddrse

besteht) von sehr schweren Erkrankungen gefolgt war,
welche unter heftigen, allgemeinen Krmpfen und

allgemeiner Apathie den Tod herbeifhrten. Diese Er-

fahrungen regten eine grosse Zahl experimenteller

Untersuchungen ber die Folgen der Exstirpation der

Schilddrse bei Hundeu und Affen an , welche fast

allgemein das von den Chirurgen geschilderte Krank-

heitsbild und den folgenden Tod besttigten ,
so dass

allgemein die Ansicht sich Geltung verschaffte, dass die

Schilddrse ein fr das Lebeu hchst wichtiges Organ
sei, dessen Entfernung eine sehr tiefe, das Leben be-

drohende Schdigung des Centralnervensystems zur

Folge habe.

Die Unklarheit der Art, wie die Schilddrse func-

tioniren sollte, und der Umstand, dass die einzelnen

Experimentatoren sehr verschiedene Ergebnisse er-

zielten, ja hin und wieder sogar einzelne Flle vor-

kamen, bei denen trotz der Entfernung der Schilddrse

die Hunde sich von der Erkrankung erholten
,

oder

selbst gar nicht krank geworden waren
,

veranlasste

Herrn Munk, der Frage durch eigene Untersuchungen
nher zu treten

,
deren Ergebnisse und sehr eingehende

Discussion in den beiden Abhandlungen niedergelegt

sind. Wir mssen uns an dieser Stelle begngen, kurz

die Hauptresultate der Untersuchung anzufhren.

Wie bereits vor Herrn Munk vereinzelt
,
sind auch

von ihm mehrere Flle sicher beobachtet worden, in denen

Hunden die ganze Schilddrse entfernt war, ohne dass

sie starben oder nur erkrankten. Wochen und Monate

lang fortgesetzte Beobachtung von scheinbar ganz ge-

sunden Hunden ohne Schilddrse gab den Beweis, dass

diese Drse fr das Leben und die Gesundheit der

Thiere nicht nothwendig sei. Zuverlssiger noch konnte

die Entbehrlichkeit der Schilddrse nachgewiesen wer-

den durch die sogenannten Ausschalteversuche. Nach

Unterbindung der Hauptgefsse und Nerven, welche zu

diesem Organe gehen, wurde dasselbe vorsichtig von

der Umgebung losgelst, dann wieder in die Wunde

zurckgelegt; nach einiger Zeit war das Organ ver-

kmmert und in Bindegewebe umgewandelt, aber das

Thier blieb gesund und am Leben, obwohl es nun

keine Schilddrse hatte.

Die von den Chirurgen und bei der grossen Zahl

physiologischer Experimente beobachteten, tiefen Schdi-

gungen der Gesundheit und des Lebens hat auch Herr

Munk vielfach beobachtet. Eine sorgfltige Analyse

der Krankheitserscheinungen fhrte aber zur Erkennt-

niss, dass es sich bei denselben primr um Strungen
der Athmung und des Blutkreislaufs handle, und erst

secundr um Erscheinungen von Seiten des Central-

nervensystems (Krmpfe und Tod). Die primren
Schdigungen in Folge der Schilddrsenexstirpation
werden aber gesetzt durch die in Folge der Operation
auftretende Entzndung der Umgebung, in welcher

mehrere sehr wichtige Nerven liegen und gleichfalls

von der Entzndung ergriffen werden. Ist die Entzn-

dung gering, oder fehlt sie, wie bei vielen Ausschalte-

versuchen
, ganz ,

so sind auch die Krankheitserschei-

nungen gering, oder sie bleiben ganz aus.

Die Function der Schilddrse bleibt nach diesen

Untersuchungen ebenso dunkel, wie sie gewesen; ge-

wonnen ist die Erkenntniss, dass diese kleine Drse
kein lebenswichtiges Organ ist.

K. Sadebeck: Ueber die generationsweise fort-

gesetzten Aussaaten und Kulturen der

Serpentin formen der Farngattung As-

plenium. (Berichte ber die Sitzungen der Gesell-

schaft fr Botanik zu Hamburg, III. Heft, 1887, S. 74.)

Die Thatsache, dass zwei Formen der Farngattung

Asplenium ,
nmlich A. Serpentini Tausch und A. adul-

terinum Milde, bisher nur auf Serpentin gefunden wor-

den waren, hatte Verfasser bereits 1871 veranlasst, ver-

gleichende Untersuchungen ber Asplenium adulterinum

Milde und seine nchsten Verwandten, A. Trichomanes

Huds. und A. viride Huds., auszufhren, sowie Aussaat-

versuche anzustellen derart, dass die Sporen von A. adul-

terinum und A. Serpentini auf Torf und Gartenerde

ausgeset wurden ,
ein Einfluss des Serpentinsubstrates

also ausgeschlossen war. Das Ergebniss dieser Unter-

suchungen war ein solches ,
dass Herr Sadebeek

schloss, A. adulterinum sowohl wie A. Serpentini seien

echte Arten. Gewisse Funde von Uebergangsformen
machten jedoch Verfasser in dieser Ansicht wieder

unsicher und bestimmten ihn, jene Aussaatversuche

generationsweise fortzusetzen, d. h. fr die jedesmalige
Aussaat auf serpentinfreiem Substrat nur die Sporen

derjenigen Pflanzen zu verwenden, welche aus der
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letzten Aussaat erwachsen waren. Die bis zur sechsten

Generation fortgesetzten Versuche whrten mit Ein-

schluss der ersten von 1871 bis 1SS7. In der That

zeigten sich nun bei A. adulterinum in der vierten

Generation deutliche Abweichungen von der ersten Ge-

neration und Uebergnge zu A. viride, welche bei meh-
reren Wedeln namentlich in der vollstndig grnen
Spindel und dem Blattstiele hervortraten, welcher in

seiner oberen Hlfte ebenfalls grn war. Auch die ein-

zelnen Fiederehen dieser Wedel stimmten vollstndig
mit denen des A. viride berein. Die Pflanzen der

fnften Generation zeigten alle charakteristischen Eigen-
schaften des A. viride und enthielten nur ganz verein-

zelte Wedel, deren Spindel noch rothbraun gefrbt war.

Das PJxperimeut hat demnach gelehrt, dass A. adulteri-

num bei vollstndigem Ausschluss des Serpentiusubstrats
in A. viride bergeht, dass letzteres also als die Grund-
form zu betrachten ist

,
zu welcher A. adulterinum als

SerpentinVariett gehrt.
Die Versuche mit A. Serpentini andererseits lehrten,

dass diese Pflanze allmlig in Aspleuium Adiantum

nigrum bergeht. Aber die ersten Andeutungen solchen

Ueberganges zeigten sich hier erst in der fnften Gene-
ration

,
wo von 60 bis 70 Wedeln fnf den Silberglanz

der Bltter des A. Adiantum nigrum angenommen hatten

und auch vollstndig berwinterten (das Laub des eigent-
lichen A. Serpentini berwintert nicht). In der sechsten

Generation hatte kaum mehr der vierte Theil der Wedel
die Merkmale des A. Serpentini bewahrt

,
alle anderen

Wedel berwinterten ganz vorzglich, waren mehr oder

weniger derb und lederartig, hatten den schon erwhnten
Silberglanz und die Fiedern letzter Ordnung waren
nicht gestutzt. A. Serpentini ist mithin als eine Ser-

pentinvariett von A. Adiantum nigrum zu betrachten,
welche auf serpentinfreiem Substrat in der sechsten

Generation beinahe vollstndig zu dieser Grundform
zurckkehrt.

Die in umgekehrter Weise unternommenen Ver-

suche, durch Aussaat von Sporen der Grundformen auf

serpentinhaltigem Boden die Serpentinformeu zu er-

halten, misslangen in beiden Fllen. Noch in der sechsten

Generation zeigte sich keine Abnderung.
Es ist durch die oben geschilderten Versuche mit

A. Serpentini auch der Beweis erbracht, dass durch den
Einfluss des Serpentins nicht nur die usseren Formen,
sondern auch die biologischen Eigenthmlichkeiten Ver-

nderungen erfahren , indem der Serpentinform dieser

Species die der Grundform eigene Fhigkeit, das Laub
zu berwintern, verloren geht. F. M.

R. v. Wettstein: Ueber die Compositen der
sterreichisch-ungarischen Flora mit

zuckerabscheidenden Hllschuppen. (Sitzungs-
berichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, 1888,
Bd. XCVII, Abth. I, S. 570.)

Der Verfasser fgt der Zahl der bekannten Ameisen-

ptianzen drei neue, und zwar europische Arten hinzu,
die um so mehr Beachtung verdienen, als sie der Fa-
milie der Compositen angehren. Bekanntlich spielt bei

myrmecophilen Pflanzen die Anwesenheit von extraflo-

ralen Nectarien, d. h. von Honigdrsen, die nicht zur

Anlockung von Bestubern dienen
,

eine wichtige Rolle.

Bei den Compositen aber sind extraflorale Nectarien
usserst selten. Es ist nun Herrn v. Wettsein ge-

lungen, solche Nectarien au den Hllschuppen von Juri-
nea mollis (L.), Serratula lycopifolia Vill. und centau-
rioides Host., ferner von Centaurea alpina L. zu finden.
Die Honigdrsen werden von Spaltffnungen gebildet.
die sich niemals schliessen; der Nectar tritt in Form

kleiner Trpfchen heraus. Diese Gebilde reprsentiren
die einfachste Form von Nectarien berhaupt, indem ohne
besondere Anpassung grsserer Gewebemassen die Ab-

scheidung des Nectars direct durch die Wege der Wasser-

abgabe erfolgt.

Die Absonderung beginnt bei Jurinea mollis un-
mittelbar nach Sonnenaufgang, steigert sich hierauf bis

circa acht Uhr Morgens , um dann allmlig bis zum
Abend abzunehmen. Noch nicht aufgeblhte Blthen-

kpfchen sieht man selten ohne Ameisen
,

die an den
Nectarien saugen. Sobald die erste Blthe sich ent-

faltet, hrt die Nectarabsonderung und der Ameisenbe-
such auf. Bei Serratula und Centaurea sind beide von

lngerer Dauer.

Es galt nun festzustellen, ob die Pflanzen aus dem
Ameisenbesuch Vortheil ziehen. Zu diesem Zwecke
whlte ^ erfasser an einem geschtzten, in seiner ganzen
Ausdehnung unter annhernd gleichen Bedingungen
stehenden Orte 100, thunlichst im selben Eutwickelungs-
stadium befindliche, junge Blthenkpfe von Jurinea mollis

aus. Fnfzig Hess er unverndert, von fnfzig entfernte

er die Ameisen und verhinderte ein spteres Aufkriechen
dadurch, dass er die Stengel mit Wolle, die in Camphor-
lsung und Oel getrnkt war, umgab. Nach vier Tagen
hatten sich an den unverndert gelassenen Pflanzen
90 Proc. der Blthenkpfe normal entwickelt, 2 Proc.

waren von Insecten verletzt worden. Von den Blthen-

kpfen dagegen, die nicht durch Ameisen besucht waren,
hatten sich nur 54 Proc. normal entwickelt, 34 Proc.

waren von schdigenden Insecten verzehrt worden.
Diese angefhrten Zahlen sprechen deutlich dafr,

dass der Besuch der Ameisen fr die Jurinea mollis

dadurch von Vortheil ist, dass andere schdliche In-

secten abgehalten werden." Aehnliche Ergebnisse hatten
die mit Serratula lycopifolia angestellten Versuche.

Von hohem biologischen Interesse ist die Thatsache,
dass die genannten Pflanzen

,
wie auch Centaurea alpina,

anderer Schutzmittel gegen aufkriechende und anfliegende
Thiere an den Hllschuppen entbehren, whrend solche

bei den verwandten Arten in Gestalt von trockenhutigen,
gezhnten, zerschlitzten Anhngseln, von abstehenden
Dornen oder klebrigen Ausscheidungen sehr hufig sind.

Die besprochenen Pflanzen gehren durchweg dem
pontischen und mediterranen Florengebiete an und be-

finden sich an den von Herrn v. Wettstein beob-
achteten Orten in der Nhe ihrer nrdlichen oder west-

lichen Verbreitungsgreuzen. Dieses Resultat steht mit
den bisherigen Erfahrungen ber die Verbreitung des

Ameisenschutzes ganz in Einklang; es stellt sich dieser

als ein Schutzmittel heraus
,

das sich insbesondere an
Pflanzen wrmerer Klimate

,
die zugleich die eigentliche

Heimath der Ameisen sind, entwickelt hat. In Gebieten
mit gemssigten klimatischen Verhltnissen haben sich

au Stelle dieses Schutzmittels bei den Arten
,

die jene
vertreten, wesentlich andere, schon oben aufgezhlte
Hinrichtungen ausgebildet." F. M.

Vermischtes.
Von der Perseiden-Feuerkugel, deren Er-

scheinen Herr Denning in seinem Berichte ber die

August-Sternschnuppen des vorigen Jahres (Rdsch. III,

528) gemeldet, hat derselbe die Bahn berechnet und im
Novemberheft der Monthly Notices of the Astron.

Society (XLIX, p. 19) mitgetheilt. Danach hatte das

Meteor bei seinem Erscheinen eine Hhe von 78 engl.
Meilen , der Beginn der hellen Spur eine solche von
59 miles, das Ende des Meteors und der hellen Bahn
von 47 miles; die ganze Lnge der beobachteten, wirk-
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liehen Bahn betrug 46 miles
;

die Neigung der Bahn

zum Horizont war 42 Grad.

Ueber den Sitz der bildenden und regeneri-
renden Energie in den lebenden Organismen
stellt Herr C. 0. Whitman in einem lngeren Auf-

stze im Journal of Morphology (Vol. II, p. 27) inter-

essante Betrachtungen an, aus denen Nachstehendes hier

hervorgehoben werden soll. Nachdem er den neuesten

Bestrebungen, die Hauptenergie der Zellthtigkeit in die

Kerne zu verlegen und dem Protoplasma der Zelle nur

eine passive Rolle zuzuschreiben ,
mit einer Reihe von

Thatsachen, die namentlich den Beobachtungen an be-

fruchteten Eiern entlehnt sind, entgegengetreten, giebt er

von den Eigenschaften der organischen Materie, sich zu

den sonderbarsten Formen zu gestalten und zu regene-

riren, die folgende Vorstellung: Es ist bekannt, dass,

wenn sich die Atome der einzelnen Elemente mit ihren

bestimmten Eigenschalten zu Moleelen verbinden, diese

chemischen Verbindungen total andere Eigenschaften be-

sitzen, und dass z. B. die physikalischen und chemischen
j

Eigenschaiten eines Wassermolecls nichts gemein haben i

mit den physikalischen und chemischen Eigenschaften
der Atome, Sauerstoff und Wasserstoff, aus denen es zu-

sammengesetzt ist. Wenn nun diese Molecle sich zu

Verbindungen hherer Ordnungen vereinen, wenn sie

endlich durch die Ngeli'schen Micellen sich bis zum
lebenden Protoplasma verbunden haben, dann ist es eine

natrliche Consequenz der Erfahrungen aus der Chemie,
dass nun auch die hheren Verbindungen der lebenden

Substanz physikalische und chemische Eigenschaften be-

sitzen, welche vollkommen verschieden sind von den

Eigenschaften der in ihre Verbindung eingehenden Mo-

lecle. Dass die organischen Verbindungen der Chemie

denselben Gesetzen unterliegen wie die unorganischen,

widerspreche dieser Anschauung nicht; denn man drfe

nicht stehen bleiben bei den complexen Moleelen, welche

die Chemie darstellt, sondern man muss zu einer hheren

Verbindungsstufe ,
von der organischen zur organisirten

lebenden Substanz, aufsteigen, zu jenen weiteren Ver-

bindungen, an dereu Existenz man nicht deshalb zweifeln

drfe, weil wir nicht im Stande sind, dieselben zu be-

stimmen; denn all unsere Sinne bezeugen ihre Gegenwart.
Die lebende Zelle kann betrachtet werden als ein System
von sehr complicirten, organisch- chemischen Einheiten,

die durch zarte, chemisch-physiologische Bindungen mit

einander verknpft sind und in ihrer Gesammtfhigkeit
Functionen und Krfte zeigen ,

die vollkommen fremd

sind den einzelnen isolirten Elementen derselben und da-

her unlsbar identificirt werden mit ihrem physiologischen

Zusammenhang." Eine von diesen, der lebenden Sub-

stanz innewohnenden Functionen ist nun die bildende

und regenerirende Kraft, welche stets von der Gesammt-

heit ausgebt wird. Aehnlich wie ein fertiger Krystall

die Bestandtheile der Mutterlauge richtend assimilirt,

bo wirke auch die lebende Materie auf die Muttersubstanz

richtend, und zwar ist es stets der Organismus als Ganzes,

welcher diese richtenden Krfte auf die Moleclcomplexe

ussert; gleichgltig, ob es sich um ein befruchtetes Ei,

oder um einen vollstndigen Organismus, oder um einen

regenerationsfhigen Theil eines selbstndigen Orga-

nismus handelt; immer ist es die hhere Einheit der

gesammten ,
lebenden Substanz ,

welche bildend und

regenerirend wirkt.

Das Jahrbuch der Erfindungen von H. Gret-

schel und G. Bornemann (Leipzig 1888, Quandt
und Hndel) bringt auch in seinem vierundzwanzigsten

Jahrgange einen sachgemssen Bericht ber die wich-

tigsten im Jahre 1887 erschienenen Arbeiten aus den

Gebieten der Astronomie, der Physik und der Chemie.

Manche Abschnitte sind mit grsserer Ausfhrlichkeit

behandelt, was hier in Bezug auf den Abschnitt Fluor"

besonders anerkennend hervorgehoben werden soll. In

der Chemie wird der chemischen Technologie ein weiter

Spielraum gewhrt. Der Nekrolog fr das Jahr 1887

beschliesst das 408 Seiten umfassende, empfehlenswerte
Werkchen.

Die Pariser Academie des sciences, welche in

der glcklichen Lage ist, jhrlich eine grosse Anzahl
wissenschaftlicher Arbeiten zu prmiiren und in den
verschiedensten Gebieten der Naturwissenschaften Preis-

aufgaben zu stellen, hat in der letzten ffentlichen Sitzung
des Vorjahres (24. December) nach der Verkndigung
der im abgelaufenen gekrnten Arbeiten fr die kommen-
den Jahre eine Reihe von Aufgaben gestellt, welche wir
nachstehend unseren Lesern mittheilen mit dem Bemer-
ken, dass die Mehrzahl der Preise allgemein fr hervor-

ragende Leistungen in den einzelnen Gebieten vertheilt

wird. Die besonders zu bearbeitenden Themata (die in

Klammer am Schlsse beigesetzte Jahreszahl bedeutet
den Termin) sind folgende:

Grosser Preis der mathematischen Wissen-
schaften (3000 Francsl: Die Theorie der Differential-

gleichungen erster Ordnung und ersten Grades ist in

einem wichtigen Punkte zu vervollkommnen (1890).

Bordin-Preis (3000 Francs): Die Oberflchen sind

zu studiren, deren lineares Element zurckgefhrt wer-

den kann auf die Form : ds2 = [f(u) </())] (du
2 -4- dv2

)

(1890).
Damoiseau-Preis (3000 Francs): Die Theorie der

Ungleichheiten langer Perioden ist zu vervollkommnen,
die von den Planeten in der Mondbewegung erzeugt
werden. Es ist nachzusehen, ob deren merkliche exi-

stireu ausser den bereits bekannten (1S90).
Vaillant-Preis: Untersuchung der Stauchungen,

welche die Erdrinde gefaltet haben; Rolle der horizon-

talen Verschiebungen (1890).
Vaillant-Preis (4000 Francs): Die Krankheiten der

Cerealieu sind im Allgemeinen zu untersuchen (1889).
Grosser Preis der physikalischen Wissen-

schaften (30(10 Francs) : Vollstndige Untersuchung der

Embryologie und der Entwicklung eines Thieres nach
Wahl des Bewerbers (1889).

Bordin-Preis (3000 Francs): Vergleichende Unter-

suchung des Hrapparates bei den warmbltigen Wirbel-

thieren, Sugethieren und Vgeln (1889).
Pourat-Preis (1800 PVancs) : Experimentalunter-

suchungen ber die Muskelcontraction (1889).

Pourat-Preis (1800 Francs) : Eigenschaften und
Functionen der Nervenzellen, die mit den Sinnesorganen
oder mit einem dieser Orgaue verbunden sind (1890).

Gay -Preis (2500 Francs): Durch vergleichende

Untersuchung der Faunen und Floren sind die Bezie-

hungen zu bestimmen
,

welche zwischen den Inseln

Polynesiens und den benachbarten Inseln existirt haben

(18s9).

Gay -Preis (2500 Francs): Orographische Unter-

suchung eines Gebirgssystems nach neuen und schnellen

Methoden (1890).

Allgemeine Bestimmungen fr alle Bewer-

bungen : Die Bewerber werden aufmerksam gemacht,
dass die Akademie keins der zu den Bewerbungen ein-

geschickten Werke zurcksendet; den Verfassern wird

es freistehen, Abschriften zu nehmen im Secretariat des

Instituts. Der Schluss der Bewerbungen fr die aus-

gesetzten Preise erfolgt am 1. Juni des betreffenden

Jahres. Die Bewerber mssen in kurzem Auszuge den

Theil ihrer Arbeit angeben, in dem die Entdeckung ent-

halten ist, auf welche sie das Urtheil der Akademie
lenken wollen.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 26.
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H. Hertz: Ueber Strahlen elektrischer Kraft.

(Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschanen,

1888, S. 1297.)

Die epochemachenden Versuche, durch welche

Herr Hertz im vorigen Jahre die wellenfrmige

Fortpflanzung der elektrischen Inductions - Wirkung
durch die Luft und in Leitern experimentell nachge-
wiesen (Rdsch. III, 264, 431), hat er am Schluss des

Jahres zu einem wichtigen experimentellen Absehluss

gebracht, wie der nachstehende Bericht ber eine

am 13. December der Berliner Akademie vorgelegte

Abhandlung ergiebt.

Unmittelbar nachdem es dem Verfasser geglckt
war, zu erweisen, dass sich die Wirkung einer elek-

trischen Schwingung als Welle in den Raum ausbreite,

hatte er Versuche gemacht, durch Benutzung eines

grsseren, parabolischen Hohlspiegels, in dessen

Brennlinie der erregende Leiter aufgestellt wurde, die

Wirkung zusammenzuhalten und auf grssere Ent-

fernungen bemerkbar zu machen. Die Versuche

fhrten aber nicht zum Ziel, und zwar, wie bald

erkannt wurde, weil die Dimensionen des Hohlspiegels
in keinem Verhltniss standen zu der Lnge der

erzeugten Wellen (4 bis 5 in). Da grssere Spiegel
herzustellen unmglich war, musste Verfasser dar-

auf bedacht sein, krzere Wellen der elektrischen

Inductionswirknng, d. h. Schwingungen von bedeutend

grsserer Schnelligkeit, als die bisher benutzten dar-

zustellen. Er erreichte dies durch nachstehende

Methode, welche es gestattete, deutliche Strahlen

elektrischer Kraft zu erzeugen und mit den-
selben die elementaren Versuche anzustellen,
welche man mit dem Lichte und der strahlen-
den Wrme anzustellen gewohnt ist.

Als primrer Leiter diente ein cylindrischer

Messingkrper von 3 cm Durchmesser und 26 cm

Lauge, welcher in der Mitte durch eine Funken-
strecke unterbrochen wurde, deren Pole Kngelflchen
von 2 cm Radius bildeten; diese mussten hufig
neu polirt und whrend der Versuche vor Belichtung
durch Seitenentladungen geschtzt werden. Die Ent-

ladung wurde den beiden Hlften des Leiters durch
zwei Kupferdrhte von einem kleinen Funkengeber
zugefhrt, der zwischen den Kugelflchen Funken
von 1 bis 2cm Lnge geben konnte; die isolirten

Drhte mndeten beiderseits nahe der Funkenstrecke,
welche zu dem Versuche auf eine Lnge von 3 mm zu-

sammengeschoben wurde. Jede Entladung zwischen

den senkrecht stehenden Cylinderhlften war von
verticalen elektrischen Schwingungen begleitet. Zum
Nachweise der elektrischen Wirkung der letzteren

im Rume diente, ausser einem hnlichen Drahtkreise

wie bei den frheren Versuchen, ineist ein seeundrer
Leiter aus zwei Drahtstcken von 50 cm Lnge und
5 mm Durchmesser, welche in einer Geraden auge-
ordnet so aufgestellt waren, dass die einander zuge-
kehrten Endpunkte einen Abstand von 5 cm hatten;
von diesen Endpunkten fhrten zwei 15 cm lange,
1 mm starke Drhte parallel mit einander und senk-

recht zu den erstgenannten Drhten zu einer Funken-
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strecke, in welcher die Wirkung der primren Ent-

ladung^ - Schwingungen als secundre Funken sichtbar

wurde. Die Funkenstrecke wrde zwar bequemer in

der Mitte des geraden Drahtes (des secundren Leiters)

liegen; aber hier htte ihre Handhabung und Beob-

achtung im Brennpunkte eines Hohlspiegels nicht

angefhrt werden knnen, ohne dass der Beobachter

die Oeffnung des Spiegels verdeckte.

Stellt man nun die primre Schwingung in einem

grsseren, freien Baume auf, so kann man mit dem

secundren Leiter die Wirkung bis auf 1,5, oder

unter gnstigen Umstnden bis auf 2 m Abstand

nachweisen. Stellt man hinter die Schwingung parallel

zu derselben eine ebene, leitende Wand in passende

Entfernung, so wird die Wirkung nach der entgegen-

gesetzten Seite verstrkt, und die wellenfrmige Natur

der Wirkung wird, wie in den entsprechenden frheren

Versuchen (Rdsch. III, 431), dadurch erwiesen, dass

die Wand strend wirkte ,
wenn der Abstand sehr

klein oder etwas grsser, als 30 cm gewhlt wurde,
whrend sie krftig frdernd wirkte bei 8 bis 15 cm
Abstand und schwach bei 45 cm. Eine weitergehende

Verstrkung wurde erzielt
,
als an Stelle der ebenen

Wand ein Hohlspiegel von 12 1

/.,;
cm Brennweite aus

Zinkblech (ber einem Holzgestell) benutzt wurde.

Die Hhe des Spiegels betrug 2 m, die Breite seiner

Oeffnung 1,2 m, seine Tiefe 0,7 m. Die primre
Funkenstrecke wurde im Mittelpunkte der Brennlinie

befestigt; whrend die die Entladungen zufhrenden
Drhte den Spiegel durchsetzen, hinter welchem das

Inductorium aufgestellt werden konnte. Die Unter-

suchung der Umgebung der Schwingung im senkrecht

stehenden, primren Leiter ergab, dass weder hinter

dem Spiegel noch seitwrts eine Wirkung wahrzu-

nehmen war, wohl aber in der Richtung der optischen
Achse des Spiegels, und zwar bis auf eine Entfernung
von 5 bis 6 m; und wenn in der Richtung der fort-

schreitenden Wellen derselben senkrecht eine ebene,

leitende Wand entgegengestellt wurde, so konnte in

deren Nhe eine Wirkung noch 9 bis 10 m weit wahr-

genommen werden. Die Existenz stehender Wellen

konnte leicht durch dieMaxima und Minima der Wir-

kung, wie in den frheren Versuchen, nachgewiesen

werden, und zwar konnte Verfasser vier Knotenpunkte
unterscheiden, welche in die Wand, in 33cm, in

65 cm und in 98 cm Abstand von derselben fielen. An-
nhernd konnte also die halbe Wellenluge der

benutzten Wellen = 33 cm und ihre Schwingungs-
daner = 1,1 Tausendmilliontel Secunde angenommen
werden, wenn man fr die Geschwindigkeit der Ausbrei-

tung die Lichtgeschwindigkeit annimmt. In Drhten

ergab die Schwingung eine Wellenlnge von 29 cm; so-

mit pflanzten sich auch die kurzen Wellen der jetzigen
Versuche in den Drhten langsamer fort als im Luft-

rume
;
eine Erscheinung , die noch der Aufklrung

bedarf.

Da sich die Erscheinungen lediglich in der Nhe
der optischen Achse des Spiegels zeigten, bezeichnete

der Verfasser das erzeugte Gebilde als einen aus dem

Hohlspiegel austretenden
,,
elektrischen Strahl".

Ein zweiter dem ersten gleicher Hohlspiegel
wurde hinter den geradlinigen, secundren Leiter so

gestellt, dass dessen beiden Drhte in die Brennlinie

fielen und die beiden zur Funkenstrecke fhrenden
Drhte den Spiegel durchsetzten, hinter welchem die

Funkenstrecke bequem eingestellt und beobachtet

werden konnte. Diese Vorrichtung gestattete die

Wirkung bis auf 16 m Entfernung zu beobachten

und wrde wahrscheinlich die Wahrnehmunff in nochD

grsseren Abstnden ermglichen. Mit dem so her-

gestellten elektrischen Strahl konnte nun Verfasser

nachstehende Elementar-Versuche ausfhren.

1) Geradlinige Ausbreitung. Stellte man in

die gerade Verbindungslinie der Spiegel senkrecht zur

Richtung des Strahles einen Schirm von Zink von

2 m Hhe und 1 m Breite ,
so verloschen die secun-

dren Funken vollstndig; einen ebenso vollkommenen

Schatten gab ein Schirm von Stanniol oder von Gold-

papier. Ein Gehlfe, welcher den Strahl kreuzte,

liess die secundre Funkenstrecke dunkel werden, so-

bald er in den Raum des Strahles eintrat, und liess

dieselbe wieder aufleuchten , sobald er den Raum des

Strahles verliess. Isolatoren hielten den Strahl nicht

auf, durch eine Holzwand oder hlzerne Thr ging
er hindurch. Stellte man zwei leitende Schirme

symmetrisch rechts und links neben den Strahl senk-

recht zu dessen Richtung, so beeintrchtigten sie die

Wirkung nicht, wenn der Spalt die Breite der Spiegel-

ffnung hatte (1,2m); die Funken nahmen ab, wenn
der Spalt enger wurde und verloschen, wenn er 0,5 m
geworden. Wurde der breite Spalt seitlich aus der

Verbindungslinie der Spiegel verschoben, so verloschen

die Funken ebenfalls. Eine geometrisch scharfe Grenze

hatte der Strahl und hatten die Schatten nicht; leicht

konnte man Erscheinungen hervorrufen, welche einer

Beugung entsprachen. Maxima und Minima am
Rande der Schatten zu beobachten, ist jedoch noch

nicht gelungen.

2) Polarisation. Dass der Strahl durch Trans-

versalschwingungen gebildet wird und im Sinne der

Optik geradlinig polarisirt ist, war nach der Art, wie

er erzeugt wird (durch die Schwingungen in dem
vertical stehenden Leiter), nicht zu zweifeln; es konnte

dies aber noch durch das Experiment aufs schnste

erwiesen werden. Wurde der empfangende Spiegel
um den Strahl als Achse gedreht, bis seine Brenn-

linie und der secundre Leiter in die horizontale

Lage gelangten, so verschwanden die secundren

Funken immer mehr und mehr, und bei gekreuzter

Lage der beiden Brennlinien wurde gar kein Funke

erhalten
;
die beiden Spiegel verhielten sich wie Polari-

sator und Analysator eines Polarisationsapparates.

Herr Hertz liess nun einen achteckigen Holzruhmen

von 2 m Hhe und 2 m Breite herstellen und denselben

mit Kupferdrhten bespannen, die smmtlich zu ein-

ander parallel und 3 cm von einander entfernt standen.

Wurden nun die beiden Spiegel mit parallelen Brenu-

nien aufgestellt und der Drahtschirm senkrecht zum
Stmhl so in denselben hineingeschoben, dass die Rich-

tung der Drhte die Richtung der Brennlinien senkrecht
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kreuzte, so beeintrchtigte der Schirm die seeundren

Funken so gut wie gar nicht. Waren aber die

Drhte den Brennlinien parallel, so wurde der Strahl

von dem Schirm vollstndig abgefangen. In Bezug auf

die durchgehende Energie- verhielt sich also der Schirm

gegen den Strahl wie eine Turmalinplatte gegen
einen geradlinig polarisirten Lichtstrahl. Es wurde

nun wieder der empfangende Spiegel horizontal ge-

legt, so dass keine seeundren Funken erschienen;

dieselben traten auch nicht auf, wenn der Schirm

zwisehengeschoben wurde, sobald die Drahte dessel-

ben horizontal oder vertical gerichtet waren. Wurde

aber der Ilolzrahrnen so aufgestellt, dass seine Drhte

unter 45 gegen den Horizont geneigt waren, so er-

schienen sofort die seeundren Funken; die Erschei-

nung war vollkommen gleichartig (]vv Aufhellung

des dunklen Feldes zweier gekreuzter Nicols durch

eine in passender Lage eingeschobene Turmalinplatte.

Zu dieser Polarisationserscheinung des elektrischen

Strahles macht Herr Hertz folgende Bemerkung:
.. I >ic Schwingungen der elektrischen Kraft erfolgen

bei verticaler Stellung der primren Schwingung
unzweifelhaft in der durch den Strahl gelegten
Verticalebene und fehlen in der Horizontalebene.

Nach den Erfahrungen, welche wir an langsam ver-

nderlichen Strmen machen, knnen wir aber nicht

zweifeln, dass die elektrischen Schwingungen begleitet

sind von Schwingungen magnetischer Kraft, welche

in der durch den Strahl gelegten Horizontalebene

stattfinden und Null werden in der Verticalebene.

Die Polarisation bestellt also nicht sowohl darin, dass

nur in der Verticalebene Schwingungen stattfinden,

als vielmehr darin, dass die Schwingungen in der

Verticalebene elektrischer, in der Horizontalebene

magnetischer Natur sind.
1'

3) Reflexion. Dass der elektrische Strahl von

leitenden Flchen reflectirt werde, war bereits durch

die Versuche erwiesen, welche die Interferenz der zu-

rckgeworfenen und ankommenden Wellen gezeigt

hatten, ebenso durch die Wirkung der Hohlspiegel.
Herr Hertz fhrte aber den Nachweis, dass diese

Rettexion eine regelmssige und keine diffuse sei. Zu
diesem Zwecke stellte er die beiden Hohlspiegel so

neben einander, dass ihre Oeffiinngen nach derselben

Seite gekehrt waren, und ihre optischen Achsen sich in

3m Abstand schnitten; die seeundre Funkenstrecke war
bei dieser Anordnung selbstverstndlich dunkel. Wenn
erjedoch einen ebenen Metallschirm im Kreuzungspunkte
der Achsen senkrecht zur Mittellinie der Achsen auf-

stellte, erhielt er einen lebhaften Funkenstrom, der so-

fort erlosch, wenn die Wand um die verticale Achse um
1"' aus der richtigen Lage herausgedreht wurde.

Wurden die beiden Spiegel so aufgestellt, dass ihre

optischen Achsen einen rechten Winkel bildeten
, so

konnte gleichfalls die regelmssige Reflexion des

Strahls durch eine ebene, leitende Wand und zugleich
die Gleichheit- des Einfalls- und Reflexionswinkels

nachgewiesen werden. Fr diese Reflexionswirkungen
war es gleichgltig, ob die Brennlinien der beiden

Spiegel senkrecht oder horizontal standen
,
wenn sie

nur einander parallel waren: war hingegen die Brenn-

linie des einen Spiegels vertical, die des anderen hori-

zontal, so traten keine seeundren Funken auf. Die

Neigung der Schwingungsebene gegen die Einfalls-

ebene wurde also durch die Reflexion nicht gendert.

..Allgemein wird aber diese Behauptung nicht zutreffen;

es darf selbst als fraglich bezeichnet werden, ob der

Strahl nach der Reflexion im Allgemeinen noch gerad-

linig polarisirt sei."

Standen beide Spiegel neben einander, wie beim

ersten Reflexionsversuche , und wurde in dem Kreu-

zungspunkte der optischen Achsen statt der ebenen,

leitenden Wand der Schirm mit parallelen Kupfer-

drhten aufgestellt, so blieb die seeundre Funken-

strecke dunkel, wenn die Drhte die Richtung der

Schwingungen senkrecht durchschnitten (da bei dieser

Stellung der Strahl ungehindert hindurchgeht); sie

erhellte sich aber, sobald die Drhte in die Richtung

der Schwingungen fielen. Die unter, 2) erwhnte

Analogie zwischen dem Drahtschirm und der Turmalin-

platte beschrnkt sich also nur auf den durchge-

lassenen Theildes Strahls; der nicht hindurchgelassene

wird vom Drahtschirin reflectirt, von der Turmalin-

platte hingegen absorbirt.

4) Brechung. Um zu versuchen, ob eine

Brechung des Strahls beim Uebertritt aus Luft in

ein anderes isolirendes Medium nachzuweisen sei,

Hess Verfasser sich aus sogenanntem Hartpech (einer

asphaltartigen Masse) ein Prisma herstellen, dessen

Grundflche ein gleichschenkliges Dreieck von 1,2 m
Schenkellnge und 30" brechendem Winkel war, die

Hhe betrug 1,5 m. Das in ein Holzgestell eingegossene

Prisma wurde mit verticaler brechender Kante so

aufgestellt, dass die Mitte der Kante in gleicher Hhe
mit der primren und seeundren Funkenstrecke lag.

Der gebende Hohlspiegel wurde gegen die eine

brechende Flche gerichtet, neben die brechende

Kante und neben die gegenberliegende Seite wurden

zwei leitende Schirme aufgestellt, welche dem Strahl

jeden anderen Weg als durch das Prisma abschnitten.

Wurde nun der empfangende Spiegel in die ^ er-

lngerung des einfallenden Strahls gestellt, so wurden

keine Funken erbalten; wurde sodann der Spiegel

gegen die Hinterflche des Prismas verschoben, so

traten Funken auf, wenn diese Verschiebung einen

Winkel von 11" betrug. Der Funkenstrom nahm an

Intensitt zu bis zu einer Ablenkung von etwa 22,

um dann wieder abzunehmen und bei der Ablenkung
von 34 zu verschwinden. Durch Schirme, die man
vor oder hinter dem Prisma einschob, konnte man sich

berzeugen, dass es sich hier wirklich um eine

Brechung durch das Prisma handele. Bei unvernderter

Stellung des Prismas wurden die Versuche mit hori-

zontalen Brennlinien beider Spiegel wiederholt; der

Erfolg war der gleiche. Aus dem brechenden Winkel

30 und der Ablenkung von 22 ergiebt sich der

Brechungsexponent des Pechs gleich 1,69; der optische

Brechungsexponent pechartiger Krper wird zwischen

1,5 und 1,6 angegeben. Dieser Uebereinstimmung
kann jedoch bei der Ungenauigkeit der Bestimmung
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und der Unreinheit des Materials keine weitgehende

Bedeutung beigelegt werden.

Wir haben", so schliesst Herr Hertz seine

.Mittheilung, die von uns untersuchten Gebilde als

Strahlen elektrischer Kraft eingefhrt. Nachtrglich
drfen wir dieselben vielleicht auch als Lichtstrahlen

von sehr grosser Wellenlnge bezeichnen. Mir

wenigstens erscheinen die beschriebenen Versuche in

hohem Grade geeignet ,
Zweifel an der Identitt

von Licht, strahlender Wrme und elektrodynamischer

Wellenbewegung zu beseitigen. Ich glaube, dass

man nunmehr getrost die Vortheile wird ausnutzen

drfen, welche sich aus der Annahme dieser Identitt

sowohl fr das Gebiet der Optik, als das der Elek-

tricittslehre ziehen lassen."

Huyssen: Beobachtungen ber Temperaturen
in tiefen Bohrlchern. (Zeitschrift fr das Berg-,

Htten- und Salinenwesen im preussischen Staate, 1888,

Bd. XXXVI, S. 351.)

E. Dnncker: Ueber die Temperatur-Beobach-
tungen im Bohrloche zu Schladebach.
(Neues Jahrb. fr Mineral., 1889, Bd. 1, S. 29.)

Auf dem internationalen Geologen -Congress zu

Berlin (1885), dessen Verhandlungen krzlich publi-

cirt worden, hat Herr Huyssen einen Vortrag ber

Temperatur-Beobachtungen in tiefen Bohrlchern ge-

halten, in welchem er zunchst die Temperaturen mit-

getheilt, welche in dem Bohrloch bei Schladebach, dem

tiefsten bisher auf der Erde erbohrten Loche (zurZeit

des Vortrages hatte dasselbe eine Tiefe von 1656 m
erreicht), beobachtet worden sind. Da diese Messun-

gen in der Rundschau" (111,284) bereits mitgetheilt

worden, sollen hier nur noch die wichtigen Schluss-

folgerungen und allgemeinen Betrachtungen wieder-

gegeben werden
,
welche der Vortragende an diese

Beobachtungen geknpft hat.

Aus den in den verschiedenen Tiefen gefundenen

Temperaturen fllt zunchst auf die ungleiche Zu-

nahme der Wrme pro 30 m Tiefe, so dass von der

Aufstellung eines Gesetzes der Temperaturabnahme
mit der Tiefe nicht die Rede sein konnte. Im Durch-

schnitt aller Messungen in der Tiefe 1266 bis 1626 m
ergab sich pro 30 in eine Zunahme von 0,65".

Jedenfalls, betont der Vortragende, haben aber diese

Beobachtungen bewiesen
,
dass eine stetige Zunahme

stattfindet; und wenn diese Zunahme eine ungleiche

ist, so liegt dies in dem Umstnde, dass der Betrieb

des Bohrloches mittelst eines hohlen Gestnges in der

Art erfolgt, dass von oben her Wasser hineingepresst
und durch den wieder aufsteigenden Wasserstrahl

der Bohrschmand heraufgefhrt wird. Hierdurch ge-

langt nmlich immer wieder kaltes Wasser in das

Loch; die Temperaturen, welche man dann findet,

sind daher niedriger, als die wirklich in der be-

treffenden Tiefe herrschende, und die Wirkung des

abkhlenden Wassers muss verschieden sein je nach

dem Wrmeleitungsvermgen des Gesteins.

In einem zweiten zur Zeit tiefsten Bohrloche, dem
von Sperenberg, welches vor 18 Jahren niederge-

stossen worden
,
und eine Tiefe von 1274 m erreicht

hatte, waren gleichfalls Temperaturbeobachtungen

ausgefhrt, welche zu einem sehr merkwrdigen Re-

sultate gefhrt hatten. Herr Duncker hatte diese

Beobachtungen sorgfltig bearbeitet und gefunden,
dass in Sperenberg die Steigerung der Eidwrme
keine stetige sei

,
dass dieselbe vielmehr nach der

Tiefe wieder abnehme. Unter Zugrundelegung der

hier gefundenen Formel fr die Temperaturnderung
mit der Tiefe hat man nun berechnet, dass bei 5162Fuss
das Maximum der Temperatur stattfinde, und zwar

betrage dieses 40,7 R.
;
dass von da ab eine Abnahme

der Temperaturunterschiede stattfinde und diese Ab-

nahme so gross sei, dass bei 10874 Fuss erreicht wird

und von da ab negative Wrmegrade eintreten sollen.

Gegen solche aus den Sperenberger Beobachtungen

abgeleitete Schlussfolgerungen wendet sich der Vor-

tragende mit aller Entschiedenheit. Zunchst soll

nach den Berechnungen aus den Sperenberger Beob-

achtungen in der Tiefe von 5162 Fuss das Maximum
der Erdwrme mit 40,7 R. eintreten. In Schlade-

bach, wo man bis 5266 Fuss vorgedrungen war, hatte

man aber bereits 44 R. erreicht. Ferner hatten die

Sperenberger Beobachtungen gezeigt, dass das Maxi-

mum 33,6 R. betragen bei Zutritt von Wasser zum

Bohrloche, whrend bei Wasserabschluss diese Maxi-

mum-Temperatur 3 hher gewesen, = 36,6. Hier-

mit ist der grosse Einflnss des Wassers , das niemals

vollkommen abgehalten werden konnte und kann,

deutlich erwiesen. Auch in Schladebach wurden

Wrmeunterschiede gefunden, je nachdem das Wasser

abgeschlossen war oder zufiiessen konnte; aber hier

waren die Unterschiede nicht so bedeutend.

Als sehr wesentliches Moment bei Temperatur-

beobachtungen in Bohrlchern hebt der Vortragende
ferner hervor, dass die Messungen, soweit als thuu-

lich, unmittelbar der Bohrarbeit folgen. In Speren-

berg, wo nach lterer Methode gebohrt wurde und

die durch den Bohrapparat zerstossenen Massen auf

mechanischem Wege heransgelffelt werden mussten,

verstrich bis zur Messung der Temperatur eine viel

lngere Zeit, whrend welcher das kltere Ober-

flchenwasser in die Tiefe dringen und die Wrme
der Gesteinsschichten vermindern konnte. Je tiefer

man vorgedrungen war, desto grsser war die Diffe-

renz zwischen der Wrme des kalten Wassers und

des warinen Gesteins und desto strker die Abkh-

lung. Dies ist die Wahrheit der aus den Speren-

berger Beobachtungen entwickelten Formeln, und die

daraus gefolgerte Verminderung in der stetigen Zu-

nahme der Erdwrme ist nur scheinbar."

Der Vortragende glaubt, dass es fr die Geologie

ein ausserordentlich wichtiges Resultat ist, dass man

einen Punkt in der Erde erreicht hat, wo die Tem-

peratur volle 44 R. betrgt. Er ist der Meinung,

dass die Beobachtungen von Schladebach und auch

die von Sperenberg die alten, schon im Anfange dieses

Jahrhunderts gefundenen Gesetze ber die Tempe-
raturzuuahme nach dem Erdinneru nur besttigen,

nicht widerlegen. Die lteren Beobachtungen ,
im
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Gestein von Bergwerken ausgefhrt , sind zuver-

lssiger als die in Bohrlchern, weil dort das Gestein

nur mit Luft, hier jedoch mit Wasser, dem besseren

Wrmeleiter, in Berhrung kommt. Vortragender
hofft in seiner amtlichen Stellung diese Beobachtungen
in tiefen Bergwerken wieder aufnehmen und weiter

frdern zu knnen.

[Wir freuen uns, an das vorstehende Referat einen

Bericht ber eine soeben publicirte Untersuchung des

Herrn Duncker ber die seit dem oben besprochenen

Vortrage weiter gefhrte Tiefbohrung zu Schladebach

anfgen zu knnen, aus welcher ersichtlich wird, dass

die allgemeinen Gesichtspunkte, welche Herr Huyssen
ber die Temperaturznnahme mit der Tiefe aufge-

stellt, sich auch bei dem weiteren Vordringen nach

dem Erdinnern hin voll besttigt haben. Es ist

ferner erfreulich, dass Herr Duncker, aus dessen

fr die Sperenberger Beobachtungen objectiv berech-

neter Formel die oben besprochenen , weitgehenden

Schlussfolgeruugen ber die Wrmevertheilung im

Inneren der Erde missverstudlicher Weise abgeleitet
worden waren, aus den Schiadebacher Temperatur-

messungen eine Formel gewinnt, welche derartige

Consequenzen nicht zulsst, vielmehr eine stetig

wachsende Temperatur mit dem weiteren Vordringen
beweist. In Betreff einer Verallgemeinerung der

in dem specielleu Falle gefundenen Formel gelten
aber wohl auch hier die oben ausgesprochenen Be-

denken. Rd.]

Zu den Temperatur- Beobachtungen, wie sie 1870
in dem Bohrloche I. zu Sperenberg und 1873 in dem
zu Sndeuburg bei Magdeburg ausgefhrt worden sind,

hat sich endlich im Jahre 1884 eine neue Beobach-

tuugsreihe gesellt, nmlich die des Bohrloches zu

Schladebach bei Drrenberg, das nach dem Dnrch-

sinken von Alluvium und Brauukohlengebirge, Bunt-

sandstein, Zechstein, Rothliegendem und Steinkohlen-

gebirge in dem Oberdevon mit der bisher unerreichten

Tiefe von 1748m und der bei 1716m gemessenen

Temperatur von 15,3 R. endete. Die Beobachtungen,
die ihren Anfang nahmen, als das Bohrloch bereits

eine Tiefe von 1376 m (bis 1240 m verrhrt) erreicht

und dabei in seiner Weite von anfangs 120 mm auf

48 mm abgenommen hatte, wurden unter Anwendung
eines ganz neu construirten Apparates in der Weise

angestellt , dass in Abstnden von je 30 m jedesmal

gleichzeitig die Temperatur in einem kurzen, beider-

seits abgeschlossenen und in dem unmittelbar darber
befindlichen, offenen Theile des Bohrloches gemessen
wurde. Die Ausfhrung von Vergleichsbeobachtun-

geu , die nach Einstellung der Bohrarbeit in einem
zur Beseitigung der inneren Wasserstrmung hin-

reichend dicken Thonschlamme angestellt wurden,
war leider nur in dem oberen Theile des Bohrloches

mglich, da der untere Theil durch das in ihm zu-

rckgebliebene Gestnge unzugnglich geworden war.

Nachdem die directen Beobachtungsergebnisse in

ausfhrlichen Tabellen vorgefhrt sind
,
wird in eine

Errterung darber eingetreten, welche Resultate aus

diesen Beobachtungen fr die Beantwortung der Frage
abzuleiten sind, nach welchem Gesetze die Wrme
mit der Tiefe zunimmt. Die Methode, nach der

dieses geschieht, ist im Wesentlichen dieselbe, wie

sie frher vom Verf. fr die Sperenberger Beobach-

tungen
- freilich nicht ohne Einwrfe zur An-

wendung gebracht worden ist.

Zunchst wird klar gelegt, dass bei Zugrunde-

legung der Annahme, dass die Temperaturen eine

arithmetische Reihe zweiter Ordnung bilden, so dass

sie also entweder eine Beschleunigung oder eine Ver-

zgerung in ihrer Zunahme zeigen mssen, schon

durch geringfgige Aenderungen in der Abgrenzung

resp. Anordnung der Reihen wesentliche Aenderungen
in dem Charakter derselben hervorgerufen werden

knnen. Nachdem dann gezeigt worden ist, dass

eine direct vergleichende Zusammenstellung der Be-

obachtungen in dem verrhrten
,
oberen Theile des

Bohrloches mit denen in dem unverrhrteu, unteren

Theile desselben sehr wohl gerechtfertigt ist, so dass

also, in diesem specielleu Falle wenigstens, der frher

angenommene, strende Einfluss der Wrmeleitungs-
fhigkeit des Eisens nicht vorhanden ist, und nach-

dem ferner dargetban ist, dass die so erhaltene Ge-

sammtreihe eine so geringfgige Verzgerung zeigt,

dass hier der vorher aufgestellte Satz zur Anwendung
gelangen darf, dass hinreichend wenig beschleunigte
oder verzgerte Reihen als arithmetische Reihen erster

Ordnung zu betrachten und als solche zu berechnen

sind, wird fr dieses Bohrloch folgende Formel fr
die Berechnung der Temperatur T aus der wirklich

gemessenen Tiefe S abgeleitet:

T 8,4204914 + 0,0224276 (S 36),

worin die erste Constante die corrigirte Temperatur
in derjenigen Tiefe ist, die fr die Rechnung als Aus-

gangspunkt gewhlt ist, nmlich 36 m.

In einer ausfhrlichen Tabelle werden hierauf die

wirklich beobachteten und die nach dieser Formel

berechneten Temperaturen neben einander gestellt,

aus der vielleicht zu erwhnen wre, dass die Ab-

weichungen zwischen Rechnung und Beobachtung
von -f 0,897 bis 1,029 R. schwanken und dass

die Summe der smmtlichen 57 Fehlercpaadrate 12,9396

betrgt.
Schliesslich wird noch die Tiefenstufe, wie sie

sich fr dieses Bohrloch fr l u R. zu 44,6 m oder

fr 1 C. zu 35,7 m ergiebt, der zu Sperenberg ge-

fundenen von 42 resp. 33,7m gegenbergestellt, und

mit Hlfe jener obigen Formel die Tiefe, in welcher

die Schmelzhitze der Lava von 1600 R. erreicht

werden wrde, zu 71001 m = 9,6 geographische
Meilen berechnet, freilich dieses letztere nicht ohne

den Hinweis, dass solche Schlsse keine grosse Sicher-

heit bieten.

Eine Zusammenstellung von Regeln fr knftige

Temperatur-Beobachtungen in Bohrlchern bildet den

Schluss der hochwichtigen Abhandlung.
H. Wermbter.
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J. H. Wakker: Studien ber die Inhaltskrper
der Pflanzenzelle. (Jahrbcher fr wissenschaft-

liche Botanik, 1S88, Bd. XIX, S. 423.)

Neben den gewhnlichen Inhaltsbestaudtheilen

treten in den Pflanzenzellen bekanntlich auch hufig

Krystalle von oxalsaurem Kalk, Oeltropfen und kry-
stallisirtes Eiweiss auf. Die Eiweisskrystalle oder

Krystalloide" finden sich entweder frei, oder sie

sind in rundliche Krner, die sogenannten Aleuron-

krner" eingeschlossen, deren Grundsubstanz aus

Eiweiss besteht; neben den Krystalloiden, die keinen

nothwendigen Bestandtheil der Aleuronkrner aus-

machen, enthalten letztere stets rundliche, hauptsch-
lich aus phosphorsaurern Kalk bestehende Krperchen,
die sogenannten Globoide", und zuweilen auch Ein-

schlsse von oxalsaurem Kalk.

Vorliegende Abhandlung bringt nun die sehr be-

merken swerthen Ergebnisse einer Reihe von Unter-

suchungen, die der Verfasser ber die Entstehung
der oben genannten Inhaltskrper angestellt hat.

Es muss vorerst hervorgehoben werden, dass Ver-

fasser die Vacuole im Anschluss an de Vries als

ein besonderes, durch den Besitz einer eigenen Wan-

dung ausgezeichnetes Organ des Protoplasten ansieht

(Rdsch. I, 82).

Mit Hlfe der Plasmolyse, d. h. durch Trennung
des Plasmas und der Vacuole vermittelst starker Salz-

lsungen, konnte Herr Wakker nachweisen, dass

der oxalsaure Kalk sowohl in Einzelkrystallen
wie in Gestalt von Raphideu sich ausschliesslich

in den Vacuolen und nicht im Plasma bildet.

(Wenn das Salz sich in der Zellwand findet, bildet es

sich natrlich auch dort aus.) In vielen Fllen konnte

durch Senkrechtstellung des Objecttrgers unter Um-
legen des Mikroskops festgestellt werden, dass die

Krystalle der Schwere folgten und sich stets nach

der tiefsten Stelle der Vacuole begaben. Bei den

Begonien ,
die in fast allen Geweben grosse Drusen

Oxalsuren Kalkes fhren, beobachtet man in den

Vacuolen der allerjngsten Zellen der Stengelspitze
nur sehr kleine Ooteder. Diese werden offenbar sehr

schnell grsser, denn in geringer Entfernung sind

sie schon erwachsen. Spter zeigen sich dann Un-
ebenheiten auf den Krystallflchen ,

und die Bildung
der eigentlichen Druse ist eingeleitet. Die Drusen,

die sich im Mark von Ricinus communis finden, sind

durch eigenthmliche Zellstoffbalken (s. u.) mit den

Zellmembranen verbunden. (Rosan off sehe Balken.)
Wenn die Balken da sind, fhren die betreffenden

Zellen kein Plasma mehr. Auch hier konnte Herr
Wakker beobachten, dass die Drusen sich in den

Vacuolen bilden. Bei Anthurium Hookeri nahmen in

vielen Prparaten die Krystalle nicht die tiefste Stelle

in der Vacuole ein. Sie waren hier augenscheinlich
an der Vacuolenwand festgeklebt.

Es ist eine ziemlich oft beschriebene Thatsache,
dass kleine Calciumoxalatkrystalle hufig der Plasma-

bewegung folgen. Da nun nach den vom Verfasser

erhaltenen Ergebnissen die Krystalle nicht im Plasma

liegen, so ist die einzig mgliche Erklrung folgende:

Das Plasma setzt durch Reibung die Wand der Va-
cuole mit in Bewegung, und diese letztere theilt sich

wieder den Krystallen, welche mit der Vacuolenwand
fest verbunden sind, mit. Dass dieses der Fall ist,

zeigte sich an den Krystallen in Luftwurzeln von

Vanilla planifolia, wo man die Erscheinung sehr

schn beobachten kann
;

diese Krystalle waren nicht

im Stande, sich unter dem Einfluss der Schwerkraft

zu bewegen.
Wenn die Kalkoxalatkrystalle, wie es hufig vor-

kommt, innerhalb der Zelle in einer bestimmten Stel-

lung fixirt sind, so knnen dem verschiedene Ursachen

zu Grunde liegen. Den einfachsten und verbreitetsten

Fall haben wir im Schleim der Raphidenzellen
(Rdsch. III, 630, Sp. 2). Von den anderen Einrich-

tungen behandelt Verfasser die Cellulose- oder Plasma-

hllen, welche viele Krystalle, hauptschlich Drusen,

zeigen, und die damit fters auftretenden Cellulose-

balken, welche eine Verbindung darstellen zwischen

der Zellwand und der Hlle des Krystalls. Erstere

sind von Payen, letztere von Rosanoff entdeckt

worden. Nun hat Herr Wakker gezeigt, dass die

Krystallbildung eine Function der Vacuole ist, und

andererseits ist es eine anerkannte Thatsache, dass

die Cellulosebilduug eine Function des Plasmas bildet;

es handelt sich jetzt darum, zu untersuchen, wie es

mglich ist, dass die Producte beider Functionen,

welche doch normaler Weise durch das Plasma ge-

schieden sind, so innig mit einander in Berhrung
treten knnen.

Da erscheint es zunchst als eine wichtige That-

sache, dass Hutchen und Balken ausschliesslich in

todten Zellen gefunden sind, d.h. in Zellen, welche

kein lebendes Plasma mehr enthalten. Bei Begonia
und Vanilla, wo die Krystalle nicht absterben, finden

sich keine Hutchen, wie aus dem Verhalten bei der

Auflsung der Krystalle mittelst verdnnter Salpeter-

sure in plasmolysirten Zellen hervorging. Die Hut-
chen weiden auch bei Anwendung von Chlorzinkjod

selbst bei einer und derselben Pflanze nicht immer

blau gefrbt: Verfasser schliesst daraus, dass sie nicht

immer aus Cellulose bestehen. Er hlt sie fr eine

indirecte Folge des frhzeitigen Todes der betreffen-

den Zellen; die umgebenden, noch turgesceuten Zellen

wlben sich in das Lumen der todten Zellen vor, wo-

bei sich die Krystalldrusen in die noch weiche Wan-

dung einbohren und eine innige Verbindung her-

stellen. Beim fortgesetzten Lngenwachsthum der

Gewebe werden die todten Zellen passiv gedehnt, und

es entstehen ungleich lange Celluloseschluche, welche

die Drusen mit der Zellwand verbinden und nichts

Anderes sind, als die von Rosanoff z. B. bei Ricinus

beschriebenen Gebilde.

Es war bisher noch nicht von jenen Krystallen

die Rede, welche innerhalb der Aleuronkrner sich

finden. Ist die allgemein verbreitete Meinung richtig,

dass letztere Theile des Plasmas sind, so mssten

ihre Einschlsse, soweit sie aus oxalsaurem Kalk be-

stehen ,
eine Ausnahme von der aufgestellten Regel

bilden
,
nach welcher die Krystalle in der Vacuole
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entstellen. Indessen ergaben die Untersuchungen des

Verfassers, dass jene Ansicht unrichtig ist.

Ein ausgezeichnetes Material zu diesen Beob-

achtungen geben die Samen von Ricinus communis,

welche Oel und Aleuronkruer mit Krystalloideu und

Globoiden enthalten. Die jngsten Zellen haben ein

wandstndiges Plasma mit deutlichem Kern und

grosser centraler Vacuole
; Inhaltskrper fehlen noch

ganz. In etwas lteren Zellen findet sich der Kern

in der Mitte der Zelle und ist mittelst zahlreicher

Fden mit dem wandstsndigen Plasma verbunden.

Weiter fortschreitend werden die Plasmafden zahl-

reicher und die Vacuole hat sich in viele kleinere ge-

t heilt. In diesen zeigen sich schliesslich kleine Krper,
welche immer genau die Mitte einnehmen; in lteren

Zellen sind sie grsser geworden und zeigen deutlich

scharfe Kanten und Ecken ; wir knnen also annehmen,
dass wir die jngsten Stadien der Krystalloide vor

Augen haben. Durch Anwendung von Reagentien
wird diese Vermuthung zur Gewissheit. Bald zeigen

sich auch andere Krper in der Nhe der Krystalloide,

welche die ersten Anfnge der Globoide darstellen.

Krystalloide und Globoide entstehen also in den Va-

cuolen. Sehr lehrreich war das Verhalten der Va-

cuolen in noch nicht reifen Samen von Silybum Ma-

rianum; in diesen bildete sich durch Zusatz von

verdnnter Salpetersure ein voluminser Nieder-

schlag aus Eiweisssubstanz, der die Vacuole ursprng-
lich ganz ausfllte nnd sich erst spter zu einem

geringeren Volumen zusammenzog. Es ist demnach

deutlich, dass im Zellsaft gelstes Eiweiss durch die

saure Flssigkeit gefllt wird, und dass also die Va-

cuolen durch Wasserverlust, also beim Austrocknen

des Samens, zu Aleuronkrnern werden.
1 '

Nach der von Weut aufgestellten Ansicht (Rdsch.

II, 292), der Verfasser folgt, knnen sich Vacuolen

ebensowenig neu bilden als verschwinden, und ,.es

ist darum schon im Voraus ziemlich gewiss, dass die-

jenigen, welche beim Austrocknen des Samens zu

Aleuronkrnern werden, beim Aufweichen in Wasser

wieder zu Vacuolen werden mssen. Bei Unter-

suchung zahlreicher Samen zeigte sich dies anch

wirklich". Aus des Verfassers Untersuchungen ergab
sich aber auch weiter, dass beim ganzen Keimuugs-

process genau dieselben Zustnde durchgemacht

werden, wie bei der Samenbildung, doch in um-

gekehrter Reihenfolge.

Auch solche Krystalloide, welche nicht in Aleuron-

krnern eingeschlossen sind, entstehen in der Vacuole.

Ausgenommen sind die Eiweisskrystalle, welche sich

unter der Schale der Kartoffeln vorfinden; diese bilden

sich im Plasma aus. Eine weitere Ausnahme stellen

die von Leitgeb entdeckten Krystalloide in Zell-

kernen dar (Rdsch. II, 104); Verfasser glaubt, dass sie

eine eigenthmliche Desorganisation des Zellkerns

anzeigen und physiologisch von geringer Wichtigkeit
sind.

Dass das Oel sich berall im Plasma ausbildet,

ist wohl eine allgemein anerkannte Thatsache. Die

Untersuchungen des Verfassers zeigten, dass es in

einigen Fllen gleichmssig in allen Theilen eines

Protoplasten entsteht, whrend in anderen Fllen sich

in der Zelle eine bevorzugte Stelle zur Oelbildung
vorfindet.

Untersucht man die Epidermis von Vanilla plani-

folia, so beobachtet mau in den Zellen einen dem
Kern dicht angeschmiegten Krper, der aus plasma-
tischem Stoff besteht und Oel enthlt. IlerrWakker
bezeichnet ihn daher als Elaioplast oder Oel-
bildner. Er ist etwas grsser, als der Zellkern,

uud viel grsser, als die Amyloplasten oder Strke-

bilduer, welche in reichlicher Menge den Zellkern

umlagern. Durch Plasmolyse kann mau sich leicht

berzeugen, dass der Elaioplast eiueu Theil des

Protoplasmas bildet und nicht etwa in der Vacuole

liegt. Bei Einwirkung gewisser Reagentien, z. B.

Pikrinsure, tritt das Oel aus, whrend der Elaioplast

selbst erhalten bleibt. Kalilauge, absoluter Alkohol

lsen das Oel auf. Osmiumsure frbt den Elaio-

plasten dunkelbraun bis schwarz. Je lter die Pflanze

wird
,
um so mehr bilden sich die Elaioplasten zu-

rck, bis sie schliesslich ganz verschwinden. Auch

in den oberflchlichen Zellen der jungen Luftwurzeln

und im Stengel sind sie enthalten.

Die Untersuchung der Oelablageruugen bei den

Lebermoosen (vgl. hierzu Rdsch. II, 629, Sp. 2) er-

gab die Besttigung der von Pfeffer darber ge-

machten Angaben. Die Oelkrper haben eine Mem-
bran

,
die von protoplasmatischer Natur ist und

demnach als Elaioplast betrachtet werden iiniss. Bei

der Einwirkung plasmolytischer Reagentien erweisen

sich die Oelkrper als Theile des Protoplasmas. Die

Anfangszustnde der Oelkrper treten als schlauch-

frmige, scharf umgrenzte Organe auf, in welchen noch

kein Oel zu sehen ist. Dann unterscheidet man kleine

Trpfchen darin, die immer zahlreicher werden, bis

sie zu grossen Tropfen zusammeufliessen. Wenn man
zu den ganz jungeu Zellen Schwefelsure bringt, so

quellen sie zu eiuer gleichmssigen, braunen Masse

auf, ohne dass Oel austritt ein Beweis, dass sich

nicht in den jungen Zellen Oel im Plasma vertheilt

vorfindet.

Whrend in den besprochenen Fllen das Oel

sich an bevorzugten Stellen im Plasma bildet
,

ist es

bei den lhaltigen Samen (z. B. Ricinus) anders. Hier

findet man die Oeltrpfchen gleichmssig im Plasma

vertheilt. Allerdings ist es mglich ,
dass auch hier

die Oeltrpfchen von einer eigenen Wandung um-

geben sind
,
aber eine solche Wandung war nicht zu

beobachten. F. M.

Ch. Andre: Ueber das helle Band bei den Vor-

bergingen uud Bedeckungen der .Jupiter-

Trabanten; Mittel, dasselbe zu vermeiden.

(Compt. rend. 1888, T. CVII, p. '-'16 u. 615.)

So oft Herr Andre die Vorbergnge und die Be-

deckungen der drei ersten Monde des Jupiter mit. dem

Aequatorial von 16 cm der Sternwarte zu Lyon beob-

achtete, fand er, selbst bei ruhigen Bildern und scharfer

Begrenzung derselben, dass die ussere Berhrung des

Mondes mit dem Planeten sowohl beim Eintritt wie
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beim Austritt nicht genau beobachtet werden konnte.

Stets trat in der Umgebung des Berhrungspunktes eine

bedeutende Zunahme des Lichtes zwischen den beiden

Krpern auf, die so weit sich steigerte, dass der dunkle

Zwischenraum zwischen Mond und Planeten vollstndig
verschwand. Die Lichtbrcke" begann (resp. ver-

schwand) so frh (resp. so spt), dass die Unsicherheit

der Beobachtung ber den wirklichen Moment des Con-

tact.es eine Minute berstieg und zuweilen bei schner

Witterung Im 30s erreichte. Dieses die Beobachtung des

Jupitersystems so unangenehm strende Moment hat

Herr Andre einer nheren Untersuchung unterzogen.

In eine Bronzeplatte Hess er sich eine kreisrunde

Oeffnung von 4 cm Durchmesser schneiden und an der

Peripherie derselben zwei Gruppen von vier kleineren

Kreisen (die einen 0,4, die anderen 0,8 mm), die zu je

zweien sich diametral gegenberstanden, und deren

Ruder von dem Rande der grossen Oeffnung um 1 mm,
0,5 mm, 0,3 mm und 0,1mm abstanden. Die Platte wurde

in einem grossen, dunklen Zimmer vor eine matte, durch

Oxyhydrogenlieht erleuchtete Glasscheibe gestellt und aus

der Entfernung von 120 m mit einem Fernrohr beob-

achtet. Die Dimensionen waren so gewhlt, dass die

hellen Kreise einem knstlichen Planeten von 1'5" schein-

barem Durchmesser und zwei Gruppen von Monden mit 6,5"

und 13" scheinbarem Durchmesser entsprachen, welche

vom Planetenrande die Wiukelabstnde von 1,5", 0,8", 0,5"

und 0,15" haben. Auch hier erschien das Lichtband"

sehr deutlich von dem Abstnde 0,8" an, und zwar deut-

licher bei dem grsseren Monde; es nahm an Breite und

Intensitt zu, je kleiner der Abstand der beiden Rnder
wurde

,
und bei 0,15" Abstand war die Helligkeit der

Lichtbrcke kaum geringer als die der Kreise selbst.

Wurde die Helligkeit der Beleuchtung vermindert,

so fand man bei einer Helligkeit der Scheibe, die etwa

der wirklichen Helligkeit des Jupiter gleich kam, das

Lichtband beginnend beim Abstnde 0,8" und schon sehr

deutlich bei dem nchst kleineren von 0,5", was, auf

die Verhltnisse der Jupitermonde bertragen, entspricht

der Zeit von 1 Minute und 23 Secundeu vor dem wirk-

lichen Contact. Wurde die Beleuchtung noch weiter re-

ducirt, so war das Band noch bei dem folgenden Abstnde

0,15", entsprechend 25 See. vor dem Contact, vorhanden
;

die Helligkeit des knstlichen Planeten glich dann etwa

y6 der Helligkeit des Planeten Jupiter.

Die Ursache dieser Erscheinung findet Herr Andre
in der Diffraction; hierfr bringt er ausser einem theo-

retischen Beweise auch einen experimentellen bei, indem

er zeigt, dass bei der Anbringung von Blenden am Ob-

jeetiv des Beobachtungsfernrohres die Erscheinung
schrfer hervortritt. Wurde z. B. die Oeffnung auf

Gern abgeblendet, so erschien das Lichtband viel inten-

siver und fast doppelt so breit. Man erkannte Spuren
desselben bereits bei dem grssten Abstnde, der bei

der Oeffnung von 12 cm vollkommen schwarz erschien.

Eine zweite Versuchsreihe ber diese Erscheinung
stellte Herr Andre mit zwei Alabasterkugeln an, von denen

die eine fest war und 4 cm Durchmesser hatte, die

andere beweglich und 3mm Durchmesser hatte; beide

zusammen wurdeu mit D r u m m o u d'schem Licht oder

einer elektrischen Lampe erleuchtet. Sowie der Abstand

der beiden Kugeln kleiner wurde als 0,5 mm, oder etwa

2 See. Zeit vor dem Contact entsprechend, erkannte

man, dass bei beiden Belichtungen, aber viel strker

bei der zweiten, ein Lichtband sich bildete, dessen Di-

mensionen und Helligkeit zunahmen in dem Maasse, als

der Winkelabstand beider Kugeln geringer wurde.

Zwei Scheiben von derselben Substanz und von

gleichen Dimensionen, in denselben Abstnden und bei

derselben Beleuchtung betrachtet, ergaben dieselbe Er-

scheinung des hellen Bandes
,
aber noch deutlicher als

die Kugeln. Sowohl bei den Kugeln wie bei den Scheiben
nahm das Band an relativer Intensitt und Ausdehnung
zu, wenn man durch eine Blende die Oeffnung des Beob-

achtungsfernrohres verkleinerte.

Auch durch photographische Aufnahmen wurde
dieses Phnomen studirt. Wenn man die Intensitt der

Lichtquelle unverndert Hess und einerseits die Expo-
sitionszeit

,
andererseits die Oeffnung des Instrumentes

variirte, so fand mau, dass die Intensitt und die Winkel-

dimension des Lichtbandes zunahmen mit der Dauer der

Exposition, und wenn unter sonst gleichen Bedingungen
die Oeffnung des photographischen Objectivs kleiner

wurde.

Durch alle diese Experimente wird die Theorie der

Erscheinung besttigt, und aus dem Umstnde, dass es

sich bei derselben um eine Diffraction handelt, leitete

Herr Andre das Mittel ab, durch welches diese strende

Erscheinung beseitigt werden kann: Bringt man ein

enges Drahtgitter (aus Drhten von 0,1 mm Dicke in

0,2 mm Abstand) vor das Objectiv, so dass nur etwa
zwei Drittel des Lichtes hindurchgeht, dann verschwindet
das helle Band bis auf geringe Spuren.

Oscar Birkner: Bericht ber die Wasserkata-
strophe in der Lausitz whrend der
Nacht vom 17. zum 18. Mai 1887. (Jahrbuch d.

Knigl. schs. meteorologischen Instituts, Jahrg. V [1887],

1888, S. A.)

Die vorliegende Specialstudie einer verheerenden

Wasserkatastrophe, welche sehr bedeutende Verluste an

Leben und Gut zur Folge hatte, in einer Gegend, die oft

diesem verheerenden Elemente Opfer bringen muss, ist

der erste wissenschaftliche Versuch, ber diese pltzlich
hereinbrechenden Unglcksflle Licht zu verbreiten und
eine Erkenntniss ber Wesen und Ursache dieser Ph-
nomene anzubahnen, welche die erste Grundlage fr alle

zum Schutz des Menschen und seines Gutes zu treffenden

Maassregeln bildet. Wenn auch aus den Ergebnissen
dieser Untersuchung direct keine praktischen Conse-

quenzen sich werden ableiten lassen, so darf der Werth
derselben keineswegs nach diesem Maassstabe bemessen

werden, vielmehr wird dieselbe allgemein freudig be-

grsst und der Wunsch an dieselbe geknpft werden,
dass auch andere Katastrophen ,

an denen leider das

abgelaufene Jahr so reich gewesen ,
eine hnlich ein-

gehende, wissenschaftliche. Untersuchung erfahren mgen.
Das Gebiet, welches von der Katastrophe in der

Nacht vom 17. zum 18. Mai betroffen wurde, concentrirt

sich in der sdlichen Lausitz auf die yuellgebiete der Spree,

und der zur Oder fliessenden Neisse mit ihrem Neben-

flsseben Mandau, sowie einiger anderer kleiner Gebirgs-

wsser, welche von den 583 m hohen Kottmar- Berge
nach den verschiedensten Richtungen abfliessen. Das

Material zu dieser Studie wurde aus den synoptischen
Wetterkarten der vorhergehenden Tage und aus Frage-

bogen gewonnen, welche au alle Ortsvorstude des be-

treffenden Gebietes geschickt worden und von denen 344

mit mehr oder weniger umfangreichen Berichten an die

Centralstelle zurckgelangten.
Verfasser giebt zunchst einen Ueberblick ber die

allgemeinen Witterungszustnde im Nordwesten Europas
whrend der ersten beiden Decaden des Mai 18S7, die

sich, wie gewhnlich, durch eine starke Luftaufloekemug
ber der ungarischen Tiefebene charakterisirte, mit un-

ruhiger und unbestndiger Witterung in Deutschland,

Bildung von lebhaften Cyclonen und vielfacher Theil-

miuima, die in den verschiedensten Richtungen Deutsch-
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land durchzogen. Sehr bedeutende Temperaturdiffe-
renzen zwischen den von Nordwesten und dem bereits

stark erhitzten Sdosten herstrmenden Luftwirbeln er-

zeugten berall starke Niederschlage mit elektrischen

Entladungen und Hagelfllen. Eines von diesen Un-

wettern gelangte, aus Bhmen kommend, in das Lausitzer

Gebirge und konnte hier aus den Berichten ber die

wolkenbruchartigen Regen und Gewitter auf seinem

Zuge whreud der Nacht vom 17. zum 18. verfolgt
werden.

Die Detailschilderang der einzelnen, in den reich

bevlkerten Thlern beobachteten Erscheinungen knnen
selbstverstndlich hier nicht Gegenstand der Besprechung
sein. Das Studium derselben an der Hand der beigege-
benen Karten wird Jedermann grosses Interesse ge-

wahren. Nicht minder interessant sind die Schilderungen
der Hochwasser und der durch sie veranlassten Schden
in den einzelnen Elussthleru

,
welche den grsseren

Theil der Abhandlung ausmachen.

In dem Schlusscapitel stellt der Verfasser klima-

tologische Betrachtungen ber das studirte Gebiet an
und errtert die Frage nach den Ursachen der Wasser-

katastropheu vom meteorologischen Gesichtspunkte aus.

In ersterer Beziehung sei hier die Zusammenstellung
der grssten Niederschlagsmengen betont, welche in

dieser Gegend beobachtet worden. Speciell fr die Frage
der Ueberschwemmungen sind aber nicht sowohl die

Maxima der Niederschlge berhaupt als vielmehr die

Extreme der Regendichte zu bercksichtigen, und eine
Tabelle ber die 24 stndigen Regenmaxima an 23 sch-
sischen Stationen aus den Jahren 1864 bis 1887 ist be-

sonders lehrreich. Aus denselben leitet Verfasser die

nachstehenden allgemeinen Schlsse ab:

Das Gesetz der Zuuahme der Niederschlge mit der

Hhe, wie es in den Jahresdurchschnitten zum scharfen

Ausdruck kommt, gilt nicht mehr, oder nur in stark

modificirter Form fr die Verhltnisse der Maximum-
niederschlge. In grossen Zgen scheint ein Wachsen
der Maximalbetrge beim Fortgang von westlichen nach
stlichen Stationen zu bestehen. Einen stark erhhen-

den Einfluss seheint die Wald- und die Thal- oder besser

Schluchtenlage einer Station auf die mittleren Maximal-

betrge zu haben.

Die Wirkung des Waldes wird zum Schluss sehr

eingehend besprochen. Wenn einerseits die statistischen

Daten und auch die physikalischen Verhltnisse deutlich

zeigen, dass ber grsseren Waldcomplexen die Nieder-

schlge intensiver fallen, so lsst sich doch andererseits

eine Reihe von Momenten anfhren, welche die gnstige
Wirkung des Waldes auf strkeres Verdunsten des auf-

fallenden Wassers von dem Laub der Bume und auf

leichteres Einsickern des Wassers in den lockeren,

humosen, nicht abschwemmbaren Boden documentiren.
Verfasser zieht aus seinen Betrachtungen ber die klima-

tologischen Einflsse des Waldes den Schluss, dass Be-

waldung der Gebirge, das Aufforsten kahler Bergesgipfel
ein sehr empfehlenswertbes Mittel zur Verhtung von
Hochwssern in den Gebirgen und deren Vorlndern sei.

Es sei jedoch betont, dass diese praktischen Betrach-

tungen nur nebenschliche Digressionen der streng
wissenschaftlichen Arbeit sind.

A. Haschek: Ueber Brechungsexponenten trber
Alle dien. (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der

Wissenschaften, 1888, Bd. XCVII, Abth. IIa., S. 958.)

Die zu den Messungen der Brechungsexponenten er-

forderlichen, trben Medien wurden auf verschiedene Weise

hergestellt. Entweder wurde eine alkoholische Lsung von

Harzen (Mastix, Guajak, Schellack) in destillirtes Wasser

getrufelt, wobei sich eine sehr bestndige, sehr feine

Kmulsion bildet, deren Theilchen unter dem Mikroskop
einen Durchmesser von beilufig 0,2 ft zeigen. Oder es

wurde durch Kochen von Filtrirpapier oder Leinwand
in Schwefelsure eine Emulsion erhalten, deren Theil-

chen durch lngeres Kochen kleiner wurden; der Durch-

messer der Partikelchen betrug 2 bis 9 /u. Eine dritte

Art von Emulsion wurde durch Schtteln von Oelen

(Olivenl) mit schwacher Sodalsung gewonnen. Von
den Emulsionen wurden die Lichtbreohungsexponenten
bestimmt und mit den Brechungsexponenten der Flssig-
keiten verglichen, in denen die Partikelchen schwebten,
also des destillirten Wassers, dem etwas Alkohol zu-

gemischt ist, der gekochten Schwefelsure und der Soda-

lsung. Das Resultat der Messungen war folgendes:

Bei allen Emulsionen ergab sich, den zugehrigen

Flssigkeiten gegenber, eine bedeutende Vergrsserung
des Brechungsexponenten, so dass die Vermuthung nahe

liegt, die Vergrsserung der Lichtgeschwindigkeit den

emulgirten Partikelchen zuzuschreiben, um so mehr,

als mit der Abnahme des Durchmessers der Partikelchen

auch eine Steigerung des Brechungsexponenten eintrat.

Ein Versuch, der mit geschlemmtem, in Wasser suspen-

dirtem Schmirgel gemacht wurde, ergab hingegen keine

Steigerung des Brechungsexponenten. Bei den Oel-

emulsionen betrug die Vergrsserung der'Ablenkung des

Lichtstrahls nur eine halbe Spaltbreite; diesen geringen

Betrag fhrt Verfasser darauf zurck, dass es sich bei

dieser Emulsion um einen chemischen Vorgang handelt,

der die Verhltnisse complicire.

George W. Patterson jr.: Experimente ber den

Contact im Blake-Mikrophon. (Proceedings of

the American Academy. 1888, Vol. XXIII, Part I, p. 228.)

Die Aufgabe, welche Verfasser im Verein mit Herrn

Tucker zu lsen versuchte, war die Beziehung festzu-

stellen, welche zwischen dem auf die Contactstellen des

Mikrophons wirkenden Drucke und den im Empfnger
wahrnehmbaren Strmen existirt. Zu diesem Zwecke

war es von Wichtigkeit, den Druck am Mikrophon-Con-
tact genau zu registriren ,

damit man im Stande wre,
durch gleiche Drucke unter sonst gleichen Verhlt-

nissen dieselben Tne hervorzurufen. Der Druck wurde

zunchst mittelst einer Feder, und dann durch einen

mit Gewichten belasteten Hebel erzeugt; die Strme,
welche bei den Experimenten benutzt wurden, waren

schwach, und sie wurden im seeundren Kreise durch

ein Kohlrausch'sches Dynamometer gemessen; Tne
einer mit genau gemessenen Luftdruck angeblasenen Orgel-

pfeife wurden gleichzeitig durch das Mikrophon auf ein

Telephon bertragen.

Zunchst wurde der Druck am Contact durch die

Feder so regulirt, dass eine Belastung des Hebels mit

_,
25 mg die ebertragung des Tones auf das Telephon

ermglichte: dann wurde der Druck gesteigert', anfangs

durch Hinzufgen von 250 oder 500 mg, dann schneller,

und sowohl die Ablenkungen wie die Strke des ber-

tragenen Tones aufgezeichnet. Diese Beobachtungen

ergaben; dass der Strom anfangs Behr schnell wchst

mit dem Steigen des Druckes; whrend dieser schnellen

Steigerung ist aber der bertragene Ton sehr schlecht. Das

Maximum des Stromes wird sehr schnell erreicht, nm-
lich bei 1000mg Druck, und von da an fllt der Strom

continuirlich
;
der Ton hingegen wird gut, kurz nachdem

das Strommaximum erreicht ist, und bei zunehmendem

Drucke nimmt der Ton an Strke zwar ab, gewinnt

aber an Qualitt. In allen Versuchen stellte dieselbe

Form der Curve die Aenderung des Druckes und des
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Stromes her, und in allen wurde der beste Ton ber-

tragen unmittelbar nach dem Maximum des Stromes."'

Verfasser will die Versuche noch fortsetzen
,
da er

die gewonnenen Resultate nur fr vorlufige ansieht,

welche die eingeschlagene Methode prfen sollten.

Armand Gautier: Wirkung des Schwefelkohlen-
stoffes auf Thone; Bildung von Kohlenstoff-

oxysulfid. (Comptes rendus, 1888, T. CV1I, p. 911.)

Im Laufe einer Untersuchung ber den Ursprung
der mineralisireuden Bestandtheile der Thermalwsser

hat Herr Gautier Dampfe des Schwefelkohlenstoffes

auf natrliche Silicate und besonders auf Thone ein-

wirken lassen. Diese Versuche fhrten zur Auffindung

einer Methode zur Darstellung von Kohlenstoffoxysulfid,

COS, sowohl in sehr reinem Zustande, als auch in grossen

Mengen ,
so dass diese Methode alle bisher benutzten

weit bertrifft : Eine dicke Porcellanrhre wird mit

vorher geglhtem und bei beginnender Rothgluth ge-

trocknetem Kaolin sorgfltig gefllt und in einen

Ofen gebracht, in dem sie auf Weissgluth erhitzt

werden kann. Nachdem die Luft durch einen Kohlen-

surestrom verdrngt worden, lsst man ber das Kaolin

einen Strom trockenen Schwefelkohlenstoff- Dampfes
streichen. Aus der Porcellanrhre kommt dann ein

Gemisch, das eine Spur Schwefelwasserstoff, etwa

0,01 Proc. Kohlensure, 60 bis 64 Proc. Kohlenstoffoxysulfid

und 35 bis 39 Proc. Kohleuoxyd enthlt, und welchem

berschssige Schwefelkohlenstoff- Dmpfe beigemischt

sind. Je niedriger die Temperatur, desto reicher an

Kohlenoxyd, je hher, desto reicher an Oxysulfid ist das

Gemisch.

Durch eine Reihe einfacher Processe, welche wegen
ihres speciell chemischen Interesses hier nicht erwhnt

werden sollen, wird aus diesem Gemisch das Kohlen-

oxysulfid rein gewonnen und Verfasser konnte eine ganze

Reihe bekannter Reactionen dieser bisher noch so selten

rein dargestellten Substanz besttigen. Von Interesse

ist besonders die Vernderung, welche das Kaolin bei

diesem Processe erfahren hat.

Lsst man die Rhre in den Schwefelkohlenstoff-

Dmpfen abkhlen, so findet man, wenn man sie vor-

sichtig zerschlgt, an dem Ende, wo die Gase ausstraten,

weisse, glnzende Nadeln, gleichsam der Rhre aufge-

pflanzt, die sie zum Theil verstopfen. Sie bestehen aus

Siliciumsulfr, das Fremy entdeckt hat. An der Stelle

des Kaolins, und namentlich nach vorn hin, findet man
eine graphitfarbene Substanz

,
die durchsetzt ist von

zahlreichen, sehr harten Krystallcn, und an der feuchten

Luft Schwefelwasserstoff entwickelt, Wasser greift sie

schwierig an und giebt Thonerde und gallertige Kiesel-

erde. Das Kaolin ist wenigstens theilweise und unter

Verlust eines Theiles seiner Kieselerde, die sich als

Schwefelsilicium verflchtigt hat, in eine Substanz ver-

wandelt, in welcher der Sauerstoff durch Schwefel^
ersetzt ist. Man hat hier ein Aluminiumsulfosilicat,

welches erwarten lsst, dass man durch Einwirkung von

Schwefelkohlenstoff auf eine grosse Anzahl natrlicher

Silicate eine ganze Reihe neuer Verbindungen erhalten

kann, in denen der Schwefel den Sauerstoff ersetzen

wird.

B. Lundgrreii : Uebersicht der schwedischen meso-

zoischeu Bildungen. (Lunds Universitets rsskrift,

Tom. XXIV, 1888.)

Ablagerungen mesozoischen Alters finden sich nur

im sdlichen Theil Schwedens und nur in geringer Aus-

dehnung. Herr Lundgren theilt sie in drei Haupt-

gruppen : Als Kgerdsgruppe" bezeichnet er eine aus

Saudstein und Thonen gebildete ,
dem Silur discordant

auflagernde Schichtengruppe, welche ausser unbestimmten
Pflanzenresten keine Versteinerungen fhrt, Da dieselben

in Skane unmittelbar von den dem Rth angehrigen,
unteren Schichten der Hgansgruppe berlagert wird, und
auch ihr petrographischer Charakter dem entspricht, so

rechnet Herr Lundgren diese Gruppe zum Keuper.
Als zweite Gruppe betrachtet der Verfasser die Stein-

kohlen fhrenden Bildungen", unter denen er aus petrogra-

phischen und palontologisehen Grnden wiederum drei

Abtheilungen, die Hgansgruppe, den Hrssandstein und
die Kurremllagruppe unterscheidet. Die erstgenannte

Gruppe entspricht, nach Lundgren dem Rth und dem
unteren Lias, bis zur Zone des Arietites Bucklandi, der

Hrssandstein stellt eine andere Facies der unteren Lias-

bildungen dar, whrend die Kurremllagruppe dem mitt-

leren Lias und zwar der Zone des Aegoceras Jamesoni

entspricht, Kreidebildungen finden sich in der

Umgegend von Malm, Ystad und Kristianstad. Die-

selben entsprechen an den beiden letztgenannten Orten

dem unteren und oberen Senou, wogegen die Kreide von

Malm in ihren unteren Stufen der Mucronatenkreide,
in der oberen dem Danien" der franzsischen Geologen

quivalent ist, v. H.

Kazem-Beck: Beitrag zur Innervation des Her-
zens. (Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat, Abth., Jahrg.

1888, S. 325.)

Es ist lange bekannt, dass der Vagus ein llemmuugs-
nerv des Herzens ist, d. h. dass Reizung desselben Ver-

langsamung der Herzschlge und schliesslich Stillstand

des Herzens in der Diastole zur Folge hat. Im Jahre

1866 entdeckten dann Ludwig und Cyon beim Ka-

ninchen auch diese motorischen Vagusfasern in einem

zum Herzen tretenden Vaguszweige, welchen sie deshalb

auch N. depressor nannten. Seitdem bei verschiedenen

anderen Sugern nachgewiesen, galt dieser Nerv bisher

fr einen ausschliesslichen Besitz der Suger, niedrigeren

Vertebraten sollte er angeblich ganz fehlen. In vor-

liegender, kleiner Arbeit weist nun Verf. nach, dass bei

Schildkrten, wie auch schon unmittelbar vor ihm Gas -

kell und Gadow gefunden hatten, und beim Hecht ein

Nerv vorkommt, welcher anatomisch seinem Verlaufe

nach als Homologon des Depressors der Suger be-

zeichnet werden muss. Um so bemerkeuswerther ist

aber, dass er, nach den angestellten Experimenten zu

urtheilen, seine Function nicht zu besitzen scheint.

J. Br.

Hubert Ludwig: Ophiopteron elegans, eine neue,

wahrscheinlich frei schwimmende Ophiu-
renform. (Zeitschrift fr wissenschaftliche Zoologie,

1888, Bd. XLVII, S. 459.)

Die Ortsbeweguug der Echinodermen wird im Allge-

meinen durch die Thtigkeit des ihnen eigenen Loco-

motionsorgans, des sogenannten Wassergefsssystems,

vermittelt Dasselbe besteht aus einem centralen, den

Mund umgebenden Riugcaual und radiren Canlen,

welche von jenem Riugcaual ausstrahlen. Als Aus-

stlpungen der Radircanle erscheinen die Fsschen,

die eigentlichen Beweguugsorgane. Diese in grosser

Anzahl vorhandenen Fsschen sind weichhutig und sehr

dehnbar. Wenn durch besondere Vorrichtungen die

Flssigkeit des Wassergefsssystems in sie hineingepresat

wird, sehwellen sie bedeutend an und knnen sich sehr

stark in die Lnge strecken. Eine an ihrem Ende be-

findliche Haftscheibe dient zum Fixiren des ausgedehnten

'Fsschens. Tritt dann der wsserige Inhalt in das Wasser-

gelsssystem zurck, so verkrzt sich das Fsschen und

da es fixirt ist, muss es den Krper des Thieres gegen
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seineu Fixirungspunkt hinziehen. Dies geschieht auch

wirklich durch die Thtigkeit der vielen Fsschen. Auf

diese Weise vollzieht sich im Allgemeinen die Ortsbewe-

gung der Echinodermen. Bei manchen von ihnen freilich

werden die Fsschen in gewisser Weise verndert, so

dass sie die Bedeutung als Locomotiousorgane verlieren.

So verhlt es sich bei den Ilaarsterneu (Crinoiden), ent-

sprechend der fehlenden oder doch sehr geringen Fhig-
keit der Ortsbeweguug. Auch bei den Schlangensternen

(Ophiuriden), zu welchen die neue von Professor Ludwig
beschriebene Form gehrt, macht sich bereits eine Ver-

nderung der Fsschen geltend, welche darauf hin-

weist , dass dieselben auch hier schon weniger bei der

Locomotion verwendet werden. Die Fsschen entbehren

nmlich der Haftscheibe. Da den Schlangensternen,

worauf schon ihr Name hindeutet, sehr lange und be-

wegliche Arme zukommen, so ist erklrlich, dass bei

ihnen durch Biegen und Krmmen der gegen feste

Gegenstnde angestemmten Arme die Ortsbewegung

hervorgebracht wird. Ophiopteron elegans dagegen

scheint, nach seiner usseren Gestaltung zu urtheilen,

eine ganz eigenartige Bewegung zu besitzen.

Der von Herrn Ludwig als Ophiopteron elegans

bezeichnete Schlangenstern wurde von Herrn Brock auf

seiner Reise im Indischen Archipel gesammelt. Die Grsse

des Thieres, welches Herrn Ludwig vorlas, betrug 3 cm

fr jeden der fnf Arme vom Rande der Scheibe bis zu

seiner Spitze. Der Querdurchmesser des mittleren Krper-
theils, den man als Scheibe bezeichnet, maass 6 mm. Fr
das Thier musste eine neue Gattung aufgestellt werden,

was besonders bedingt wird durch das Auftreten einer

Eigenschaft, welche sonst bei Ophiuriden nicht bekannt

ist. Ophiopteron trgt nmlich an den Seitenschildern

seiner Arme eine Art von Flossen. Diese werden ge-

bildet von einer dnnen Membran, welche zwischen einer

Anzahl von Sttzstben ausgespannt ist (vergl. die Fig.).

li = Bttckenschd einea Armaliedes.

F= Flosse mit Stzstben.
L = Leiste des Seitenschdes.

Vergrsserung 18 mal.

banden. Lire Stellung wird durch den nebenstehenden

Holzschnitt verdeutlicht.

Eine hnliche Gestaltung wie die Flossen zeigen

die fallschirmhnlichen Gebilde , zu denen sich die

Rckenstachel des mittleren Krpertheils (der sogenann-
ten Scheibe) von Ophiopteron entwickelt haben. Bei Be-

trachtung der Scheibe zeigt sich deren Rckenflche von

einem dichten sammetartigen Flaum berzogen, der sich

bei nherer Untersuchung als eine Menge von feinen,

in der Regel sechskantigen Trichtern herausstellt. Mau
erkennt an denselben einen dickeren Stiel, welcher 6ich

in eine Anzahl von Strahlen theilt, zwischen denen ganz
hnlich wie zwischen den Sttzstrahleu der Flosse eine

Membran ausgespannt ist. Daraus ergiebt sich ein hn-

licher Bau, wie bei den Flossen.

Die Bedeutung der von Herrn Ludwig beschrie-

benen Vorrichtung, zumal diejenige der Flossen, kann

kaum eine andere sein, als dass sie dem Thier zum

Schwimmen dient, eine fr die ausgebildeten Echino-

dermen ganz eigenartige Fortbewegungsweise.
E. Korscheit.

Die letzteren entsprechen den Stacheln, welche seitlieh

am Arm anderer Schlangensterne vorhanden sind. Von

solchen Flossen ist au -jedem Armglied ein Paar vor-

E. Mascart: Handbuch der statischen Elektri-

citt. Deutsche Bearbeitung von Dr. J. G. Wal-
lentin. Mit in den Text eingedruckten Holz-

schnitten. II. Band. 2. Abtheilung. (Wien, Verlag

von Pichler's Witwe und Sohn.)

Dieses Heft bildet den Schluss des zweibndigen
Werkes von Mascart ber statische Elektricitt, das

schon 1876 erschien und von W allen tin bearbeitet

wurde. (Das erste Heft erschien 1886; vgl. Rdsch. II, 368.)

Auf die Vorzge des Werkes ist schon frher hingewiesen :

Klare, bersichtliche Darstellung, durchsichtige Disposi-

tion, Bercksichtigung der geschichtlichen Entwickeluug

und scharfe Hervorhebung des Experiments ;
dabei wer-

den auch berall Originaluntersuchungen bercksichtigt

und herangezogen. Das letzte, abschliessende Heft um-

fasst KapitelXV bis XVII und beschftigt sich eingehend

mit den Elektricittsquellen. Es werden dabei alle Elek-

tricittsquellen, vor allem auch die Contactelektricitt

besprochen. Die Galvani- Volta'scheu Versuche, die

Spannungsreihen und elektrostatischen Erscheinungen

bilden das XV. Kapitel. Kapitel XVI umfasst die thermo-

elektrischen Erscheinungen, die Gesetze der Fort-

pflanzung und die Pyroelektricitt. Kapitel XVII handelt

von den brigen Elektricittsquellen, den mechanischen

und physikalischen Wirkungen (Reibung), Verdampfung,
chemischen Erscheinungen, der physiologischen Elektri-

citt, den elektrocapillaren Erscheinungen und der atmo-

sphrischen Elektricitt.

Ein alphabetisches Inhaltsverzeichniss (Xamen- und

Sachregister) ist nicht beigegeben ,
wie es wohl wn-

schenswerth gewesen wre, auch sind Zeichnungen nur

vereinzelt hinzugefgt, und es entspricht dem Charakter

des Buches, dass die Hauptbetrachtungen wesentlich in

Wiedergabe der die einzelnen Gebiete berhrenden Funda-

mentaluntersuchungen bestehen; dass hierbei nicht Voll-

stndigkeit erstrebt war, liegt auf der Hand, und wrde
man wohl die eine oder andere Untersuchung den ein-

zelnen Abschnitten hinzufgen knnen. Bei der atmo-

sphrischen Elektricitt sind die eigentlichen meteoro-

logischen Verhltnisse nicht bercksichtigt, sowie auch

die neueren Theorien keine eingehende Errterung ge-

funden haben. Das sehr empfehienswerthe Werk giebt

aber einen echt wissenschaftlichen eberblick ber das

gesammte Gebiet der Reibungselektricitt und bildef

einen werthvollen Beitrag zur physikalischen Handbuch-

literatur. Schw.
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E. Drechsel: Leitfaden in das Studium der
chemischen Reactionen und zur quali-
tativen Analyse. Zweite Auflage. (Leipzig,

Joh. Anibr. Barth, 1888.)

Die vorliegende kurze Anleitung zur qualitativen

Analyse unterscheidet sich von den vielen, fr den

gleichen Zweck geschriebenen Werken wesentlich da-

durch
,

dass der Aufzhlung der Reactionen und dem

systematischen Gange der Analyse ein theoretischer Theil

vorangeschickt ist. In diesem Theile werden die Grund-

lagen der heutigen chemischen Anschauungen die

molecular-atomistische und die Valenz-Theorie auf

wenigen Seiten sehr klar auseinandergesetzt, und es

wird die Theorie der fr die analytische Chemie wich-

tigen Vorgnge eingehender besprochen. Der Anfnger
findet demnach nicht nur eine Anleitung zu den von

ihm auszufhrenden Operationen, sondern auch Alles,

was zum vollen Verstndniss derselben nothwendig ist.

Es wird dies namentlich den Medicinern, welche sich

in der qualitativen Analyse ben wollen, sehr willkom-

men sein
,
da sie dadurch der Mhe berhoben werden,

sich aus grsseren Werken Belehrung ber die Theorie

der analytischen Reactionen zu suchen. P. J.

Otto Geise: Die Reblausgefahr. Mit einer Tafel.

Aus der Sammlung gemeinverstndlicher wissen-

schaftlicher Vortrge , herausgegeben von Rud.

Virchow und Fr. v. Holtzendorff. (Neue Folge. Dritte

Serie. Heft 57. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei

(A.=G.), 1888.)

Mit anschaulicher Klarheit fhrt der Verfasser die

Geschichte des Auftretens der Reblaus in Europa und

deren vernichtende Wirkung auf den Weinstock vor, schil-

dert ausfhrlich die morphologische und biologische

Entwickelung der Reblaus, doch legt er im Gegensatze

zu den genauen Forschungsergebnissen Kessler's der

geflgelten Form der Reblaus eine zu grosse Bedeutung
fr die Verbreitung der Krankheit bei. Er zieht zwar

im Texte noch die Blattgallen in den Entwickelungs-

kreis der Reblaus, erwhnt aber wenigstens in der An-

merkung, dass sie nach den neueren Forschungen von

einer anderen Art erzeugt werden.

Ausfhrlicher behandelt der Verfasser das Auftreten

der Reblaus in Deutschland und bespricht die Mittel,

ihr entgegenzutreten. Er empfiehlt die sorgfltige

Ueberwachung des Verkehrs mit Rebentheilen (nicht

bloss -an den Landesgrenzen) ,
die unermdliche Beob-

achtung der Rebpflanzungen und die energische Ver-

nichtung aller Jnfectiouen durch durchgreifendste

Desinficirung des Bodens mittelst Petroleum und

Schwefelkohlenstoff. Doch macht er selbst darauf auf-

merksam, dass die Vernichtung nicht grsseren Schaden

als die Reblaus selbst anrichten drfe; es hiesse sonst,

wie Verfasser treffend sagt : Den Teufel mit Beelzebub

austreiben." Schliesslich weist der Verfasser darauf hin,

dass die Reblaus aus Amerika stammt, und der amerika-

nische Weinstock ihr widerstehe, whrend der euro-

pische das nicht thut. Dass die amerikanischen Arten

ihr Wurzelvermgen diesem Feinde angepasst haben, will

er nicht als vollkommen gengende Erklrung gelten

lassen. Er hlt sich vielmehr zu dem Schlsse berech-

tigt, dass der europische Weinstock durch die fort-

whrende ungeschlechtliche Vermehrung durch Theilung

(Senker, Pfropfreiser etc.) ein altersschwacher, nicht

mehr recht widerstandsfhiger Greis gewor3en sei, wh-
rend der erst kurze Zeit in Kultur genommene und

daher erst kurze Zeit ungeschlechtlich fortgepflanzte

amerikanische Weinstock noch frischer Lebenskraft

sich erfreue. Referent kann dem nicht beistimmen.

Diese Erklrung aus Altersschwche ist bei jeder Epide-

mie versucht worden, so z. B. bei der Kartoffelkrank-

heit, und hat sich da gerade gezeigt, dass die frisch aus

Amerika eingefhrten Saatkartoffeln nicht im Geringsten

widerstandsfhiger gegen die Krankheit waren und um-

gekehrt die gegen die Krankheit ergriffenen Maass-

nahmen sich gegen alle Sorten gleich bewhren. Auch

giebt es in der Natur viele Pflanzen, die sich nur

ungeschlechtlich vermehren und sich eines ungetrbten
ppigen Wachsthums erfreuen. Referent will nur an

Lilium bulbiferum, das bei uns keine Samen ansetzt, an

die Wasserpest und einige Reliefen aus der Eiszeit bei

uns, wie z. B. die Linuaea borealis bei Tegel und im
Grunewald

,
oder Rubus Chamaemorus im Swinemoor,

erinnern
,

die nie Frchte ansetzen und sich an ihren

Standorten seit der Eiszeit zhe erhalten. Nein
,
wir

haben es mit keiner trostlosen Altersschwche zu thun.
Wir werden und mssen dieser Epidemie, wie jeder

anderen, muthig und ausdauernd entgegentreten.
P. Magnus.

Vermischtes.
Ueber das Zodiakal- oder Thierkreislicht hat

Herr Wilhelm Frster im vierten Hefte von Himmel
und Erde" eine Hypothese aufgestellt, die als eine wesent-
liche Erweiterung der von Jones gelten kann. Dieser

fleissigste Beobachter desZodiakallichtes hatte festgestellt,
dass das Thierkreislicht nicht bloss aus den nach oben
sich zuspitzenden Lichtstreifen besteht, von denen der
eine am Abendhimmel, der andere am Morgenhimmel ge-
sehen wird, sondern einen den ganzen Thierkreis entlang
vom Westhorizont bis zum Osthorizont reichenden und an
dem der Sonne nahezu gegenber liegenden Punkte zum
Gegenschein" sich verstrkenden Lichtstreifen bildet.

Hieraus hatte er den Schluss gezogen, dass das Thier-
kreislicht einem die Erde umgebenden, aus sehr kleinen
Massentheilchen bestehenden und im reflectirten Sonnen-
lichte leuchtenden Ringe entstamme. Die Lage dieses

Ringes in der Ebene der Erdbahn statt in der des

Aequators und die aus Jones' eigenen Beobachtungen
sich ergebende , grosse Entfernung des Ringes waren

jedoch sehr bedeutende Schwierigkeiten dieser Hypothese.
Herr Frster stellt daher eine andere Ansicht vom
Wesen dieser Erscheinung auf und zwar in folgender Be-

trachtung:
Erwgt man dieses vollstndigere Bild der ganzen

Erscheinung in Verbindung mit den Ergebnissen der

Spectralaualyse ihres Leuchtens etwas nher und hlt
man damit alles dasjenige zusammen, was man bis jetzt
ber die Wirkung der abstossenden Richtkraft der Sonne

auf die Gashllen der Kometen, sowie ber die Wirkung
-

der magnetischen Richtkraft der Erde auf das Material
der Polarlicht-Erscheinungen bis in die hchsten Schichten
unserer Atmosphre, endlich ber die Erfllung dieser

Schichten mit den Bestandtheilen der daselbst zerstie-

benden Sternschnuppen schon erkundet hat, so baut
sich im Geiste das Luftschloss einer Hypothese auf, das

mglicherweise in dem helleren Tageslichte einer noch

genaueren Ergrndung des Thierkreislichtes durch Mes-

sung und Rechnung wieder zerfliesst, aber zur Zeit nicht

ohne Berechtigung und nicht ohne Interesse ist."

In diesem Satze ist die Hypothese und ihre Begrn-
dung enthalten. Die hchsten Schichten der Erd-

atmosphre enthalten die Gasmassen, welche beim Ver-

brennen oder Verflchtigen der Sternschnuppen entstehen;
wie die Kometenschweife werden auch diese Massen von
der Sonne abgestossen. Dass die Erdanziehung auf diese

Massen sich nicht im strkeren Grade geltend mache,
fhrt Herr Frster auf die durch die Nordlichterschei-

nungen nachgewiesenen elektrischen Vorgnge in den

hchsten Atmosphreschichten zurck, die auch das theil-

weise Selbstzuchten des Zodiakallichtes, das vom Spec-

troskop nachgewiesen worden, erklrt. Der Gegenschein

ist eine natrliche Folge des Umstaudes, dass der Beob-

achter innerhalb der Lichthlleu auf diese im elektri-

schen Eigenlicht und im reflectirten Sonnenlicht leuch-

tenden Massentheilchen blickt.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von F r i e d r i c h Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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W.von Bezold: Zur Thermodynamik der Atmo-

sphre. (Sitzungsberichte der Berliner Akad. 1888.

Erste Mittheilung: S. 485; zweite Mittheilung: S. 1189.)

Luftstrmungen an der Erdoberflche knnen
nicht lngere Zeit andauern, ohne dass gleichzeitig

entgegengesetzte Strmungen in grsserer Hhe er-

folgen, welche mit ersteren durch verticale Luft-

strme in Verbindung stehen. Die Geschwindigkeit
der letzteren ist meist so gering, dass dieselbe schwer

direct zu beobachten ist. Trotzdem haben die ver-

ticalen Bewegungen der Luft ein hervorragendes
Interesse fr die Meteorologie, da sich durch ihre

Vermittelang die wichtigsten, meteorologischen Pro-

cesse vollziehen, Processe, deren Grundzge zu-

nchst durch theoretische Betrachtungen festgestellt

werden mssen, bevor die ohnedies schwierigen

Beobachtungen in grsseren Hhen mit Erfolg ver-

werthet werden knnen.
Die vorliegenden Abhandlungen geben, im An-

schluss an eine kleine Zahl von Vorarbeiten (haupt-
schlich von William Thomson, Reye, Hanu und

Hertz), einen allgemeinen Einblick in die Vernde-

rungen, welche eine Luftmenge beim Uebergaug aus

einem Gleichgewichtszustand in einen anderen, aus

einer Hhenlage in eine andere erfhrt. Da eine

Luftmenge, welche von der Erdoberflche in eine be-

deutende Hhe versetzt wird, dort sich unter klei-

nerem Druck befindet, so dehnt sie sich aus. Hierbei
wird fr die Gewichtseinheit Luft eine gewisse

Wrmemenge verbraucht, welche nach den Grund-

stzen der Thermodynamik berechnet werden kann.

Wenn dieselbe dem Wrmevorrath der Luftmeuge
entnommen wird

, so muss die Temperatur derselben

sinken. Im Allgemeinen hngt indess der Endzustand
der bergefhrten Luftmenge davon ab, ob resp. wie

viel Wrme dieselbe auf ihrem Wege von anderen

Krpern erhalten oder an diese abgegeben hat.

In der Thermodynamik betrachtet man gewhn-
lich die beiden einfachsten Formen der Ueberfh-

rung: die isothermische, bei welcher die Tempe-
ratur constant erhalten wird, und die adiabatische,
bei welcher jeder Verlust oder Gewinn von Wrme
ausgeschlossen ist. Ausgedehnte Luftmengen, welche

langsam aufsteigen oder herabsinken
, werden meist

Vernderungen erfahren, welche den adiabatischen

sehr nahe kommen.
Fr trockene Luft sind die isothermischen Zu-

standsnderungen aus dem Mariotte-Gay-Lussac'-
scheu Gesetze zu berechnen. Fr adiabatische Aen-

derungen gelten die Gleichungen :

fc i

W
(1)

(2)

in welchen unter T die absoluten Temperaturen, unter

/.' die Zahl 1,41 zu verstehen ist ').

M Eine irrthmliehe Auffassung diesi -

Vorganges von

Guldberg und Mohn wird durch den Verfasser be-

richtigt.
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So wrde z. B. eine trockene Luftmenge, welche

an der Erdoberflche eine Temperatur von 20 C-

besitzt und adiabatisch bis zu einer Hhe (etwa

5500m) aufsteigt, in welcher der Druck auf die

Hlfte gesunken ist, bis auf 33 sich abkhlen.

Eine wesentliche Aenderuug dieses Vorganges wird

aber durch den Wassergehalt der Luft bedingt. Der-

selbe kann in der Luft enthalten sein: 1) nur dampf-

frmig (Trockenstadium), 2) dampffrmig und flssig

(Regenstadium), 3) dampffrmig, flssig und fest (Hagel-

stadium), 4) dampffrmig und fest (Schneestadium *). Es

ist daher bei der Behandlung der vorgesetzten Aufgabe
zunchst zu untersuchen, welche Stadien die wasser-

haltige Luftmenge bei ihrer Zustandsnderung durch-

luft. Eine besondere Schwierigkeit entsteht aber

daraus, dass in den meisten Fllen der Wassergehalt
am Ende des Vorganges nicht mehr derselbe ist wie

zu Anfang, indem ein mehr oder weniger grosser

Bruchtheil nach erfolgter Condensation als Regen
oder Schnee herausgefallen ist.

Um auch fr diesen allgemeinsten Fall eineu

Ueberblick ber das Verhalten der Luft zu erlangen,

bedient sich der Verfasser eines graphischen Ver-

fahrens
,
welches in der Erweiterung einer in der

mechanischen Wrmetheorie gebruchlichen Methode

besteht.

Nach derselben wird der Zustand eines Gasquan-
tums durch die Lage eines Punktes in einer Ebene

dargestellt, dessen auf ein rechtwinkeliges System

bezogene Coordinaten Druck und Volumen darstellen.

Eine isothermische Zustandsnderung wird daher

durch Bewegung des Punktes auf der gleichseitigen

Hyperbel
j,i=Bk

T (3)

dargestellt, wo Ii>. fr trockene Luft = 29,272 ist.

Fr Luft, welche iu der Gewichtseinheit die Quantitt x

Wasserdampf enthlt, ist die Gleichung der Isotherme:

pr= (Rx + E
d x) T (4)

wo -i,! =47,061 ist. Wird x als constant angesehen,

so unterscheiden sich die beiden Isothermen nur sehr

wenig. Will man aber dem Umstnde Rechnung

tragen ,
dass bei der Zustandsnderung die Menge

des Wasserdainpifes sich verndert, so muss man x

als eine weitere vernderliche Grsse ansehen. Der

Verfasser nimmt dieselbe als Senkrechte zu der p, v-

Ebene. Die Zustaudsnderungeu werden dann nicht

mehr dargestellt durch Bewegung eines Punktes iu

einer Ebene, sondern durch Bewegung desselben

auf einer Flche, auf welcher die Linien constanten

Wassergehaltes Niveaulinien ber der Horizontal-

ebene sind. Die Projectionen derselben auf die

Ilorizoutalebene sind dann wieder die Hyperbeln (4).

Diese Betrachtungen gelten zunchst unter der

Voraussetzung ,
dass keine Condensation des Wasser-

dampfes stattfindet. Hierdurch wird ein Theil der

Grundebene fr die Bewegungen des betreffenden

l
)
Diese Bezeichnungen rhren von Hertz (Meteorol.

Zeitschr. I, p. 421) her.

Punktes verschlossen. Mit anderen Worten : jede der

Hyperbeln (4) darf nur bis zu einem Punkte verfolgt

werden, in welchem der Druck des Wasserdampfes
das der betreffenden Temperatur entsprechende Maxi-

mum erreicht. Die Verbindungslinie aller dieser

Grenzpunkte bezeichnet der Verfasser als Stti-

gungscurve oder Th au punktscurve.
Die Adiabaten der feuchten Luft im Trocken-

stadium sind dieselben
,
wie diejenigen der trockenen

Luft.

Die Isothermen des Regen- (oder Schnee-) Stadiums

unterscheiden sich nur wenig von denjenigen des

Trockenstadiums. Es erfolgt nur an der Thaupunkts-
curve eine kleine Knickung. Was die Adiabaten

betrifft, so hat man zwei Flle zu unterscheiden:

a) die bei dem Uebergange aus dem Trockenstadium

in das Regenstadium condensirte Wassermenge bleibt

in der Luft suspendirt, b) die condensirte Wasser-

menge fllt (als Regen) heraus.

Verfasser bezeichnet diese Grenzflle als maxi-
male Ueber Sttigung und als normale Stti-

gung, die dem letzten Fall entsprechende Adiabate

als Pseudoadiabate. Fr die weiteren mathema-

tischen Entwickelungen der Zustandsnderungen der

Luft in den einzelnen Stadien, sowie fr eine gra-

phische Methode, die Energiezufuhr fr eine belie-

bige Zustandsnderung zu berechnen ,
mssen wir

auf das Original verweisen.

Der Nutzen der ganzen Betrachtungsweise wird

am besten aus den von dem Verfasser behandelten

Beispielen hervorgehen.

Bei dem Fhn hat man es mit dem Aufsteigen

einer wasserhaltigen Luftmenge zu bedeutender Hhe

(beim Ueberschreiten eines Gebirgskammes) zu thun,

worauf ein Hinabsinken auf der anderen Seite bis in

das anfngliche Niveau folgt.

Dieser Vorgang kann durch die beistehende Fi-

gur dargestellt werden. Sei a der Aufaugszustand,

die entsprechende Thau-

punktscurve S, so expan-

dirt die Luft nach der

Adiabate des
)
Trockensta-

diums ,
bis sie die Curve

S in dem Punkte b trifft,

die Ourve ab liegt dabei

in einer um x* von der

p, '-Ebene abstehenden, ihr

parallelen Ebene. Hierbei

-Ta

Sa

Sa T

sinkt die Tempei'atur rasch. Sowie der Punkt!; erreicht

ist, gleitet der Punkt auf der Thaupunktsflche herab,

die Adiabate des Trockenstadiums geht in jene des

egeustadiums bc ber und bildet mit der ersteren

in b einen stumpfen Winkel. Die Temperatur sinkt
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liier langsamer, da anfnglich Regen, spter Schnee

ausgeschieden wird, und ist demnach bc die Protec-

tion der Pseudoadiabate." Bei dem Punkte c sei die

Kammhhe erreicht und es beginnt nun das Herab-

sinken.

Hierbei kommt es darauf an, in wie weit das con-

densirte Wasser ausgeschieden ist. Ist dies voll-

stndig geschehen, so erfolgt nun die weitere Zustands-

nderung auf der Adiabate cd des Trockenstadiums.

I >ii- trockene Luft erreicht dann das Anfaugsniveau
mit etwas geringerem Druck und erheblich hherer

Temperatur.
1 lie weiteren Beispiele beziehen sich auf den

Luftaustausch zwischen Cyklone und Anticyklone im

Sommer ') und Winter. Hierbei ist vor Allem zu

bercksichtigen, dass man es Dicht mehr mit rein

adiabatischen Zustandsnderungen zu thuu hat, da

die Wege der Luft viel weitere sind als bei dem Fhn.

Aus den graphischen Darstellungen folgt, dass bei

der Zustaudsuderung im Sommer die herabgesunkene

Luftmenge ausser hherem Druck auch hhere Tem-

peratur und in Folge dessen wahrscheinlich ein ge-

ringeres speeifisches Gewicht besitzt, als zu Anfang,
whrend im Winter die Temperatur der gesun-

kenen Luftmenge niedriger ,
das speeifische Gewicht

grsser ist.

In der zweiten Mittheilung wird zunchst der

Begriff der potentiellen Temperatur''-) fest-

gestellt. Dieselbe ist diejenige absolute Temperatur,
welche ein Krper annimmt, wenn er adiabatisch

oder pseudoadiabatisch auf den Normaldruck ge-

bracht wird".

Bei einer Luftmenge, welche bei der Reduction

das Trockeustadium nicht verlsst, ist die potentielle

Temperatur 7', aus der Gleichung:

- '

zu berechnen, wo Tdie wirkliche Temperatur bei dem
Druck p uad p der Normaldruck ist.

Nach den frhereu Betrachtungen ndert sich

daher die potentielle Temperatur bei adiabatischen

\i nderungen nicht, wenn das Trockenstadium nicht

verlassen wird. Bei eintretender Condeusation steigt

die potentielle Temperatur.
Wenn daher der Austausch der Luftmengen zwi-

schen Cyklone und Anticyklone adiabatisch ange-
nommen wird der Verfasser bezeichnet dies als

normales Schema
,
so nimmt die potentielle Tem-

peratur im aufsteigenden Aste zu, im absteigenden
Aste bleibt sie constant auf dem bei dem ganzen
Processe erreichten Maxinialwerthe".

Ferner folgt hieraus, dass die potentielle Tem-

peratur der oberen Schichten der Atmosphre hher
ist als die der unteren" und dass der verticale

Temperaturgradient (Abnahme der Temperatur

') Vergl. die Berichtigung in der zweiten Mittheilung
S. 1208

2
) In einer frheren Abhandlung von v. H e 1 in h oltz

(Bdsch. III, 465) als Wrmegehalt" bezeichnet.

fr eine Erhebung um 100 m) im Mittel kleiner ist,

als der fr trockene Luft berechnete Werth: 0,993 C.

Weitere Betrachtungen ber Abweichungen von

diesem normalen Schema durch Wrmezufuhr oder

durch Mischung von Luftschichten mssen wir hier

bergehen. Dagegen ist noch eine wichtige Folge-

rung zu besprechen , welche der Verfasser aus seinen

Schlssen zieht.

Da die Condensationswrme, welche bei dem auf-

steigenden Luftstrome erzeugt wird, demselben ver-

bleibt, so kommt sie jenen Gegenden zu Gute
,

an

denen der absteigende Strom den Erdboden erreicht.

Der Verfasser bezeichnet diesen Vorgang, bei welchem

eine Wrmebertragung nicht allein durch den er-

wrmten Krper selbst
,
sondern auch noch durch

andere Vorgnge (Aeuderungen des Aggregatzu-

standes) bewirkt wird, als zusammengesetzte
C on vectio n.

Als besonders bemerkenswerthe Wirkung der-

selben kann die Vertheilung der Temperatur in der

warmen Zone angesehen werden. Dieselbe wird in

der quatorialen Calmenzone durch die starke Ver-

dunstung herabgedrckt. Der aufsteigende Luftstrom

verliert dort den grasten Theil seines Wassergehaltes.

Die Condensationswrme verbleibt demselben aber

und trgt zur Erwrmung der hheren Breiten bei.

Mau wird also sagen drfen: in Folge der zusammen-

gesetzten Convection ist die warme Zone breiter, ihr

Maximum aber weniger hoch, als ohne dieselbe der

Fall sein wrde. A. 0.

Augusto Righi: Ueber die Wrmeleitung des

Wismuth im magnetischen Felde. (Ilnuovo

Cimento, 1888, Ser. 3, Tome XXIV, p. 5 und 97.)

Nach den vorlufigen Mittheilungen des Herrn

Righi ist bereits 1S87 (Rdsch. II, 341, 442) ber

das Ergebniss seiner Versuche berichtet worden, nach

welchen Wismuth im magnetischen Felde schlechter lei-

tet, als ohne diese Einwirkung, und die Linien gleicher

Temperatur im Wismuth durch den Magnetismus eine

Drehung erfahren. Die Darstellung der bei diesen Mes-

sungen benutzten Methode, wie die genauen, numeri-

schen Werthe sollten in der ausfhrlichen Abhandlung

gegeben werden, welche nun im September- und No-

vemberhefte des II nuovo Cimento" verffentlicht ist.

Die Wichtigkeit der, wie den Lesern der Rundschau

bekannt , gleichzeitig von den Grazer Physikern

Ettingshansen und Nernst (Rdsch. II, 113, 200)

wie von Leduc (Rdsch. II, 2G9) untersuchten Frage
nach der Aenderung der Wrmeleituugsfhigkeit des

Wismuths durch den Magnetismus wTird es rechtfer-

tigen, dass hier auf den Gegenstand nochmals zurck-

gekommen wird.

Die Untersuchung wurde in der Weise ausgefhrt,

dass ein Stab aus reinem Wismuth an einem Ende

durch Besplen mit einem langsamen und continuir-

lichen Strom Wasserdampf auf 100 dauernd erwrmt

wurde; in den Behlter, in welchen der Dampf vom

Kessel eingeleitet wurde
,
und aus dem er frei ent-
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weichen konnte, ragte ausser dem Thermometer nur

das zu erwrmende Ende des Stabes hinein. Der

Stab selbst befand sieh in einem von dem Dampf-
behlter durch einen zwischengestellten Schirm ge-

schtzten, zweiten Kiipfergefiiss ,
durch welches ein

eontinuirheher Strom temperirten Wassers von gleich-

bleibender, genau gemessener Temperatur circulirte.

Im Wasser lag, durch eine Glasrhre gegen die direete

Berhrung geschtzt, der Wismuthstab, dessen Wrme-
leitungsfhigkeit in der Weise gemessen wurde, dass

zwischen den beiden Enden in gleichen Entfernungen
von einander, drei Lcher an der oberen Flche des

Wismuth angebracht waren, in welchen die Tempe-
raturen durch thermoelektrische Drahtpaare gemessen
wurden. Das magnetische Feld wurde mit einem

gewhnlichen Hu hm korff 'sehen Elektromagnet her-

gestellt ,
dessen Pole 3 cm von einander abstanden,

so dass das den Zinkstab enthaltende Kupfergefss
mit seiner Dickendimension hineinpasste und noch

etwas Watte zur Wrmeisoliruug zwischen gesteckt
werden konnte.

Die grsste Schwierigkeit bei den Versuchen bot

die genaue Messung der Temperatur an den drei

Punkten des Wismuthstabes. Die drahtfrmigen
Thermoelemente, deren Lthstellen in den Lchern des

Metalles lagen, wurden nicht zu einem Galvanometer

geleitet, aus dessen Ablenkung man die Temperatur
der Lthstelle bestimmen knnte, sondern es wurde

in den Kreis ein zweites mit dem ersten identisches

Thermoelement in Opposition zu diesem eingeschaltet,

welches in Wasser lag, dessen Temperatur langsam

gendert wurde, bis das Galvanometer auf Null

zurckgegangen war. Das Thermometer in diesem

Wasserbade gab dann die Temperatur des Loches an,

in welchem das erste Drahtpaar steckte. Die prak-
tische Ausfhrung dieses Theiles des Apparates er-

forderte eine Reihe von besonderen Einrichtungen
und Vorsichtsmaassregeln, auf welche hier nicht ein-

gegangen werden kann, wegen deren Verwendbarkeit

bei anderen thermometrischen Untersuchungen ein Hin-

weis auf die Originalabhandlung angezeigt erscheint.

Bei der weiteren Untersuchung, ob der Magne-
tismus, welcher in einer elektrisch durchflossenen

Wismuthplatte eine Drehung der quipotentiellen
Linien hervorbringt (Hall'sches Phnomen), auch die

Linien gleicher Wrme im wrmeleitenden Wismuth-
stabe drehe, wurden die drei Lcher im Wismuthstabe

nicht hinter einander in der Lngenachse des Stabes,

sondern in einer Wismuthplatte in einer Geraden,
die senkrecht zur Lngsseite des Metalles stand, an-

gebracht, und der Versuch im Wesentlichen ebenso

ausgefhrt wie beim Stabe. Die Temperaturen der

drei Lcher wurden in beiden Versuchsreihen zuerst

bei offenem Elektromagnet bestimmt und aus ihrem

Ueberschuss ber die Wrme des umgebenden Wasser-
balles die Wrmeleitung bestimmt. Hierauf wurde
der Elektromagnet durch einen constanten Strom er-

regt, und nachdem das magnetische Feld zwei Stunden

eingewirkt, wurde die Wrmeleitung der Platte durch

Wiederholung der Messungen wieder bestimmt. Nach

Beendigung der Messungen wurde der magneti-
sirende Strom unterbrochen und zwei Stunden spter
die Wrmeleitung der vom Magnetismus nicht beein-

flussten Platte wie zuerst bestimmt. Gemessen
wurden ferner noch das magnetische Feld, und zwar

durch die Drehung der Polarisationsebene in reinem

Schwefelkohlenstoff, und die elektrischen Widerstnde
der zu den thermischen Messungen benutzten Wis-

muthstabe.

Die Ergebnisse der Untersuchungen mgen hier

zum Schlsse in der Zusammenfassung des Herrn

Righi wiedergegeben werden.

1) Die Wrmeleitungsfhigkeit des Wismuth wird

vermindert, wenn es in ein magnetisches Feld ge-

bracht wird transversal zu den Kraftlinien. Im

Wismuth existirt somit dieselbe Erscheinung, welche

Maggi im Eisen gefunden zu haben glaubt, und

welche spter von verschiedenen Experimentatoren
bald zugegeben, bald geleugnet wurde.

2) Die relative Aenderung der Wrmeleitung ist

bei gleicher Intensitt des magnetischen Feldes gleich
der Aenderung der Elektricittsleituug. Wenigstens
trifft dies zu beim magnetischen Felde von der Inten-

sitt 2338 C. G. S. Einheiten, fr welches das Verhlt-

niss des neuen zum ursprnglichen Leitungscoefficienten

gleich ist 0,978.

3) Die Isothermen in einer Wismuthplatte, welche

der Lnge nach von einem permanenten Wrmestrom
durchflssen wird, werden gedreht, wenn man ein

magnetisches Feld herstellt, welches senkrecht zur

Platte gerichtet ist, und zwar in entgegengesetzter

Richtung zu der des Stromes
,
welcher das Feld er-

zeugt. Diese Erscheinung, welche dem Ilall'schen

Phnomen analog ist, bekrftigt die Meinung, die

von mir bereits durch andere Grnde gesttzt worden

ist, dass das Hall'sche Phnomen eher von Modifika-

tionen derStructur herrhrt, welche vom Magnetismus

hervorgebracht werden, als von einer neuen Art elek-

tromagnetischer Wirkung."

[Es sei hier daran erinnert, dass die Herren

Ettingshausen und Nernst von ihren Beobach-

tungen ber das Verhalten der von Wrmedurchstrm-
ten Wismuthplatten eine wesentlich andere Darstellung

und Deutung gegeben haben (s. Rdsch. II, 113).]

I. Rosen tlial: Calorimetrische Untersuchungen
au Sugethieren. (Sitzungsberichte der Berliner

Akademie der Wissenschaften, 1888, S. 1309.)

Man hat seit Lavoisier vielfach versucht, die von

einem lebenden Thiere erzeugte Wrme zu messen

und die gefundene Wrmeproduction mit derjenigen

zu vergleichen, welche aus der Verbrennung der

aufgenommenen Nahrung sich berechnet, wenn man
die ausgeschiedene Kohlensure als Maassstab fr
den im Krper stattfindenden Verbrennungsprocess
nimmt. [Fr die Pflanzen sind erst in allerjngster

Zeit entsprechende Versuche von Herrn Rodewald

angestellt, Rd^oh. III, 97, 536.] Aber immer wurde

die an dem Calorimeter beobachtete Wrmeproduction
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grsser gefunden, als die aus der abgeschiedenen

Kohlensure berechnete, und die Differenzen waren

BOgar sehr bedeutend. Herr Rosenthal weist nun

darauf hin, dass, was bereits frher als Fehler erkannt

war, die Anwendung von Eiscaloriinetern zur Be-

stimmung der prodacirten Wrme zu grosse Werthe

geben muss, weil das Thier sich whrend des Versuches

abkhle, und also mehr Wrme in der Zeit abgebe
als producire. Dieses Bedenken hatte auch schon die

Einfhrung von Warmwasser - Calorimetern beiThier-

versnehen zur Folge gehabt. Herr Roseuthal hebt

aber noch einen anderen Fehler obiger Rechnung
hervor, welcher in der Annahme liegt, dass die in der

kurzen Zeit des Experimentes exhalirte Kohlensure

einen richtigen Maassstab fr die Verbrennungsprocesse

abgebe. Es ist nmlich denkbar und auch wahr-

scheinlich, dass die Ausscheidung der Kohlensure

nicht immer parallel gehe der Kohleusureproduction,
and dass die Stoffwechselvorgnge im Thierkrper
nicht so gleichmssig verlaufen, dass die in einer be-

stimmten, kurzen Zeit gefundene Kohlensure- Aus-

scheidung den Gesamintstoffwechsel richtig zur An-

schauung bringe.

Die Frage nach der Wrmebilanz im Thierkrper ist

aber von so fundamentaler Bedeutung, dass der Wunsch
nach neuen Versuchen unter Vermeidung der hier er-

whnten Fehlerquellen berechtigt war. Herr Rosen-
thal hat in dieser Absicht zunchst viele vorbereitende

Versuche zur Auffindung der besten Methode fr die

Wrmemessung ausgefhrt und gelangte zur Her-

stellung eines Apparates, den er demnchst aus-

fhrlich beschreiben will, ber welchen vorlufig

Folgendes bemerkt wird: Bringt man ein Thier in

einen gut ventilirten Raum, welcher ringsum von

einem zwischen zwei concentrischen Blechmnteln

enthaltenen Luftrume umschlossen ist, so nimmt

diese Luft Wrme von dem Thiere auf und giebt sie

an den usseren Mantel wieder ab. Nach Verlauf

einer gewissen Zeit stellt sich ein Gleichgewichts-
zustand her, bei welchem die Luft ebensoviel Wrme
abtriebt als aufnimmt. Ans dem Temperaturber-
schusse der Luft gegen die der Umgebung lsst sich

dann die Wrmeproduction des Thieres berechnen."

In einem solchen Luftcalorimeter konnten die Thiere

tagelang gehalten werden, ohne in ihrer Gesundheit

irgend Schaden zu leiden
,

und Verfasser hat in

demselben eine grosse Zahl von Messungen der abge-

gebenen Wrme und der gleichzeitigen Kohlensure-

ausscheidung unter verschiedenen Bedingungen an-

gestellt. Er theilt fr 17 Versuche die stndliche

Hl; -

Ausscheidung, die stndliche Wrmeproduction
und den ., Kohlensurefactor" (d. h. die Anzahl Calorien,

die auf ein Gramm ausgeschiedener Kohlensure

kommen) mit, und sofort fllt an den Zahlen auf, dass

ein constantes Verhltniss zwischen C0 3-Ausscheidung
und Wrmeproduction nicht existire, da der Kohlen-

surefactor zwischen 2,4 und 8,68, also um mehr
als 350 Procent schwankt. Selbst wenn die Zahlen

i ach verschiedenen Versuchsbedingungen grnppirt
werden, da drei Versuche an hungernden Thieren,

acht Versuche an Thieren nach Wiederaufnahme der

regelmssigen Ftterung und sechs Versuche an einem

lngere Zeit gut genhrten Thiere angestellt waren,

ergiebt sich keine Proportionalitt zwischen CO... und

Wrme; fr die erste Gruppe werden zwar die

Schwankungen viel geringer, aber bei den anderen

bleiben noch sehr bedeutende Schwankungen, welche

zwar kleiner wurden , als die Versuche an normal

ernhrten Thieren auf 2,4 Stunden ausgedehnt

wurden; aber immer noch betrugen sie 20 Procent.

Es schien Verfasser daher aussichtslos , auf diesem

Wege durch Verlngerung der Vcrsuchszeiteu eine

Constanz des Verhltnisses zwischen Wrmeproduction
und Kohlensure - Ausscheidung zu finden. Noch

weniger war bei der grsseren Unbestndigkeit der

Wasserausscheidung Aussicht vorhanden, diese mit der

Wrmeproduction in Parallele zu bringen.

Verfasser suchte nun
,

nach dem Vorgange von

v. Helmholtz und Anderen, statt der Kohlen-

sure-Ausscheidung die Nahrungsbilanz bei im Er-

nhrungsgleichgewicht befindlichen Thieren mit ihrer

Wrmeproduction zu vergleichen. Fr die aus der

Nahrungsaufnahme zu berechnenden Wrmemengen
nahm er als Verbrennungswrme nicht die experi-

mentell gefundenen Werthe, sondern die sogenannten

physiologischen" Verbrennuugswrmeu ,
fr Eiweiss

4260 und fr Fett 9400 Calorien, weil im lebenden

Krper die Verbrennung niemals wie in den Labora-

toriums -Experimenten eine vollstndige ist. Aber

auch bei den Thieren
,
welche im Ernhrungsgleich-

gewichte sich befanden und unter Bewahrung ihres

Krpergewichtes stets die gleichen Nahrungsmengen
in 24 Stunden umsetzten, zeigte sich sehr verschiedene

Wrmeproduction, indem diese zwischen 2,59 und

4,82 Calorien in der Secunde schwankte, so dass eine

Berechnung der wirklich erfolgten Wrmeproduction
aus der Nahrung ebensowenig mglich war, wie aus

den Kohleusure-Ausscheidungeu".
Dass dies nicht anders sein kann, ist verstndlich,

weil das Thier leicht z.B. einige Gramm Fett an einem

Tage unzersetzt zurckbehalten
,
und dafr mehr

Wasser ausscheiden kann, so dass das Ernhrungs-

gleichgewicht scheinbar nicht gestrt wird, whrend

jedem Gramme Fett, das unverbrannt bleibt, 11,4 Cal.

Miuderproduction entsprechen. Man darf daher nur

erwarten
,

dass die aus der Nahrung berechneten

Mengen das Maximum dessen darstellen, was an

Wrme producirt werden kann; dieses Maximum aber

wird, wie die Versuche des Verfassers lehrten
,
nicht

immer erreicht. So wurde z. B. ein Thier lange Zeit

mit 200 g Fleisch und 25 g Fett im Ernhrungs-

gleichgewicht gehalten, es nahm tglich 41,6 g C auf

und schied 40,92 g C aus. An diesem Thiere wurde

eine grosse Zahl von Wrmemessungen ausgefhrt,
nach welchen der grsste Werth an das Calorimeter ab-

gegebenerWrme 416448 cal. in 24 Stunden betragen.

An einem andern Versuchstage wurden gefunden: an

das Calorimeter abgegebene Wrme 416,3 Cal., zur Ver-

dampfung des abgegebenen Wassers verbraucht 8,6 Cal.

und zur Erwrmung der aufgenommenen Speisen
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7,4 Cal.; im Ganzen wurden also abgegeben 431,3 Cal.;

aus der aufgenommenen Nahrung ergeben sich dem

gegenber : aus der physiologischen Verbrennung des

Eiweiss 170,4 Cal. und aus der des genossenen Fettes

263,2 Cal.; zusammen 433,6 Cal. Es bleibt also nur
eine Differenz von 2,3 Cal. oder 1

/i Proc. zu

Gunsten der berechneten Wrme. Eine solche

Uebereiustimmung findet sich jedoch nur ausnahms-

weise an einzelnen Tagen. In der Regel ist der Fehl-

betrag der abgegebenen Wrme gegen die berechnete

viel grsser, er kann sogar bis 50 Procent betragen.

Mehrbetrge kommen hingegen nur ganz ausnahms-

weise vor, und der Ueberschuss beluft sich immer

nur auf einige Zehntel Procent. Solehe Abweichungen
knnen aber wohl aus einer nachtrglichen Ver-

brennung kleiner Mengen aufgespeicherter Fette ohne

Zwang erklrt werden.

Whrend also die frheren Vergleichuugen das

Resultat hatten, dass, calorimetrisch, mehr Wrme
gefunden wurde, als aus der Kohlensureausscheidung
berechnet werden konnte, so dass man nur schliessen

durfte, dass ein grosser Theil der im Krper produ-
cirten Wrme aus den chemischen Processen stamme,
lehren die Versuche des Herrn Rosentbal, dass die

Verbrennung der Nahrungsstoffe mehr Wrme liefern

als calorimetrisch gefunden und sonst berechnet

werden kann. Dabei hat Verfasser bereits- berck-

sichtigt, dass die Verbrennung der Nahrungsstoffe

weniger Energie liefert als den Verbrennungswrmeu
zukommt. Fr die Wrmebilanz spielt freilich die

Arbeitsleistung des thierischeu Organismus eine

wesentliche Rolle, weniger die innere Arbeit, da diese

sich wieder in Wrme umsetzt, als die ussere, welche

Verfasser erst spter in den Kreis seiner Unter-

suchungen zu ziehen gedenkt.

Dass, wie vorstehende Versuche berzeugend dar-

gethan haben, im thierischen Organismus in der Regel
ein vevhltuissmssig grsserer Bruchtheil an Energie
unbenutzt bleibt, ist begreiflich. Eine allzugrosse

Wrmeproduction wrde die Eigenwrme bis zu einem

schdlichen Grade steigern. Das Thier giebt daher,

wenn es zu reichlich ernhrt wird, hufig einen Theil

der Nahrungsstoffe unvollkommen vei'brannt aus, oder

behlt sie unverbranut im Krper zurck, wenn der

Rest ausreicht, die Wrmeverluste zu decken und seine

Eigenwrme zu erhalten. Es ist aber, wenn es so

aus dem Vollen schpfen kann, auch in der Lage,
hheren Anforderungen zu gengen, welche, bei jeder

Muskelanstrengung, pltzlich an dasselbe herantreten.

Der Mehrverbrauch bei jeder Muskelaustrengung ist

brigens bedeutend grsser als der Arbeitsleistung

entspricht, da von dem Stoffumsatz nur wenig als

Arbeit erscheint, das meiste zur Erwrmung der

Muskeln verbraucht wird. Der thierische Organismus
muss daher, um leistungsfhig zu bleiben, mehr

Nahrungsstoffe aufnehmen , als er im Ruhezustande

umsetzt.

Forsyth Major: Ueber ein Lager fossiler, dem
Zeitalter von Fikermi gleichzeitiger
Knochen auf der Insel Samos. (Comptes ren-

tlus. 1888, T. CV1I, p. 1178.)

Am Fusse desPentelicon in Attika, nicht weit von

Pikermi, ist vor Jahren ein Lager fossiler Knochen

entdeckt worden, deren eingehende Untersuchung
durch Herrn Gaudry ungemein wichtige Beitrge
zur Kenntniss der Sugethierwelt der mittleren Ter-

tirzeit geliefert hat. Aus ungefhr derselben Gegend
der Erdoberflche und aus derselben geologischen
Zeit berichtet nun Herr Major ber Funde fossiler

Knochen, welche nach manchen Beziehungen von

allgemeinerem Interesse sind, und ber die einiges

nach dem kurzen, vorlufigen Bericht an die Pariser

Akademie hier wiedergegeben werden soll.

Das Terrain, in dem die Knochen angetroffen

wurden, ist ein angeschwemmtes; unregelmssige
und wechselnde Schichten von Sauden , Kiesen,

kalkigen und thouigeu Mergeln lehnen gegen die

unteren Theile eines mioenen Seekalkes, der die

Insel von einer Seite zur andern in einer Ausdehnung
von 15 km durchsetzt, von der Nordkste bei Kok-

kari bis zur Umgebung von Chora an der Sdkste
;

den Mittelpunkt bildet das Dorf Mitylini. Die Funde

aus dem Jahre 1887 sind nun zum grossen Theile

soweit prparirt, dass Herr Major in der Lage war,

ber seine ersten Sammlungen Mittheilung zu machen.

Durch die Ausgrabungen wurden die Reste von

etwa 40 Arten von Sugethieren und von einem

Vogel (Struthio) aufgefunden. Mit Sicherheit konnte

fr eine Reihe dieser Arten ihre Identitt mit den

Gliedern der Fauna von Pikermi nachgewiesen

werden; 16 werden namentlich aufgefhrt, darunter

Mastodon Pentelici, Rhiuoceros paehyguathus, Hip-

parion mediterraneum, Sus erymanthius, Tragoceros

amaltheus, Gazella brevicornis. Andere Formen

sind noch sehr wahrscheinlich identisch mit den

Arten von Pikermi, doch sind dieselben noch nicht

genauer bestimmt worden.

Unter den neuen Formen sind ausser mindestens

einem halben Dutzend Antilopen von afrikanischem

Typus, dem auch die meisten von Pikermi angehren,

einige Stcke ganz besonders beachtenswerth.

Bekanntlich ist die Ordnung der Edentaten gegen-

wrtig in der alten Welt nur durch zwei Familien

von Ameisenfressern reprsentirt: den Orycteropiden

(Erdferkel) Afrikas und den Maniden (Schuppen-

thiereu) Indiens und Afrikas. Bisher hatte man in

der alten Welt keine den lebenden Edentaten nahe-

stehenden, fossilen Thiere gefunden; das Macrotherium

und Ancylotherium, die man unter die Edentaten

gebracht, sind von den lebenden Arten sehr ver-

schieden.

Die Ausgrabungen in Samos haben nun Reprsen-
tanten von beiden Edentateu -Familien der alten

Welt zu Tage gefrdert.

Der Schdel des Orycteropus Gaudryi, Major, von

'Sauios unterscheidet sich nur durch einige unbe-

deutende Eigenheiten von seinem lebenden Verwandten

R A
I
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amCap, wenn man von den kleineren Dimensionen ab-

sieht. Im llinterfuss ist der erste und fnfte Mittel-

fhssknochen im Vergleich zu den mittleren Mittel-

fassknochen grsser als bei den lebenden Arten. Es

scheint somit, dass auch in dieser Thier - Ordnung
eine Tendenz zur Ueducirung der Zahl der Finger
existirt.

Der Schdel der Schuppenthiero (Manis) hat die

Gestalt eines verlngerten Kegels. Er ist besonders

charakterisirt durch das Fehlen von Hervorragungen.
Das Hinterhauptsbein greift auf den oberen Theil

ber; die Scheitelbeine bleiben getrennt, selbst bei

alten Individuen. Die Augenhhle und die Schlfen-

grube (Hessen zusammen. Dies sind die Charaktere,

welche ein unvollstndiger Schdel aus Samos, dem
der Gesichtstheil fehlt, mit den Arten der Gattung
Manis gemein hat. Einige andere Eigenthmlich-
keiten veranlassen jedoch aus demselben eine neue

Gattung zu machen (Palaeomanis). Die Gestalt der

einzigen Art muss mindestens drei mal so gross ge-
wesen sein als die der grssten jetzt lebenden Art,

der Manis gigantea.

Ein riesiger Wiederkuer einer neuen Gattung,
Samotherium Boissieri, ist durch die Reste von

mindestens zwlf Individuen reprsentirt, darunter

sechs mehr oder weniger vollkommene Schdel. Er

gehrt zur Familie der Giraffen
; gleichwohl unter-

scheidet er sich durch mehrere Charaktere von den

bekannten Gliedern dieser Familie. Nur das Mnnehen

trgt Hrner, welche unmittelbar ber den Augenhhlen
stehen, whrend sie bei der lebenden Giraffe mehr
nach hinten eingepflanzt sind. Ferner fehlt dem
fossilen Thier das unpaare, mittlere Hrn, welches

wenigstens bei den Mnnchen der lebenden Giraffe

ziemlich gut entwickelt ist. Die Bildung und die

Dimensionen der Halswirbel beweisen, dass das

fossile Thier viel krzer war als die lebende Giraffe.

Die Extremittenknochen sind weniger lang und
mehr untersetzt. In dieser Beziehung nhert sich

dieses Fossil mehr dem Helladotherium von Pikermi,
aber es unterscheidet sich von diesem durch die

Schdelform und die Zahnbildung, die mehr der-

jenigen der lebenden Giraffe gleicht.

Ein Oberschenkel vom Strauss (Struthio Karatheo-

doris), welcher die Dimensionen der grssten Indi-

viduen von Struthio camelus hat und sich von diesem

kaum unterscheidet, giebt der Fauna von Samos

gleichfalls einen afrikanischen Stempel. Gleichwohl

kommen, abgesehen von den vollkommen ausgestor-
benen Arten, andere vor, welche in keiner Weise an
die jetzige Fauna von Afrika erinnern, so z. B. ein

dem Dachs nahestehendes Thier, von dem ein fast

vollstndiger Schdel gefunden wurde.

Herr Gaudry knpfte au die Mittheilung des

Herrn Major noch folgende Bemerkung:
Neben den neuen Arten, welche die schnen

Untersuchungen des Herrn Forsyth Major in Samos
soeben entdeckt haben, fand sich eine grosse Anzahl
von Arten, die mit denen von Pikermi identisch sind.

In meinem Werke ber Attika habe ich die Ansicht

aufgestellt, dass in der Epoche, als die zu Pikermi

begrabene Fauna lebte, die drei Theile des alten

Contiuentes, Europa, Asien und Afrika besser mit

einander verbunden gewesen, als sie es jetzt in der

Mittelmeergegend sind. Ich habe die Existenz eines

griechisch-asiatischen Gebietes vorausgesetzt, auf dem
sich die zahlreiche und riesenhafte Fauna von Pi-

kermi ausbreiten konnte. Derselben Ansicht war

Duvernoy. Man begreift, dass das so kleine Grie-

chenland, dessen armer Boden durch grossartige

M;irmorberge zerschnitten ist, der Schauplatz ge-
worden ist, wo sich die glnzendsten Geister der

Menschheit entwickelt haben; aber es konnte weder
Raum noch Nahrung gewhren den Diuotherium, den

Mastodonten, den Ancylotherium, den Helladotherium

und den ungeheuren Heerden von Pflanzenfressern.

Die Entdeckungen des Herrn Major auf Samos, nahe

der Kste von Kleinasien, welche Reste der Mehr-
zahl der Thiere von -Pikermi zu Tage frderten, be-

sttigen die Hypothese eines griechisch -asiatischen

Gebietes, das sich dort erstreckte, wo man heute den

Archipel findet."

G. Krss und F. W. Schmidt: Untersuchungen
ber das Kobalt und Nickel. (Ber. d. dtsch. ehem.

Ges., 1889, Bd. XXII, S. 11.)

Bei Versuchen zu einer neuen Atomgewichts - Be-

stimmung des Kobalt und Nickel machten die Herreu
Krss und Schmidt eigeuthmliche Beobachtungen,
welche auf das Vorkommen einer Beimengung in den
fr rein gehaltenen Metallen deutete. Durch diese Beob-

achtungen geleitet, haben sie nach verschiedenen Methoden
aus gewhnlichen Kobalt- und Nickelsalzen eine Sub-
stanz ahscheiden knnen, welche das Oxyd eines neneu
Metalles zu sein scheint; sie erhielten diese Substanz in

nicht unbetrchtlicher Menge, z. B. aus 50 g Nickeloxyd
ca. 1 g. Das Oxyd ist in schmelzendem Alkali lslich
und kann vermge dieser Eigenschaft von den darin

unlslichen Oxyden des Kobalt und Nickel getrennt
werden. Das Oxyd ist weiss und hnelt usserlich dem
Ziukoxyd und der Thonerde

,
von denen es sieh aber

durch seine Unlslichkeit in wsserigen Alkalien unter-

scheidet. In verdnnter Salzsure lst es sich farblos

auf, und auch in trockenem Zustand ist das entsprechende
Chlorid weiss; blst man es aber mit Salzsuredampf an,
sei frbt es sich grnlich, und ebenso ist die stark saure

Chloridlsung grnlichgelb gefrbt. Durch dieses be-
sonders charakteristische Verhalten hat sich das neue
Oxyd seinen Entdeckern zuerst verrathen. Es gelingt
nicht, aus dem Oxyd das Metall durch Reduction mit
Wasserstoff abzuscheiden, wohl aber aus dem Chlorid

durch Elektrolyse oder mittelst Wasserstoff bei Roth-

glhhitze. Das Metall ist schwarz, in dnnen Schichten

brauuschwarz. P. J.

J. M. Pernter: Scintillometer-Beob acht u-

gen auf dem Hohen Sonnblick (3095m) im
Februar 1888. (Sitzungsberichte d. Wiener Akad.

d. Wissensch. 1888, Abtheil. IIa, Bd. XCV1I, S. 1298.)

Im Februar vorigen Jahres hat Herr Pernter eine

beschwerliche und gefahrvolle Besteigung des Sonnblicks

unternommen (Rdsch. III, 383), um auf dieser hoch ge-

legenen Beobachtungsstation eine Reihe optisch meteo-

rologischer Beobachtungen anzustellen, die aber leider

durch die Ungunst der Witterung sehr beschrnkt
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worden sind. Das Glitzern der Sterne, die nchtliche

Ausstrahlung und die Polarisation der Luft waren die

Probleme, zu deren Lsung beitrage geliefert werden

sollten. Von den ausgefhrten Beobachtungen verlangen

die ber die Ausstrahlung und Polarisation noch Rech-

nungsarbeiten, welche ihre Publication verzgern; Herr

Pernter sah sich aus diesem Grunde veranlasst, zunchst

seine Beobachtungen ber das Glitzern der Sterne mit-

zutheilen.

Hie Frage, welche die Beobachtungen beantworten

sollten, lautet : Entsteht die Scintillation der Sterne in

den unteren Luftschichten und sind die hheren davon

frei, so dass es z. B. von Vortheil wre, Sternwarten, um
sie dem strenden Einflsse der Scintillation zu entziehen,

in grsseren Hhen zu bauen V Um diese Frage zu

beantworten ,
mussten gleichzeitige Beobachtungen auf

dem Gipfel des Berges und am Kusse desselben angestellt

werden, was durch die Mitwirkung des Herrn Trabert
in Rauris (900 m) ermglicht war. An beiden Orten

wurde das Scintillometer von Exner benutzt, welches

im Wesentlichen ein Kernrohr ist, dessen Ocular man
so weit einschiebt (liezw. auszieht), bis das Sternbild zu

einer kleinen Scheibe mit dunklem Mittelpunkt sich er-

weitert hat
;
mau beobachtet nun bei weiterem Ein-

schieben (bezw. Ausziehen) den Moment, wo im dunklen

Mittelpunkte ein heller Punkt das erste Mal aufblitzt,

und liest den Stand an einer Millimeterscala ab. Hier-

auf fhrt mau mit dem Einschieben fort, bis im erwei-

terten, dunklen Mittelpunkte der helle Punkt fix er-

scheint und liest wieder den Stand der Scala am
culartriebe ab. Aus der Differenz beider Ablesungen

lsst sich der Krmmungsradius der Ausbieguugen der

Lichtwellenflchen (welche die Ursache der Scintillation

sind) berechnen.

Nur am 2rf. und 29. Februar konnten gleichzeitige

Beobachtungen auf dem Sonnblick und in Rauris gemacht
werden. Da sptere, in Wien ausgelhrte Messungen am
Scintillometer zwischen den Herren Pernter und Tra-
bert eine sehr gute Uebereiustimmung der Ablesungen

ergaben, konnten die Beobachtungen der hoch gelegenen
und tiefen Station direct mit einander verglichen werden.

Das Resultat der Messungen war nun, dass die Scin-

tillation
,

in so weit sie durch die Krmmungsradien
der Dellen der Lichtwellenflchen gemessen wird, an

den beiden Tagen auf dem Gipfel des Sonnblick, in

3100m Hhe, merklich grsser war, als am Fusse des-

selben, in Rauris, in nur 900 m Hhe.
Man kann also aus diesen Beobachtungen allgemein

schliessen
,
dass die Ursachen ,

welche das Glitzern der

Sterne veranlassen, auch in den Luftschichten oberhalb
3100m vorkommen, und dass sie daselbst sogar grsser
sein knnen als in den unteren Schichten.

C. Barus : Einige gener ische elektrische Be-

ziehungen der Platin-Legirungen. (American

Journal of Science, 1888, Ser. 3, Vol. XXXVI, p. 427.)

Das Verhalten der elektrischen Leitungsflligkeit
zur Temperatur ist bereits fr eine grosse Zahl von

Metallen und von binren Legirungen derselben unter-

sucht. Das zu Legirungen besonders geeignete Platin

war hingegen nach dieser Richtung noch nicht syste-

matisch erforscht worden. Herr Barus hat im Laufe

einer grossen Versuchsreihe ber das Verhalten der

Metalle bei sehr hohen Temperaturen auch die elektrische

Leitungsfhigkeit einer continuirlichen Reihe von Platin-

legirungen gemessen und giebt in der vorstehend be-,

zeichneten Mittheilung eiuen Abriss der wichtigsten

Resultate, die er gewonnen. Es ist hier nicht der Ort,

auf die speciellen Ergebnisse dieser Messungen einzu-

gehen und die gewonnenen, numerischen Werthe mit

den von frheren Beobachtern ber die elektrische Lei-

tungsfhigkeit bei verschiedenen Temperaturen an an-

deren Reihen von Legirungen, z. B. den Gold-, Silber-

und Kupfer- Legirungen, gefundenen zu vergleichen.

Erwhnt sei nur, dass im Ganzen 53 verschiedene Legi-

rungen untersucht worden sind, und zwar konnte sehr

nahe bis an die Grenze des reinen Metalles herangegangen

werden, ohne dass der Aggregatzustand der Substanz

Aenderungen erfahren, welche das Ableiten allgemei-

nerer Schlsse erschweren wrden. Von allgemeinerem
Interesse sind die Betrachtungen, welche Herr Barus
im Schlussparagraphen seiner Abhandlung mittheilt, und

die hier ihre Stelle finden sollen.

Fasst mau die Resultate zusammen, so weisen sie

auf eine Grenze, unter welche fr die festen Metalle

und bei gewhnlicher Temperatur weder die elektrische

Leitungsflligkeit, noch der Temperaturcoefficient redu-

cirt werden kann. Hiernach scheint es, dass eine untere

Grenze der Leitungsfhigkeit und des Temperaturcoeffi-
cienten zu den Bedingungen der metallischen Leitung,
um nicht zu sagen des metallischen Zustaudes , gehrt.

(Die Ausnahmen, welche Wismuth und einige Legirungen

zeigen, indem ihr Temperaturcoefricient des Widerstandes

zuweilen negativ wird
,
mssen auf Structur- oder kry-

stallimsche Umnderungeu zurckgelhrt werden.) Diese

Erwgungen sind bedeutungsvoll, und ich will daher

versuchen, das, was ich im Sinne habe, klarer zu macheu.

Bei der Leitung der Metalle (festen oder flssigen) be-

wirkt die Temperatur eine eutschiedene Abnahme der

Leitungsfhigkeit, die scheinbar unbegrenzt sich fort-

setzt, wenn die Temperatur wchst. Bei der Leitung in

nicht metallischen Elementen oder in Elektrolyten (festen

oder flssigen) andererseits ist die Wirkung der Tem-

peratur eine entschiedene Zunahme der Leitungsfhig-

keit, welche unter der Annahme, du~s der flssige Zu-

stand erhalten bleibt
,

sich mit steigender Temperatur
fortsetzt. Somit ist die Leitung in den Metallen insofern

verschieden von der Leitung in den Elektrolyten , als,

wenn der Temperaturcoefficient bei den einen (Elektro-

lyten) als positiv betrachtet wird, sein Werth bei den

anderen (Metallen) negativ sein muss. Dies fuhrt mich

dahin
,
nach dem mglichen Vorkommen oder nach der

Natur einer Klasse von Substanzeu zu forschen
,
deren

Temperaturcoefficient Null ist ;
einer Klasse von Sub-

stanzen mit anderen Worten, in welchen die metallische

und die elektrolytische Art der Elektrieittsleitung als

convergirend angenommen werden knnen.

Meine Auflassung von der Mglichkeit eines conti-

nuirlichen Ueberganges von der metallischen zur elek-

trolytischen Leitungsfhigkeit gewinut bedeutend an Zu-

lssigkeit, wenn man mit der guten, metallischen Leitungs-

fhigkeit die correlative Eigenschaft optischer Unduroh-

sichtigkeit verknpft. Beziehungen zwischen Kiekt ricitt

und Licht sind untersucht worden und viele experimentelle

Thatsachen sind hierber bekannt. Maxwell's elektro.

magnetische Theorie des Lichtes liefert eine theoretische

Grundlage fr die Thatsache, dass wahre Leiter ungemein

undurchsichtig sind. Der Widerstand der festen Metalle,

wie stark sie auch erwrmt werden mgen, nimmt, wie

man gefunden, so lange zu, als die Temperatur wchst.

Gleichwohl beweisen die sorgfltigen Versuche vonGovi,
die er angestellt, um ein irriges Resultat von Secchi zu

deuten, dass feste Metalle selbst im Zustande usserster

Weissgluth undurchsichtig bleiben. Fr die flssigen

Metalle bei usserster Weissgluth ist dies nicht so ent-

schieden festgestellt; und die Frage nach der schliess-

lichen Durchsichtigkeit der flssigen Metalle bei sehr
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hohen Temperaturen ist eine offene. Nach der Richtung
einer schliesslichen Durchsichtigkeit scheint die beob-

achtete, contiuuirliche Zunahme des Widerstandes mit

der Temperatur hin zu deuten.

Es ist zulssig, anzunehmen, dass der Uebergang
vom Opaken zum Durchsichtigen in der Gegend der

kritischen Temperatur stattfinden werde. 'Wenigstens

muss ein solcher Uebergang schliesslich eintreten; und

ich mchte vermutheu
,

dass der erwhnte Uebergang
vom Opaken zum Transparenten begleitet sein wird von

einer Aenderung der Werthe des elektrischen Temperatur-
coefficienten, indem er von dem negativen Werthe, der

fr das flssige Metall gilt, zu dem positiven Werthe,
der wahrscheinlich gelten wird fr die gasfrmigen

Metalle, oontinuirlich durch Null bergeht. Die That-

sache, dass die Leitung in Gasen elektrolytischer Natur

ist, wurde durch Yarley bewiesen (1871), welcher zeigte,

dass ,
nachdem die Polarisation der Elektroden ber-

wunden ist, die Gase dem Ohm'schen Gesetze folgen.

Die elektrische Kraft der Luft nimmt wie bekannt schnell

ab
,
wenn die Temperatur erhht wird. Mit heissen

Gasen ,
die sorgfltig isolirt und vor den Flammen ge-

schtzt waren, konnte Maxwell keine Leitung nach-

weisen weder in heissen Gasen (Luft), noch in heissen

Metalldmpfen (Hg und Na). Fr hhere Temperaturen

(Rothgluthl beweisen die Untersuchungen von Blondlot

[Rdsch. II, 137] in Besttigung von Beobachtungen

Becquerel's, dass heisse Gase Leiter sind, und dass

bei hinreichend hoher Temperatur V10oo Volt ausreicht,

um einen Strom in Gang zu setzen. Somit nehmen
auch in ihren thermischen Beziehungen die Gase schliess-

lich Theil an der Natur eines Elektrolyten und das

Vorkommen des Werthes Null fr den Temperatur-
eoefficienten kann vernnftiger Weise verknpft werden

mit der kritischen Temperatur des flssigen Metalls, bei

welcher es continuirlich vom flssigen in den gasfrmigen
Zustand bergeht".

J. Brown: Ueber Figuren, die durch elektrische

Wirkung auf photographischen Trocken-
platten erzeugt werden. (Philosophical Maga-

zine, 1888, Ser. 5, Vol. XXVI, p. 502.)

Aehnliche Versuche, wie sie jngst Herr Trouvelot
beschrieben (Rdsch. IV, 49), hat auch Herr Brown
ber die Wirkungen elektrischer Entladungen auf photo-

graphische Platten angestellt. Er giebt zu der Be-

schreibung der gewonnenen Bilder schne Abbildungen

derselben, welche leider hier nicht wiedergegeben wer-

den knnen; daher muss auch ihre Schilderung unter-

bleiben. Hervorgehoben sei nur, dass Herr Brown sehr

charakteristische Palmblatt hnliche Figuren erhielt,

wenn er die negative Entladung auf die photographische
Platte bergehen Hess, und andere nicht minder charak-

teristische
, verzweigte und gewundene Figuren bei der

Wirkung der positiven Entladung auf die Platte; beides

stimmt mit den Befunden des Herrn Trouvelot ber-

ein, die dem Verfasser noch unbekannt waren. Bei diesen

Versuchen lag die Platte mit der Haut nach oben auf

einem Metallblatt
,

welches mit dem einen Pole der

secundren Spirale verbunden war, whrend vom anderen

Pole die Entladungsspitze auf die Mitte der photogra- I

phischen Platte gestellt wurde. Andere Bilder wurden

erzielt, wenn die photographische Platte entweder auf

einem Metallblatt oder auf einem Paraffinblock lag und
beide Pole auf die photographische Haut gestellt wurden.

Herr Brown ist der Ansicht, dass es sich bei diesen

Wirkungen nicht um das Licht der elektrischen Ent-

ladungen handele, sondern um eine directe, elektrophoto-
'

graphische (oder elektrochemische) Wirkung. Zunchst
glaubt er dies, weil in den Zeichnungen Lcken er-

kennbar sind
,

die bei einer Lichtwirkung unmglich
wren. Ferner sucht er diese Auffassung zu sttzen
durch Versuche, in denen er die Entladungen auf die

photographische Platte wirken Hess, indem er die Pole

auf die unbelegte Seite setzte. Er erhielt wesentlich

verschiedene Bilder, und auf der Rckseite der Haut
andere als auf der Vorderseite, wodurch eine auch noch
durch andere Versuche erwiesene Inductionswirkung sehr

wahrscheinlich gemacht wurde. Es wre von Interesse,
wenn diese Beobachtungen und Experimente weiter fort-

gefhrt wrden.

A. de Grossouvre: Ueber die Gebirgsketten und
ihre Beziehungen zu den Gesetzen der Um-
formung des Erdsphroids. (Compt. rend. 1888,
T. CVII, p. 827.)

Das Studium der Dislocationen
,

die man an der

Erdoberflche beobachtet
,

hat seit langer Zeit das

successive Zurckweichen der Faltungszonen nach Sden
erwiesen. Auf der nrdlichen Halbkugel hat man vier

Linien erkannt, welche, entsprechend den vier Haupt-
epochen der Faltung, die von den grossen Verschie-

bungen betroffenen Regionen begrenzen; so bilden z. B.

die Alpen und Karpathen eine Linie, welche im Norden
die secundren Terrains begrenzt, die nicht merklich

gestrt sind oder wenigstens nur untergeordnete Ver-

schiebungen erfahren haben im Vergleiche zu dem sd-
lich von der Linie gelegenen Terrain.

Herr de Grossouvre erklrt diese Erscheinung mit
Hlfe der Laplace' sehen Theorie von der Gleichge-

wichtsgestalt einer rotirenden flssigen Kugel.
Fr eine homogene Flssigkeit hat Laplace be-

wiesen, dass die elliptische Gestalt die einzig mgliche
Gleichgewichtsfigur ist

,
und dass sie dargestellt wird

durch zwei Rotationsellipsoide, von denen das eine

stark abgeplattet ist, das andere von einer Kugel wenig
abweicht. Eine Prfung der Laplace

: schen Formeln

zeigt weiter, dass fr das letztere unter sonst gleichen

Bedingungen die Abplattung im umgekehrten Verhlt-

nisse zur Dichte der flssigen Masse steht. Wenn nun
die Dichte einer Flssigkeit von der Oberflche nach

der Mitte allmlig zunimmt, dann bleibt nach Laplace
die Gleichgewichtsfigur ein Rotationsellipsoid, aber die

Ellipticitt ist fr jede Schicht um so geringer, je nher
sie der Mitte liegt.

Von diesen Thatsachen ausgehend, kann man leicht

das Gesetz der allmligen Umgestaltung der Erde ab-

leiten, wenn man voraussetzt, dass diese ursprnglich

flssig gewesen und dass sie sich fortschreitend abge-
khlt hat

,
whrend die Dichte der Erdmasse nach der

Mitte zunimmt. Die Abkhlung erzeugte zuerst eine

Rinde von der Gestalt eines Rotationsellipsoids, dessen

Ellipticitt von den zur Zeit des Erstarrens herrschenden

Bedingungen abhing. Bei der weiteren Abkhlung con-

trahirte sich der innere
, flssige Kern schneller als die

Rinde, die Spannungen in dieser mussten fortschreitend

zunehmen, und die Theile, welche am wenigsten Festig-

keit besassen
,
wurden gefaltet und ber einander ge-

schoben
;
dann kam ein Moment, wo die Grenze des

Widerstandes erreicht war, und eine mehr oder weniger

pltzliche Katastrophe trat ein; die feste Rinde zerbrach,
sank nieder und erreichte unter Faltung die Gestalt des

flssigen Kernes, der ihr als Sttze diente.

Nach den Ergebnissen der La place' sehen Analyse
war nun die Gleichgewichtsfigur dieses inneren Kernes

ein Rotationsellipsoid mit geringerer Ellipticitt, als die des

ursprnglichen Ellipsoids, da die Dichte des jetzigen flssi-
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gen Kernes grsser war, als die Dichte der Gesammt-

kugel. Es folgte nun eine Periode des Gleichgewichts;
da jedoch die Abkhlung weiter ging, entstand durch
die Contraction des flssigen Kernes eine neue Krise

und die Erdrinde musste sich ein zweites Mal ber ein-

einander schieben und falten, um sich der Gestalt des

verkleinerten, flssigen Kernes anzupassen, dessen Gleich-

gewichtsfigur ein neues Rotationsellipsoid war, das eine

noch kleinere Ellipticitt hatte, als das vorangegangene,
aus den bereits entwickelten Grnden.

Man sieht hieraus, dass die successiven Gestalten der

Erde Rotationsellipsoide gewesen, deren Abplattung nach

und nach abgenommen hat; mit anderen Worten, der

Durchmesser des Aequators hat schneller abgenommen
als die Axe der Pole, und es folgte daraus, dass die

grossen Umgestaltungen sich immer weiter nach Sden
entfernt haben. Dasselbe Resultat hat man in anderer

Form als Folge der directen Beobachtung ausgedrckt,
wenn man sagte, dass in den gefalteten Zonen das Wider-

stand leistende Gebirgsmassiv im Korden gelegen und
dass die Schubkraft vom Sden kam. Das nrdlich von
den Faltungen gelegene Gebiet hat das Vorland" von
Suess gebildet, gegen das die gefaltete Zone sich ge.
sttzt hat.

G. Platner: Die erste Entwickelung befruchteter
und parthenogenetischer Eier von Liparis
dispar. (Biolog. Gentralblatt, 1888, Bd. VIII, S. 521.)

H. Henkiiig: Ueber die Bildung von Richtungs-
krpern in den Eiern der Insecten und
deren Schicksal. (Nachrichten der Kgl. Gesellsch.

der Wissensch. zu Gttingen, 1888, S. 444.)

Seit die Bildung der sogenannten Richtungskrper
dieser merkwrdigen ,

vom reifenden Ei abgegebenen
Zellen eine so wichtige theoretische Bedeutung zu er-

langen schien (vgl. Rdsch. II, 215, 259), haben sich

verschiedene Forscher an die Untersuchung dieser bisher

noch ziemlich rtkselhafteu Vorgnge begeben. In

neuester Zeit wurden die Insecten als Untersuchuugs-

objeet bevorzugt, da sie aus bestimmten Grnden be-

sonders reiche Ausbeute versprachen. Nachdem man
so lange Zeit nichts Sicheres ber die Bildung von

Richtungskrpern in den Eiern der Insecten gewusst,
mehren sich die Nachweise vom Vorhandensein derselben

jetzt zusehends (vgl. auch Rdsch. IV, 27). Herr Hen-

king weist sie in seiner neueren Mittheilung- am Ei der

Feuerwanze, verschiedener Schmetterlinge (Kohlweissling,

Seidenspinner) und Kfer (Mehl-, Leuchtkfer u. a.), sowie

bei einer Ameise nach. Bei der Feuerwanze beobachtete

er, dass die Richtungskrper zwar anfangs vom Ei aus-

gestossen, spter aber wieder von demselben aufgenommen
werden

,
indem sich an der Eioberflche eine Grube

bildet, welche die Richtungskrper in sich fasst und sich

am Ende ber ihnen schliesst. Die weiteren Schicksale,
welche sie dann erleiden

,
wurden vom Verfasser nicht

beobachtet.

AVie auch in dieser Wochenschrift bereits mehrmals

besprochen wurde, macht sich in der Bildung der

Richtungskrper ein auffallender Unterschied

geltend, je nachdem dieselben befruchtet
oder unbefruchtet (partheuogenetisch) sich

entwickelnden Eiern zukommen. Im ersteren
Falle werden, so viel bis jetzt bekannt war,
zwei, im letzteren dagegen nur ein Richtungs-
krper gebildet. An dieses Verhalten waren theo-

retische Errterungen geknpft worden, welche fr das

Wrsen der Fortpflanzung und Vererbung von grosser

Wichtigkeit erschienen (vgl. Rdsch. II, 305). Nachdem

Herr Blochmann, wie bereits frher berichtet, mit-

getheilt hat, dass bei den unbefruchtet zu Mnnchen
(Drohnen) sich entwickelnden Eiern der Biene zwei
Richtungskrper gebildet werden, macht Herr Plat-
ner jetzt hnliche Mittheilungen von den Eiern eines

Schmetterlings (Liparis dispar).

Von verschiedenen Spinnern ist bekannt, dass ihre

Eier sich ebensowohl in unbefruchtetem wie in befruchte-

tem Zustande zu entwickeln vermgen. Diesen Umstand
benutzte Herr Platner, um an den Eiern eines solchen

Schmetterlings den Unterschied in der Bildung der

Richtungskrper zu studiren, und es ergab sich dabei,
dass sowohl die befruchtet wie die unbefruchtet sich

entwickelnden Eier zwei Richtungskrper ausstossen.
Da von vornherein nicht bestimmt ist, ob das Ei be-

fruchtet werden wird oder nicht, so war ein solcher

Befund hier zu erwarten. Aehnlich liegen ja die Ver-

hltnisse bei den mnnlichen und weiblichen Eiern der

Biene
,
indem es dort gewissermaassen im Belieben der

Bienenknigin zu liegen scheint, ob das Ei befruchtet

werden soll oder nicht, und dem entsprechend ein weib-

liches oder mnnliches Individuum aus ihm hervorgeht.
Nach den Befunden Herrn Platner's scheint man

annehmen zu mssen, dass sich die Eigenschaft partheno-

genetischer Eier, nur einen Richtungskrper zu bilden, erst

im Laufe der phylogenetischen Entwickelung herausge-
bildet hat und infolge dessen bei solchen Eiern auftritt, die

sich berhaupt nur auf parthenogenetischem Wege ent-

wickeln knnen, nicht aber bei denen, die eventuell auch
der Befruchtung fhig gewesen wren. Von Wichtigkeit
ist der durch Platner und Blochmann gefhrte
Nachweis, dass die Entwickelung auf parthenogenetischem

Wege nicht unbedingt die Bildung nur eines Richtungs-

krpers voraussetzt, sondern dass auch Eier mit zwei

Richtungskrpern sich parthenogenetisch entwickeln

knnen. E. Korscheit.

H. de Lacaze-Dutliiers: Naturgeschichte der Testa-
cella. (Archives de zool. exper. et general., 1887 [2.ser.],

T. V, p. 459.)

Testacella ist eine sehr eigeuthmliche, mit Limax
in die Verwandtschaft der Vitrinen gehrige Nackt-

schnecke
,
welche sich aber von Limax dadurch unter-

scheidet, dass die ganz am Hinterende des Thieres ge-

legene kleine Schale noch frei ist und noch eine kleine,

wenn auch schon ganz flache Spira besitzt. Das in Sd-
westeuropa verbreitete Thier ist durchaus fleischfressend,

Regenwrmer bilden seine Hauptnahrung , welchen es

in der Erde whlend nachstellt. Da das Thier in Folge
seiner durchaus unterirdischen Lebensweise flschlich

fr selten galt, war seine Anatomie noch immer schlecht

bekannt, und es ist daher mit Freuden zu begrsseu,
dass ein Beobachter, wie Herr Lacaze-D u thiers, Ver-

anlassung genommen bat
,
diese Lcke durch eine sorg-

fltige Monographie auszufllen.

Testacella ist eine Form, bei welcher mit der Ver-

kleinerung der Schale die sonst in ihren Windungen
gelegenen Eingeweide herausgetreten und in den vor-

deren Thcil des Thieres verlagert worden sind, nur dass

zum Unterschiede von Limax Lunge und Athemhhle
sich noch in der Schale befinden, was wieder nicht

mglich wre, wenn sich nicht die Lunge, vielleicht in

Folge der unterirdischen Lebensweise, berhaupt als

sehr rckgebildet erwiese. Das Herz liegt bei Testacella

vor und ber der Lunge, Testacella ist also (wie Peronia

und Veronicella) opisthobranch, und Herr Lacaze benutzt

diese Ausnahme von der bei den Pulmonaten herrschen-

den Regel, um den Werth der Milue-Edwards'schen
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Eiutheilung der Gastropoden nach der Lage der Ath-

niungsorgane zum Herzen in Frage zu stellen. Wenn
er bei dieser Gelegenheit demnchst eine neue Eintei-

lung der Gastropoden zu geben verspricht, so darf mau
bei der Bedeutung seines Namens darauf wohl mit Recht

gespannt sein, vorlufig aber muss doch daran festge-

halten werden, dass das Schwankende dieses Charakters

bei den Pulmonaten noch nicht seine Bedeutung bei den

typischen Gastropoden entkrftet, denn die Abtheilungeu
der Proso- und Opisthobranchier sind sicher natrliche,

weil sie eben nicht nur durch dasjenige Organisatious-

verhltniss, wonach sie ihren Namen fhren, sondern

auch in allen brigen wichtigen Punkten ihres Baues

und ihrer Entwickelung ausgezeichnet gut charakterisirt

sind. Im Uebrigen giebt uns ja der Verf. selbst den

Schlssel, wie wir uns das Zustandekommen der Opistho-
branchie bei Testacella zu denken haben. Bei Liniax

und Arion ,
wo die auf das Aeusserste verkmmerte

Mantelhhle secundr in die vordere Hlfte des Thieres

vorgerckt ist, liegt das Herz unter und etwas links von

der Lunge ;
bei Testacella, welche in allen diesen Punkten

ursprnglichere Verhltnisse reprsentirt , bewahrt die

noch weit besser ausgebildete Schale ihre ursprngliche

Lage am Hinterende des Thieres; das Herz, das hinter

der in der Schale verborgenen Lunge einfach keinen

Raum mehr gehabt htte, muss nun die allgemeine Dis-

location der Eingeweide nach vorn mitmachen und liegt

also ber und vor der Lunge. Wie es Ref. seheinen

will, drfte auch das Zustandekommen der Opisthobranchie
bei Perouia und Veronicella auf hnliche Weise zu er-

klren sein. J. Br.

A. Magnin : Ueber den Hermaphroditismus
der von Ustilago befallenen Lychnis
dioica. (Comptes rendus, 1888, T. CVII, p. 663.)

A. Giard: Ueber die parasitre Castration der

Lychnis dioica L. durch Ustilago a n -

therarum Fr. (Ebenda, p. 757.)

Es ist bekannt, dass die fr gewhnlieh dioecische

Lichtnelke (Lychnis dioica L.) zuweilen in zwitterigen

(hermaphroditischen) Exemplaren auftritt. Es ist ebenso

bekannt , dass die Antheren dieser Pflanze hufig von
einem Brandpilz (Ustilago autherarum Fr.) befallen

werden. Herr Magnin hat nun bei Untersuchung sehr

zahlreicher Pflanzen die Beobachtung gemacht ,
dass

keine gesunde Pflanze hermaphroditisch war, whrend
die von Ustilago befallenen Exemplare grsstentheils

Staubgefsse und einen mehr oder weniger ausgebildeten
Fruchtknoten trugen. Diese hermaphroditischen Stcke
haben das Aussehen der weiblichen Pflanzen und ihr

Kelch ist wie bei diesen mit 20 Nerven versehen
;

sie

unterscheiden sich von ihnen nur durch die Form dieses

Kelches, welcher in seinem mittleren Theil bauchiger
ist, durch die Gegenwart von Staubgefssen, die ungleiche

Ausbildung des Fruchtknotens und der Griffel und
durch die vernderliche Lnge des sepalopetalren

Internodiums", d. h. des Stieltheiles, welcher zwischen
der Ursprungsstelle des Kelches und der der Blumen-
krone liegt. Das Endergebniss der an mehr als 1000

Exemplaren gemachten Beobachtungen war folgendes:

1) Alle mnnlichen, von Ustilago freien Bltheu sind

normal gebaut, d. h. haben ein langes sepalopeialres
Internodium und keine Spur von Fruchtknoten. 2| Alle

weiblichen Blthen haben ein kurzes sepalopetalres

Internodium, wohl entwickelte Fruchtknoten und Griffel,
und zeigen niemals eine Spur von Staubgefssen. 3) Nur

|

die von Ustilago befallenen Pflanzen knnen neben

Staubgefssen einen mehr oder weniger euiwickelten

Fruchtknoten mit stets atrophirten Griffeln haben
;
das

sepalopetalre Interuodium ist bei diesen Pflanzeu von
vernderlicher Lnge. Die Blthen sind fters frucht-

bar (durch Kreuzbefruchtung).
Herr Giard macht in der oben bezeichneten Mit-

theilung darauf aufmerksam, dass er die besprochene
Erscheinung bereits frher beobachtet und geschildert
hat. Er hat sich bemht, dieselbe mit jenen Erschei-

nungen in Zusammenhang zu bringen, die er mit dem
Namen der parasitren Castration belegt hat

(Rdsch. II, 227, 331; III, 410). Er versteht darunter die

Gesammtheit der Vernderungen, welche ein thierischer

oder pflanzlicher Parasit auf den Geschleehtsapparat
seines Wirthes oder auf die damit in direeter Beziehung
stehenden Theile des Organismus ausbt. Iu physiolo-
gischer Hinsicht knnen diese Vernderungen von einer

einfachen Strung der Zeugungsfuuction , welche kaum
die Fruchtbarkeit vermindert

,
bis zu vollkommener Un-

fruchtbarkeit gehen; ausserdem beobachtet man bei den
befallenen Thieren oft eine Umkehrung des Geschlechts-

iustincts. Vom morphologischen Gesichtspunkte aus

betrachtet, wirkt die parasitre Castration mehr oder

weniger energisch auf die primren und selbst die

secuudren Geschlechtscharaktere des befallenen Orga-
nismus; sie bringt oft in einem Geschlecht die Charak-
tere oder einen Theil der Charaktere des anderen
Geschlechts hervor. Man kann sagen : die parasitre
Castration ist androgen, wenn sie im weiblichen Orga-
nismus gewisse, dem mnnlichen eigenthmliche Cha-
raktere hervorruft; sie ist thelygen, wenn sie im
Mnnchen die Charaktere des weiblichen Geschlechts her-

vorbringt; sie ist endlich amphigen, wenn sie die Cha-
raktere der beiden Geschlechter vermischt, indem sie in

jedem die Charaktere des anderen Geschlechts entwickelt.

Die Castration von Lychnis dioica ist als eine androgene
zu bezeichnen, d. h. der Pilz ruft iu den weiblichen

Exemplaren die Entwickelung von Staubgefssen und
den anderen mnnlichen Geschlechtscharakteren hervor.

F. M.

G. Neumayer: Anleitung zu wissenschaftlichen
Beobachtungen auf Reisen inEinzelabhand-
lungen. Band II. (Berlin, 1888, R. Oppenheim,
625 S.)

Ueber den ersten Band dieser fr jeden Reisenden
unentbehrlichen Anleitung zu wissenschaftlichen Beob-

achtungen ist an dieser Stelle bereits ausfhrlich Bericht

erstattet (Rdsch. III, 594). Unter Hinweis auf diese Be-

sprechung kann die Erwhnung des zweiten Bandes
krzer gefasst werden. Derselbe behandelt in seinen

19 Abhandlungen vorzugsweise biologische Fragen, ent-

wickelt die allgemeinen Gesichtspunkte und giebt im

Speciellen die Mittel an, wie der Reisende beobachten,
sammeln und conserviren muss , um unsere Kenntnisse

vom Menschen, Thieren und Pflanzeu zu vermehren.
Es bedarf keiner Erwhnung, dass die Behandlung der

einzelnen Themata nach der Individualitt der Verfasser,

welche Gelehrte von gutem Namen, zuweilen Autoritten
ersten Ranges sind, eine sehr verschiedene ist. Es ge-

ngt hier die einfache Inhaltsangabe, um den Werth
auch dieses zweiten Theils des Neumay er'schen Reise-

werkes klar hervortreten zu lassen: A. Meitzen: Allge-
meine Laudeskunde, politische Geographie und Statistik.

A. Grtner: Heilkunde. A. Orth: Landwirt-
schaft. L. Witmack: Landwirtschaftliche Cultur-

pflanzen. O. Drude: Pflanzengeographie. P. Ascher-
son: Die geographische Verbreitung der Seegrser.
(r. So h w ei nf urth: Ueber Sammeln und Conserviren

von Pflanzen hherer Ordnung. A. Bastian: Allge-

meine Begriffe der Ethnologie. H. Steinthal: Lin-
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guistik. H. Schuhert: Das Zhlen. R. Virchow:

Anthropologie und prhistorische Forschungen.
B. Hartmanu: Die Sugethiere. H. Bolau: Wal-

thiere. G. Hartlaub: Vgel. A. Gnther: Das

Sammeln von Reptilien, Batrachierii und Fischen.

Ed. v. Martens: Sammeln und Beobachten von Mollus-

ken. K. Mbius: Wirbellose Thiere. A. Ger-
stcker: Gliederthiere. G. Fritsch: Das Mikroskop
und der photographische Apparat.

Siegmund Gnther: Johannes Kepler und der
teil urisch-kos mische Magnetismus. (Geo-

graphische Abhandlungen, 1888, Bd. III, Heft 2, 71 S.)

Wie viel der gedankenreiche, grosse Astronom am

Ausgange des 16. und am Beginne des 17. Jahrhunderts

zur Entwickelung geophysikalischer Kenntnisse beige-

tragen ,
erfahren wir aus der vorstehenden geschicht-

lichen Abhandlung. Aus den Briefen Kepler 's und aus

seinen grsseren Werken entwirft Verfasser uns ein an-

ziehendes Bild davon, wie die zu jenen Zeiten nur spr-
lichen Thatsachen der Declination und Inclination immer

wieder die Gedanken des Astronomen angezogen und

beschftigt haben, bis sie sich zu einer Grundlage seiner

kosmologischen Anschauungen ausgestaltet haben. Der
Verfasser behandelt seine Aufgabe streng chronologisch.
Nachdem er im ersten Abschnitte einen Abriss gegeben
von der Lehre des Erdmagnetismus in der Zeit vor

Kepler, schildert er im zweiten Abschnitte Kepler's
Studien ber die erdmagnetischen Elemente und ber

die Lage der Magnetpole ,
durch welche derselbe nach

wiederholten Bemhungen , durch theoretische Betrach-

tungen die Lage der Magnetpole aufzufinden
,

schliess-

lich zu der Erkenntniss gelangt, dass eine aphoristische

Festlegung der Magnetpole eine Unmglichkeit sei, diese

Punkte vielmehr nur empirisch aufzusuchen seien. Im
dritten Abschnitte werden dem Leser wiederum in histo-

rischer Reihenfolge die Etappen vorgefhrt, welche die

Ideen Kepler's zurcklegten bis zu seiner Theorie

von den magnetischen Axen der Planeten und von dem
kosmischen Magnetismus als Ursache der Anziehung der

Himmelskrper; die allgemeine Schwere und der tellu-

risch- planetarische Magnetismus sind fr ihn gleich;

sowohl den freien Fall wie die Gezeiten erklrt er

durch magnetische Anziehung. Wie diese Vorstellungen

Kepler auch bei der Aufstellung seiner unsterblichen

Gesetze der Planetenbewegungen frderlich gewesen,
wird der Leser mit Interesse erfahren, und wenn diese

Auffassungen auch sehr bald durch Newton's Gravita-

tionsgesetz verdrngt worden ,
so haben sie doch in der

neueren Zeit durch die Beobachtungen ber den Ein-

fluss der Sonne auf die elektrischen und magnetischen

Vorgnge auf der Erde eine theilweise Wiederaufer-

stehung erfahren.

Vermischtes.
Unter den fr die mikroskopische Untersuchung so

gnstigen Wassertihen (Daphniden), welche oft in ber-

reicher Menge unsere Teiche und Wasserlachen bevl-
kern, erregen die hchst merkwrdig gestalteten Formen,
wie die grosse, langgestreckte Leptodora und der ge-
drungene, mit einem riesigen Auge versehene Polyphemus
vor Allem das Interesse. Noch auffallender, weil sein

Hinterleib zu einem langen Stiel ausgezogen ist, er-

scheint der zumeist in grsseren Tiefen lebende Bytho-
trephes. Die Eigentmlichkeit in der Gestaltung wird
noch dadurch erhht, dass an dem ausserordentlich

langen Schwauzstachel Dornen auftreten.

Von der Gattung Bythotrephes sind drei Arten be-

kannt, deren eine, Byth. Cederstrmii, in Schweden, und
eine andere, Byth. asovicus, im Asowschen Meere ge-
funden wurde. Die dritte und bis jetzt am hufigsten
beobachtete Art, Byth. longimanus ,

kommt in verschie-

denen Seen Deutschlands vor
,

so im Bodensee und in

einigen norddeutschen Seen, wie Untersuchungen aus

jngster Zeit gelehrt haben. Im Ganzen ist Bythotre-
phes als eine recht seltene Form zu bezeichnen. Herr
Weltner (Sitzungsber. d. naturf. Freunde, Berlin 1888,

171) vermehrt die Angaben ber Fundorte von Bytho-
trephes dadurch, dass er diese interessante Daphnide im
Wer bei lins ee bei Berlin (Joachimsthal im Kreise

Oberbarnim) auffand. Dieser 1,3 Meilen lange See er-

reicht eine Tiefe von 160 Fuss und scheint so dem Bytho-
trephes die fr ihn geeigneten Lebensbedingungen zu

gewhren.
Beim Fischen mit dem Schleppnetz fand Herr Welt-

ner im Werbellinsee auch die grsste unserer Sss-
wasserplanarien ,

das Dendrocoelum punctatum. wieder,
ber welches an dieser Stelle bereits frher berichtet
wurde (Rdsch. II, -1S8). Dasselbe, von Herrn Weltner
zuerst im Teglersee gefangen ,

wurde sodann auch an
verschiedenen Stellen der Spree ,

sowie im Kriensee bei

den Rdersdorfer Kalkbergeu und im Ausflusse der Oder

aufgefunden. E. Korscheit.

Bei Gelegenheit der Untersuchung des Magen- und

Kropfinhaltes verschiedener wilder Hhnervgel (Auer-

|

hhner, Birk-, Hasel-, Schneehhner u. s. f.) hat Herr
Kerner von Marilaun stets eine grosse Menge

j

von Quarzsteinchen in den Mgen vorgefunden.
Dass die Hhnervgel Steiuchen in den Magen bringen,

'

um damit die im Krpfe erweichten Samen zu zermalmen,,
ist ja allgemein bekannt; dass aber diese Steinchen in

|
so grosser Menge (oft bis 20 in einem Magen) und von

i so ansehnlicher Grsse (im Magen der Auerhhne bis

zu 1 cm Durchmesser) in den Magen eingelagert werden,
ist nach Herrn Kerner bisher nicht gengend beachtet
worden. Besonders merkwrdig erschien der Umstand,
dass auch solche wilde Hhner, welche nur im Kalkge-
birge ihr Weiderevier hatten

,
ihren Magen niemals mit

I

den zu wenig harten Kalksteinchen, sondern immer nur
i mit Quarzsteinchen, abgerundetem Hornstein und sehr
selten auch mit Feldspath beluden. So enthielt der

Magen eines im Authale nchst dem Achensee ge-
schossenen Auerhahne8 18 grssere und verschiedene
kleinere Quarzstckchen. Da sich dort, wo der Auer-
hahn geschossen wurde, und wo er sein stndiges Quar-
tier hatte, weit und breit kein Quarz findet, so musste
er sich die Steinchen aus der Ferne geholt haben. Der
nchste Punkt, wo dies mglich war, ist im Innthale,
18 Kilometer von jenem Standplatze entfernt. So weit

musste das Thier geflogen sein , um sich den Quarz zu

verschaffen, was fr einen Standvogel gewiss sehr merk-

wrdig ist. Wenn der Vogel nun ohne Zuthun des

Menschen an seinem Standplatze verendet wre, und die

Fchse das Aas zerrissen und stckweise verschleppt
htten, so wrden nach seiner Verwesung neben den-

Knochen die im Magen eingelagerten Quarzsteinchen
als ein Hufchen zurckgeblieben sein, auch dauu noch,
als die Knochen verwittert und verschwunden waren.

Auf diese Weise erklrt Herr Kern er manche der

merkwrdigen Vorkommnisse von Quarzgeschieben, die

er im hohen Kalkgebirge zu beobachten Gelegenheit
hatte und in frheren Jahren auf Gletscherspuren
deutete.

Uebrigens hat Herr Kern er gefunden, dass die

Samen im Magen der wilden Hhner vollstndig zer-

malmt und keimungsunfhig werden. Dies wurde durch

Ftterung der Thiere und Ausfhrung von ber 2000-

Keimungsversuchen festgestellt. Zugleich fand sich aber,
dass diese Vgel dennoch zur Verbreitung der Samen

beitragen knnen, indem sie sich sehr hufig den Kropf
mit Speisen berladen und diese in Ballen auswerfen.

Die in solchen Ballen enthaltenen Samen waren keim-

fhig, und ihre Keimkraft schien zuweilen (Preissei-

beeren) sogar gesteigert zu sein. (Sitzungsber. d. kais.

Akad. d. Wiss.
, Wien, Math.- Natur w. Kl., Bd. NC VII,

S. 158.) F. M.

Am 29. Januar starb zu Pisa der Professer der

Geologie Maninghini im Alter von 78 Jahren.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 26.

Druck und Verlag Ton Friedrich Vieweg und Sohn in BraunBchweig.
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E. D. Preston: Ueber die Abweichungen der

Lothlinie und die Vernderungen der

Schwere auf den Hawaii-Inseln. (American

Journ. of Science, 1888, Ser. 3, Vol. XXXVI, p. 305.)

Die Schwerkraft ist bekanntlich die Resultante

aller der Einzelkrfte, mit welchen ein Massenpuukt
der Erdoberflche von allen Massenpunkten der ganzen
Erde angezogen wird. Die Richtung dieser Resul-

tante ist an jedem Punkte der berflche nach dem

Centrum der Erde gerichtet. Diese durch die Er-

fahrung gegebene Thatsache lsst sich auch leicht

mathematisch beweisen unter der Annahme, dass die

Dichtigkeit im Innern der Erde nur eine Function

des Radius ist, d. h., dass die Dichtigkeit in coucen-

trischen Schalen constant ist.

Gerade aus dem Umstnde, dass die Schwerkraft

im Allgemeinen berall auf der Erde nach deren

Mittelpunkte gerichtet ist, lsst sich folgern, dass die

oben erwhnte Forderung fr die Anordnung der

Dichtigkeit im Erdinnern sehr nahe erfllt sein mnss.

Die Oberflche der Erde weicht nun von der geo-

Tnetrischen Form eines Rotationsellipsoids einiger-

maassen ab, indessen sind diese Abweichungen (Berg

und Thal) im Verhltniss zur Grsse der ganzen Erde

so gering, dass ihr Einfluss auf die Schwere nicht

ohne weiteres zu merken ist. Nur ganz in der Nhe
. solcher Abweichungen von der regelmssigen Gestalt

macht sich ihre Wirkung bemerkbar, da die Anzie-

hung der Massen proportional mit dem Quadrate der

Entfernung abnimmt. Der Einfluss anomaler Massen-

vertheilung ussert sich in der Richtung der Lothlinie

in dem Sinne, dass die sogenannte verticale Richtung
thatschlich nicht mehr nach dein Mittelpunkte der

Erde gerichtet ist, sondern um einen gewissen Betrag
nach dem Orte der grsseren Massen hin abgelenkt wird.

Solche Ablenkungen sind natrlich an und fr
sich nicht bemerkbar, sondern sie lassen sich erst

durch Vergleichnngen der Lothlinien verschiedener

Orte mit einander entdecken. Das geeignetste Mittel

hierzu bieten die Polhhen
,
da deren Bestimmung

wesentlich von der Richtung der Lothlinien abhngt,
und eine Abweichung der letzteren im Sinne der

Meridianrichtung vollstndig in die Bestimmung der

Polhhe eingeht. Hat man also an zwei Orten die

Polhhe auf astronomischem Wege bestimmt und ver-

bindet beide Orte durch eine Triangulation, so ergiebt

sich aus einer etwaigen Differenz beider Bestimmungen
der Betrag der relativen Lothabweichung zwischen

den beiden Stationen.

Betrchtliche derartige Lotbabweichungen hat man
nun schon in grsserer Anzahl koustatirt. Sie finden

sich z. B. im sdlichen Bayern als Resultat der An-

ziehung der Alpen. Eine bekannte Abweichung hat

sich auch in der Nhe von Moskau gezeigt und ist

um so interessanter, als sich hier gar keine sichtbare

abnorme Massenvertheilung zu erkennen giebt. Man
hat aus einer genaueren Untersuchung den Schluss

ziehen knnen, dass in der Gegend von Moskau ein

Massendefect vorliegen muss, entweder in Gestalt

einer kolossalen Hhle oder einer enormen Masse von

geringem speeifischen Gewichte unterhalb der Erd-

oberflche. Ebenso bekannt ist auch die Lothab-

weichung, welche durch die Anziehung des Berges

Sheballien in Schottland hervorgerufen wird, und

die dazu verwendet worden ist, die Dichtigkeit der

Erde zu bestimmen (vergl. Wilsing, Rdsch. II, 211).
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Herr Preston berichtet nun ber eine Loth-

ablenkung, die an Grsse fast alle bisher gefundenen
zu bertreffen scheint.

Im Jahre 1883 hatte eine Polhhenbestinnnung
auf der Insel Maui bei ihrer Uebertragung vermittelst

einer Triangulation nach Honolulu eine so betrcht-

liche Abweichung ergeben, dass eine genauere Unter-

suchung sehr wnschenswerth erschien. Eine solche

ist nun in grsserem Umfange angestellt worden.

14 Stationen wurden auf den vier grssten Inseln

Kauai, Oahu, Maui und Hawaii errichtet, die aber in

Folge ungnstiger Witterungsverhltnisse zum Theil

nur geringen Ersatz aufzuweisen hatten, jedoch sind

auf allen Stationen zusammen ber 1500 Beobach-

tungen zur Bestimmung der Polhhen erhalten worden.

Gleichzeitig mit diesen Polhhen -Bestimmungen
wurden mit zwei Pendelapparaten directe Messungen
der Schwerkraft angestellt und zwar an der Meereskste,

auf dem Berg Haleakala, auf der Insel Maui und zu

Honolulu zum Anschluss an frhere Bestimmungen.
Der Berg Haleakala erhebt sich ber 10000 Fuss

ber den Meeresspiegel und hat auf seinem Gipfel den

grssten Krater der Welt, eine halbe euglische Meile

tief und 20 Meilen im Umfange. Die Pendelbeob-

achtungen wurden innerhalb dieses Kraters in einer

kleineu Felsenhhle angestellt. Diese Pendelbeobaeh-

tungen ergaben im Vergleich mit den an den anderen

Stationen angestellten fr die mittlere Dichtigkeit

des Berges Haleakala den Werth 2,4, der recht gut

mit der aus der mineralogischen Beschaffenheit des

Berges gefolgerten (2,3) bereinstimmt.

Bei bekannten Dimensionen des Berges Hess sich

nun in Verbindung mit der oben bestimmten Dichtig-

keit die Lothablenkung berechnen, und es wurde

dieser Werth fr die auf Maui gelegene Station zu

2!)" 1 gefunden; das Resultat aus den dortigen Pol-

hhen-Bestimmungen, nmlich 29', stimmt also vor-

zglich mit diesem Werthe berein. Auf anderen

Stationen wurden hnliche Betrge fr die Loth-

ablenkung bis zu einer halben Bogenmiuute gefunden.

Die Erklrung dieser ausserordentlich starkeu Ab-

weichungen ist durch die Pendelbeobachtung bereits

erfolgt und erscheint leicht verstndlich ,
da auf den

Hawaii-Inseln dieMasseuvertheilung thatschlich eine

sehr ungleichmssige ist: auf der einen Seite betrcht-

lich hohe Berge von dem speeifischen Gewichte 2,4,

auf der anderen ein tiefes Meer. Hierzu kommt noch

der Umstand, dass die Lnderraasse an und fr sich

nicht gross genug ist, um den Seespiegel betrchtlich

emporzuheben, wie dies bei der Anziehung grsserer
Continente geschieht.

Aus der Discussion der Beobachtungen der ver-

schiedenen Stationen hat sich noch ferner ergeben,

dass die Lothablenkungen in der Nhe erloschener

Vulkane grsser zu sein scheinen, als in der Nachbar-

schaft noch thtiger Vulkane.

Es wird von Interesse sein , im Anschluss au die

obige Besprechung eine kleine Zusammenstellung von

Lothablenkungen zu geben ,
die in Europa gefunden

worden Kind.

Die Lothabweichungen sind in Bogensecunden an-

gefhrt, in der dritten Columne ist die Ursache der

Ablenkung angegeben.

Ort Lothablenkung Ursache der Lothablenkung

Harzburg. . . 13,0" Harz

ISennedictbeuren 23 Alpen

Neuenburg . . 13,8 Jura

Fiume .... 20,9 Karst und Alpen
Andrate . . . 30,7 Alpen
Rimiui . . . 11,8 Apenninen
Nizza .... 22 tiefes Meer und Alpen
Wladikawkas . 35,8 Kaukasus.

Als Beispiel strkerer Lothabweichungen ohne
direct erkennbare Ursache sind die folgenden anzu-

fhren :

Merael .... 5,5"

Helgoland . . . 6,7

Mnchen . . . 2,5

Venedig ... 8,9

Padua .... 7,1. Sr.

W. Voigt: Entocolax Ludwigii, ein neuer,
seltsamer Parasit in einer Holothurie.

(Zeitschr. 1'. wissensch. Zoologie, 1889, Bd. XLVI, S. 658.)

Im vorletzten Jahrgange dieser Wochenschrift

(II, 343) besprachen wir den Parasitismus zweier

Schnecken, die von P. und F. Sarasin auf einem

Seestern gefunden worden waren, und wir hoben da-

mals hervor, wie wenige unter den Weichthieren

sich einem schmarotzenden Leben auf anderen Thieren

anbequemen. Das bekannteste derselben ist die von

J o h. M 1 1 e r entdeckte, in einer Holothurie (Synapta)
schmarotzende Entoconcha mirabilis. Die wenigen
Flle von Parasitismus im Kreise der Mollusken wer-

den jetzt von dem Verfasser um einen neuen ver-

mehrt, und zwar scheint es (wie Entoconcha) eine

Schnecke zu sein, die in einer Holothurie lebt.

H. Ludwig fand in einer durch die Brder Krause
von der Behringsstrasse mitgebrachten Holothurie

(Myriotrochus Rinkii) ein eigenthmliches Thier.

Dasselbe ist durch die erste Figur bei 3
'/., maliger

Vergrssernng dargestellt. Es war

mit seinem Vorderende an der Lei-

beswand der Holothurie, und zwar

im vorderen Theile derselben zwi-

schen zwei Lngsmuskelbndeln be-

festigt. Seine Lnge betrug 10 mm.
Es hatte die Gestalt eines Schlauches,

welcher eine kurze Strecke hinter

seinem Vorderende eine kugelige Auf-

treibung besass, durch deren dnne

Wandung man eine grosse Anzahl von

Eiern hindurchschimmern sah I Fig.l).

Aus der usseren Gestaltung des Thieres war seine

Stellung im System nicht zu entnehmen. Um die

innere Organisation kennen zu lernen, zerlegte es der

. Verfasser deshalb in Schnitte, nachdem er es gefrbt
und gehrtet hatte. Aus den Ergebnissen dieser

Untersuchung, vereinig*, mit dem, was das in Nelkenl



No. K). Nal u r\v is sensu li alt liehe Bunds oh au. 119

aufgehellte Object schon vorher erkennen Hess, ent-

warf der Verfasser das Uebevsiehtsbild
,
welches in

iler Figur 2 copirt ist. Man sieht, dass die Leibes-

wand nur vorn

von einiger Strke

ist, wahrend sie

zumal da, wo die

Masse der Eier die

kugelige Auftrei-

bung bildet, in-

folge der starken

Ausdehnung
;;Hi usserst dnn er-

scheint. Wo das

Thier der Krper-
wand des Wirthes

ansitzt, befindet

sich eine Oeffnung,

die man wohl als

Mundffnung (31)

in Anspruch zu

nehmen hat, zumal

sie in ein Rohr

fhrt, welches als

Schlundrohr an-

zusprechen sein

wrde. Eine wei-

tere Fortsetzung
des Darmcanals ist

aber nicht vorhan-

den , sei es nun,

dass derselbe zer-

rissen oder auf

andere Weise uni-

gebildet ist. Der

bliudgeschlosseue

Sack(V), welcher

sieb am hinteren

Krperende findet

und der durch

einen Ausfh-

rungsgaug mit der

Aussenwelt in Ver-

bindung steht,

lsst sieh aus sp-
ter zu errternden Grnden nicht ohne Weiteres als

ein Abschnitt des Darmes und Enddarm deuten.

\\ as die Molluskennatur des seltsamen Parasiten

begrndet, ist der Bau seiner Genitalorgaue. Es
findet sich ein voluminser Eierstock [Ov), in welchem
die Eier in der fr die Molluskeu typischen Weise

gebildet werden. An ihn schliesst sich ein Eileiter

{Eil) und ein Fruchthlter (Ut), sowie eine mit

Spermatozoon gefllte Samentasche (St) an. Eileiter

und Fruchthlter sind freilieh nicht mehr in Function,
denn die Eier lsen sich gruppenweise vom Ovarium
ab und gelangen direct in den aufgetriebenen Theil

des Krpers. liier sieht man die einzelnen Gruppen
noch von der Membran umhllt, welche sie bei der

Abschnruug vom Eierstock mit von diesem weg-

Innere Organisation von Entocolax Luil-

wigii. A = Atkemloch. Ei = Bier, KU
= Eileiter, F = Furchungsstadien der Eier,

Lh = Lrilx'-lmliW'. Lw = i.i'ibt'.-waml. M =
Mund, 0? Organ von unbekannter Bedeu-

tung, ()v = Ovarium, <s' = Schlund, St =
si tasche, Z*? = Tasche von unbekannter

Bedeutung, Vt = Uterus, W= Leibeswand
des WolnitUiere8. Die Geuitalorgane sind

zum Theil nach aussen geschlagen. Ver-

grosserung lfifach.

nahmen. Es sind dies Theile der Membran, welche

den Eistock umgiebt.
Es fragt sich jetzt, welche Bedeutung der Hhle

zukommt, in welcher die Eier liegen. Bestrkt durch

die Structur der Wandung und das Vorhandensein

einer nach aussen fhrenden Oeffnung (Fig. 2, A), ist

der Verfasser geneigt, sie fr die Athemhhle der

Schnecke zu halten. Zu dieser Abtheilung der

Mollusken, und zwar zu den Prosobranchiern, wrde
nmlich der Parasit allem Anschein nach zu rechnen

sein. Bei einer solchen Auffassung des Organismus
knnte das schon erwhnte sackfrmige Organ (OV),

welches im hinteren Theile des Krpers liegt und an

dessen Ende mit besonderem Ausfhrungsgang
mndet, nicht als Fortsetzung und Endigung des

Darmes angesehen werden, da dieser bei den Proso-

branchiern in die Athemhhle sich ffnet. Auch

stimmt der innere Bau dieses Organes nicht mit der

Beschaffenheit des Darmes der Prosobranchier zu-

sammen, indem die Wandung einen lamellsen Bau

zeigt, Falten des Epithels bildet, die sich wie die

Bltter eines Buches ber einander legen. In der

Fig. 2 ist dies durch die Strichelung au der Wand

ausgedrckt. Au und fr sich wrde man beim An-

blick des von dem Verfasser gegebenen Bildes am
ersten geneigt sein, das betreffende Organ fr einen

Theil des Darmes zu halten. Bei dem Versuche,

das rthselhaite Organ fr die Niere zu erklren,
bietet sich bei der von Herrn Voigt vertretenen

Auffassung des ganzen Thieres dieselbe Schwierigkeit

dar, indem auch die Niere bei den Prosobranchiern

in die Athemhhle ausmndet. Auch ist nicht an-

zunehmen, wie der Verfasser hervorhebt, dass der

.Stoffwechsel bei den Parasiten ein so lebhafter ist,

um das Vorhandensein eines so voluminsen Excre-

tionsorganes zu rechtfertigen.

Ein weiteres Organ ,
dessen Bedeutung vom Ver-

fasser nicht erschlossen werden konnte, ist die kleine

Tasche (Fig. 2, TV), welche hinter dem Ovarium liegt

und in den Spalt zwischen diesem und der Krper-
wand, also in die Leibeshhle, mndet.

Nachdem wir die Organisation des seltsamen

Parasiten kennen gelernt, handelt es sich darum,
eine Erklrung derselben resp. ihres Zustandekom-

mens zu geben ,
denn mit dem Bau, wie wir ihn

von den Schnecken kennen, stimmt sie wenig genug
berein. Natrlicher Weise war es fr den Verfasser

schwierig, aus dem einen Exemplar von Entocolax,

welches ihm zu Gebote stand, eine befriedigende Dar-

stellung zu geben. Von den Vermuthungen ,
die er

ausspricht, heben wir nur Folgendes hervor. Die

Schnecke besass auf frherem Stadium eine vollkom-

menere Organisation und nahm erst infolge ihres

parasitischen Lebens den Zustand an ,
in welchem

wir sie kennen lernten. Ob der Darm dabei zerrissen

oder sonstwie rckgebildet wurde, lsst sich vorlufig

nicht entscheiden. Da die Schnecke getrennt ge-

schlechtlieh ist, denn an eine Verwechselung der

Sanientasche mit einem Hoden ist nach des Verfassers

Ausspruch nicht zu denken, so muss die Begattung
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gewiss schon stattgefunden haben , als ihre Organi-
sation noch nicht so weit zurckgebildet war. Viel-

leicht geschah dies im Freien und erst spter wan-

derte das begattete Weibchen in die Holothurie ein,

um sich in ihr festzusetzen, vielleicht leben aber auch

die Mnnchen in dieser. Jedenfalls sind die letzteren

nicht bekannt.

Die Eier, welche aus dem Ovarium in den auf-

getriebenen Theil des Krpers gelangten und durch

ihre dichte Anhufung eben dessen Anschwellung ver-

anlassten (in der Figur sind viel zu wenig Eier ein-

gezeichnet), knnen nur durch Platzen der Krper-
wand frei werden. Dabei drfte das Thier zu Grunde

gehen. Eine Oeffnung ist zwar an jenem Theile des

Krpers vorhanden ,
aber sie ist fr die Entleerung

der Eier ungengend. Die Befruchtung der Eier ge-

schieht nach Annahme des Verfassers nicht dadurch,

dass die Spermatozoon durch den Ausfhruugsgang
der Samentasche und den Eileiter in die Leibeshhle,

sowie zu den Eiern gelangen, sondern vielmehr durch

die allgemeine Auflsung, welche der Krper und mit

ihm auch die Samentasche beim Platzen seiner Wan-

dung erfhrt. Die Eier mischen sich dann mit den

Spermatozoen, werden befruchtet und entwickeln sich.

Nun kommen aber schon innerhalb des Parasiten

Furchungsstadien der Eier vor, wie man aus der Fig. 2

erkennt, und dies scheint doch daraufhinzuweisen, dass

die Befruchtung bereits im Inneren stattfindet. Ueber

das weitere Schicksal der Eier ist nichts bekannt.

Entwickeln sie sich innerhalb der Holothurie zu der

Schnecke, die hier verbleibt und sich festsetzt, oder

gelangen die Larven nach aussen, um sich hier weiter

zu entwickeln ? Antworten auf diese, sowie andere

Fragen, welche sich bei Betrachtung des vorliegenden

seltsamen Organismus aufdrngen, mssen von fer-

neren Untersuchungen erwartet werden.

E. Korscheit.

T. G. Boniiey: Die Grundsteine der Erdrinde.

(Abend -Vorlesung whrend der Versammlung der British

Association zu Bath, Sept. 1888. Naturc, Vol. XXXIX,

1.. 89.)

Wissen wir irgend etwas von der Erde beim

Beginne ihrer Geschichte etwas von denjenigen

Gesteinsmassen, auf denen, wie auf Grundsteinen,

der grosse Oberbau der Versteinerungen fhrenden

Schichten ruhen mussV Die Palontologen haben

durch emsigen Fleiss viele von den Inschriften ent-

ziffert, so verwischt und zerschlagen sie auch sein

mochten, auf denen die Geschichte des Lebens in dem

grossen Steinbuche der Natur eingegraben ist. Von

den Anlangen desselben knnen wir freilich noch

nicht sprechen. Die ersten Zeilen des Berichtes

fehlen|jetzt noch, vielleicht werden siejniemals auf-

gefunden werden. Aber abgesehen davon bevor

Grser,' Kruter, Bume, bevor sich bewegende Ge-

schpfe im Wasser"
,
bevor Thiere des Landes nach

ihrer Art" existirten war ein Land da und war

ein Meer vorbanden. Wissen wir irgend etwas von

der noch des Lebens haaren Erde'.-' Knuen die Ge-

steine an sich uns irgend welche Hlfe leisten fr
die Deutung der Geheimschrift, welche ihre Ge-

schichte verbirgt? oder mssen wir antworten, dass es

weder Stimme noch Sprache giebt, und dass wir mit

blinder Unterwerfung annehmen oder mit nicht weniger
blindem Unglauben zurckweisen mssen die Schlsse
der Physiker und Chemiker?

Das Geheimniss der glhenden Jugend der Erde
ist zweifellos wohl gewahrt; so gut, dass wir oft ver-

sucht worden sind, eher mssig zu rathen, als geduldig
zu arbeiten. Nichtsdestoweniger fangen wir, wie ich

glaube, an, festen Grund zu fhlen nach einem langen
Maische durch eine Gegend von Flugsand; wir

gewinnen den Halt von Eiklrungs-Principieu, deren

relativen Werth wir noch nicht in allen Fllen ganz
erfassen knnen von Grundstzen, welche gelegent-
lich sogar sich widersprechend zu sein scheinen, die

uns aber eines Tages sicherlich zur Wahrheit fhren
werden.

Ich will nicht versuchen, Ihnen einen geschicht-
lichen Ueberblick zu geben, sondern will Ihnen nur

gewisse Thatsachen vorfhren , fr welche ich ein-

stehen kann, und die Schlsse andeuten, welche diese

wie mir scheint, verbrgen. Wenn ich wenig von den

Arbeiten Anderer spreche, so geschieht dies nicht aus

einem Verlangen, fr mich etwas zu beanspruchen,
sondern weil es fr meinen vorliegenden Zweck
unwesentlich ist, wer zuerst eine bestimmte Beob-

achtung gemacht hat, und wie weit seine Schlsse

aus denselben richtig waren. Die Anerkennung der

guten Leistung msste Zurckweisung der schlechten

in sich schliessen und hierzu scheint, soweit es sich

um Personen handelt
,

kaum die gegenwrtige

Gelegenheit eine passende zu sein. So will ich am

Beginne meines Vortrages ein fr allemal einen Satz

aufstellen, den ich wie eine Vorrede stets angewendet
wissen will: Sie haben die Freiheit zu denken,

dass alles in demselben von irgend Jemand, irgend

wo gesagt worden ist" ,
doch will ich hinzufgen,

dass, soweit mglich, jede Behauptung von mir per-

snlich verificirt worden ist.

Der Name cambrisch" wurde den ltesten Ge-

steinen gegeben, in denen Versteinerungen gefunden
worden sind. Diese Gruppe bildet das erste Kapitel

im ersten Bande (palozoisch" genannt) der Ge-

schichte der lebenden Geschpfe. Alle lteren Ge-

steine werden vorlufig archisch" genannt. Diese

ich spreche gegenwrtig von denen, welche zweifel-

los das Cambrische unterlagern zeigen deutliche

Verschiedenheiten unter einander. Einige sind sicher-

lich die Trmmer von anderen und oft lteren Mate-

rialien von Schiefern und Sandsteinen, vulkanischem

Staub und Asche, selbst Lavaflssen. Diese Gesteine

unterscheiden sich nur wenig von dem Liegenden
des Cambrischen; wahrscheinlich sind sie verhltuiss-

mssig nicht viel lter. Aber an mehreren Orten

finden wir in hnlicher Lagerung Gesteine, ber

deren Ursprung die Entscheidung schwieriger ist.

Oft sind sie in ihrem allgemeinen Aussehen den

Sediment- Ablagerungen hnlich, aber sie enthalten
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selten deutliche Anzeichen von ihren ursprnglichen
tr mmerartigen Bestandteilen. Sie sind metamr-

phosirt worden, die alten Structuren sind verwischt,

neue Mineralien haben sieh entwickelt und diese

zeigen jene eigenthmliche Orientirung, jene ungefhr

parallele Anordnung, welche mau als Parallelstructur

(foliation) bezeichnet hat. Abgesehen hiervon sind

einige Massen ziemlich homogen, whrend andere eine

deutliche Parallellagerung der Mineralien zeigen, die

gewhnlich mit der anderen Structur zusammenfllt.

Solche Gesteine sind die Gneisse und Schiefer

letztere oft sehr ungenau benutzte Bezeichnung
beschrnke ich stets auf Gesteine, welche eine wirk-

liche Parallelstructur zeigen. In einigen Schiefern

sind die constituirenden Mineralien verhltnissmssig

winzig, in anderen sind sie von betrchtlicher Grsse.

Im ersteren Falle knnen wir oft die Behauptung

wagen, dass das Gestein ein metamorphosirtes Sedi-

ment ist; im letzteren ist sein ursprnglicher Zustand

Sache der Conjectnr. Gesteine der ersteren Klasse

scheinen oft, um kein strkeres Wort zu brauchen,

oben zu liegen und somit weniger alt zu sein als

die der letzteren
,
und unter diesen folgt eine grbere

und massigere Reihe, in welcher die granitischen Ge-

steine vorherrschen. In diesen letzteren ist oft die

Schieferung unmerklich und die Gesteine sind daher

nicht deutlich spaltbar.

Dass diese Gesteine lter sind als das t'ambrische,

kann oft bewiesen werden. Zuweilen kann sogar

gezeigt werden ,
dass sie ihren jetzigen unterschei-

denden Charakter angenommen haben, bevor die

darber geschichten cambrischen Gesteine abgelagert

wurden. Solche Gesteine knnen wir daher vertrauens-

voll als Typen der Grundsteine der Erde bezeichnen.

Wie die im Euphrat-Thale vergrabenen Inschriften

uns die Sprache der Accad in den Tagen vor Ankunft

der Semiten reden, so offenbaren diese, was damals

die Erdrinde bildete. Wenn wir in diesen Gesteinen

irgendwelche Eigentmlichkeiten der mineralischen

Zusammensetzung und Structur linden, knnen wir

dieselben mit Recht als unterscheidend betrachten.

Wir haben uns nur zu hten, als ursprnglich die-

jenigen Charaktere flschlich aufzufassen
, welche

secuudr und spter eingedrckt sind.

In anderen Theilen der Erde finden wir Gesteine

von hnlichem Charakter wie die oben genannten,
deren Alter nicht so genau fixirt werden kann, ob-

wohl wir beweisen knnen, dass sie guzlich ausser

Zusammenhang mit den ltesten, berlagernden Schich-

ten und viel lter sind, als diese. Zu behaupten, dass

diese Gesteine mit den anderen gleichalterig sind, ist

offenbar eine Hypothese, welche auf der Annahme be-

ruht, dass Gemeinsamkeit der Structur eine Beziehung
hat zur Aehnlichkeit des Ursprunges. Ich weiss wohl,

dass Versuche gemacht wurden
,

sie zu discreditiren.

Aber wenn wir die Schwierigkeiten aussondern, welche

nur sophistisch sind ich meine die
,
welche ge-

schaffen wurden durch die Anwendung von zwei-

deutigen und irrefhrenden Bezeichnungen , wenn
wir nur diejenigen bercksichtigen, die herrhren

von unseren beschrnkten Untersuchungsmitteln, dass

wir z. B. ein an Ort und Stelle zerquetschtes Gestein

unterscheiden sollen von einem, das aus transportirten
Bruchstcken besteht

,
mit anderen Worten, in jedem

Falle eine spter herbeigefhrte von einer primren
Structur trennen sollen, und wenn wir andere nicht

in Anschlag bringen ,
die herrhren von der Be-

schrnkung unserer iustruraentellen und Seh-Krfte,
so trage ich kein Bedenken, als Resultat einer langen,

und ich hoffe sorgfltigen Arbeit, zu behaupten, dass

gewisse Structuren in naher Beziehung stehen zur

vergangenen Geschichte eines Gesteins, und dass in

sehr vielen Fllen unsere Diagnose der Ursache aus

ihren Wirkungen nicht weniger Vertrauen verdient,

als die eines Sachverstndigen in der Pathologie oder

Physiologie. Aehnlichkeiten der Structuren, die ver-

schiedenen Ursprunges sind, kommen zweifellos zu-

weilen vor, Aehnlichkeiten, die nicht selten herrhren

von partieller Uebereinstimmung der Umgebungen;
aber in Bezug auf diese ist es unsere Pflicht, geduldig
zu arbeiten

,
bis wir dahin gelangen ,

sie zu unter-

scheiden. Die Schwierigkeit des Versuches berechtigt

uns nicht, weder ihn in Verzweiflung zu verlassen,

noch uns nach einigen hastigen Beobachtungen nieder-

zusetzen und Hypothesen zu modeln, welche keine

bessere Begrndung haben, als unsere eigene Unfhig-
keit oder Massigkeit.

Da es nicht mglich ist, in der mir zur Verfgung
stehenden Zeit den Satz zu beweisen, muss ich an-

nehmen, was, wie ich glaube nur wenige, wenn ber-

haupt welche, competente Forscher leugnen werden,

dass gewisse Structuren unterscheidend sind fr Ge-

steine, welche aus dem Schmelzflsse unter dieser oder

jeuer Umgebung erstarrt sind, dass andere unter-

scheidend sind fr sedimentre Gesteine, wieder andere,

was auch ihre Bedeutung sein mag, Gesteinen der so-

genannten metamorphischen Gruppe angehren. Ich

werde mich darauf beschrnken, durch Vergleichung
mit Structuren von Gesteinen, deren Geschichte be-

kannt ist, anzudeuten, welche Schlsse gezogen werden

knnen in Bezug auf die Geschichte der zuletzt ge-

nannten Gesteine, welche, wie ich bereits augegeben,
in manchen Fllen Beispiele von den Grundsteinen

der Erde sind, whrend sie in anderen Fllen, wenn

sie dies nicht sind, ausgezeichnete Nachahmungen
derselben bilden.

Lassen Sie uns vorsichtig

das Problem Ihnen vorlegen
unseren Weg zu einer Lsung
erste Schwierigkeit besteht darin, Probestcke der

ltesten Gesteine zu finden, in deneu die ursprng-
lichen Structuren noch unverndert sind. Gewhnlich

sind sie Palimpsesten hnlich, wo der ursprng-
liche Charakter unter der jngeren Inschrift hch-

stens schwach unterschieden werden kann. Hier

zeige ich Ihnen eins von den besten Exemplaren, die

ich besitze, einen Laurentischen Gneiss aus Canada.

Seine Structur ist charakteristisch fr die ganze

Gruppe; die Krystalle von Glimmer und Hornblende

sind gut begrenzt und haben gewhnlich eine mehr

vorgehen! Ich will

und will versuchen,

zu ertasten. Unsere
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oder weniger parallele Anordnung; hier und da sind

Lagen vorhanden, in denen diese Mineralien reich-

licher sind als anderswo. Der Quarz und Fehlspath
sind von krniger Gestalt; die Begrenzungen dieser

Mineralien sind nicht geradlinig, sondern gekrmmt,
wellig oder gelappt; kleine Krner des einen scheinen

zuweilen in grsseren Krnern des anderen einge-

schlossen zu sein. Obwohl die Structur dieses Ge-

steins eine oberflchliche Aehnlichkeit hat mit der

eines Granits von hnlichem Korn, so unterscheidet

es sich von demselben in dieser Beziehung, wie wir

aus dem nchsten Beispiel, einem wahren Granit,

sehen knnen, in welchem die geradlinige Begrenzung
des Feldspaths deutlich ist. liier also ist eins unserer

Probleme. Dieser Structur- Unterschied ist zu all-

gemein, um ohne Bedeutung zu sein. Was bedeutet er?

Es ist schwieriger, Exemplare eines Schiefers von

hnlichem geologischen Alter zu erhalten, der ganz
frei ist von spterer Umgestaltung. Offenbar haben

die Structur und die Zusammensetzung des Gesteines

dasselbe einer Strung zugnglicher gemacht. Aber

die ausgestellten, obwohl keineswegs vollkommenen

Exemplare knnen dazu dienen, die Structur eines

archischen Schiefers zu zeigen, der vorzugsweise aus

Quarz und Glimmer besteht. Wir knnen sie als

Reprsentanten nehmen fr eine betrchtliche Reihe

von Gesteinen, welche oft in solcher Weise vergesell-

schaftet sind, dass sie den Gedanken nahelegen, sie

hatten, trotz ihres jetzigen krystallinischen Zustandes,

einen sedimentren Ursprung. Kann dieser Schluss

gerechtfertigt werden?

Wie sollen wir dies Problem in Angriff nehmen?

Offenbar ist der hoffnungsreichste Weg der, dass mau
vom Bekannten zum Unbekannten bergeht. Unter

den dem Geologen bekannten Aenderungs-Factoren
sind drei anerkanntermaassen von grosser Bedeutung,
nmlich Wasser, Wrme uud Druck. Da wahrschein-

lich alle Aenderuugen in der Natur, mit denen wir es

zu thun haben, in Gegenwart von Wasser eingetreten

sind, whrend die von ihm allein veranlassten ge-

whnlich oberflchliche sind, so will ich seine An-

wesenheit voraussetzen und nicht versuchen, seine

Wirkung gesondert zu betrachten. Hingegen mssen
wir versuchen, die Resultate des Druckes und der

Wrme festzustellen, wenn sie einzeln, und wenn sie

in Verbindung wirken bei der Umgestaltung der Ge-

steine von bekanntem Charakter; doch wollen wir an-

nehmen, dass wahrscheinlich, whrend der eine Factor

vorherrscht, der andere nicht ganz ohne Wirkung
gewesen.

Die erste Wirkung des Druckes, der von den grossen

Bewegungen der Erdrinde herrhrt, ist, die grsseren
Bruchstcke in den Gesteinen abzuplatten und in denen

von feinerem Korn die Structur hervorzubringen,
welche Transversalschieferung (deavage) genannt wird.

Dies ist jedoch eine vorzugsweise mechanische Modi-

fikation. Sie besteht in einer Xeuauordnung der con-

stituirenden Theilchen, whrend mineralische Ver-

nderungen, so weit sie auftreten, ganz untergeordnet
sind. Aber in gewissen extremen Fllen sind auch

die letzteren bemerkbar. Aus dem feinen Thou, ge-

whnlich das Resultat des Zerfalls von Feldspath, wird

ein gewhnlich farbloser Glimmer gebildet, der in

dnnen Blttcheu auftritt, die oft weniger als ein

Hundertstel Zoll lang sind. Bei diesem Process ist

eine gewisse Menge Kieselerde frei geworden, die zu-

weilen prexistireude Quarzkrner vergrssert, zu-

weilen aber selbstndig zu mikrokrystalliuisckeni

Quarz erstarrt. Kohlige und eisenhaltige Bestand-

teile werden bezw. verwandelt in Graphit und Eisen-

oxyd. Hier sehen Sie ein Beispiel eines so um-

gewandelten, palozoischen esteins. Es bestand

ursprnglich aus Schichten von schwarzem Thon und

grauem Schlamm. In dem ersteren hat sich dieser

heutige Glimmer reichlich entwickelt; er ist auch, wie

man erwarten konnte, in gewissem Grade in dem
letzteren zugegen. Beachten Sie, dass die ursprng-
liche rarallelstructur trotz dem Drucke nicht ver-

wischt worden ist. Ein anderer Punkt muss gleichfalls

beachtet werden. Die schwarzen Linien des Quer-

schnittes zeigen die Richtung der Transversalschiefe-

rung des Gesteins an, die ungefhr rechtwinklig ist

zur Richtung des Druckes, der am merklichsten die

Gegend beeinflusst hat, whrend die mikroskopische

Parallellagerung, wie wir sie nennen knnen, gleich-

gerichtet zu sein scheint der ursprnglichen Lagerung,
und somit lter ist als die vorherrschende Schieferung.

Beide Erscheinungen mgen Theile einer zusammen-

hngenden Reihe von Bewegungen bilden, aber auf

jeden Fall sind sie so weit verschieden, dass der

Druck
,
welcher die eine hervorrief, ungefhr recht-

winklig wirkte zu dem, welcher die andere entstehen

liess, und die parallelen Lagen waren entwickelt,

bevor sie gebogen und gezerrt wurden.

Gehen wir nun ber zur Prfung der Einflsse

des Druckes, wenn er auf ein bereits krystallinisches

Gestein wirkt. Hier ist es offenbar unwesentlich, ob

das ursprngliche Gestein ein wirklicher Granit oder

ein grauitischer Gueiss gewesen; denn gegenwrtig

beschftigt uns nur die Wirkung des Druckes auf

ziemlich krniges, krystallinisches Gestein. Aber in

den resultirenden Structuren zeigen sich
,

wie mir

scheint, Unterschiede, welche abhngen von der Art,

wie der Druck gewirkt hat. Sie knnen in zwei

Gruppen getheilt werden; die eine zeigt das Resultat

des einfachen, directen Zertrmmerns, die anderen

des Zerquetschens uud Gleitens. Im ersteren Falle

war die Gesteinsmasse so gelagert, dass jede merkliche

Seitenbewegung unmglich gewesen; sie verhielt sich

wie ein Block in einer Press- Maschine; im letzteren

war eine sehr kleine Seitenbeweguug der Theilchen

mglich, und sie hat vorgeherrscht, wenn (wie bei den

Falten-Verwerfungen) die ganze Masse nicht bloss eine

Zusammendrckung erfahren, sondern auch laugsam
vorwrts gewandert ist. Offenbar knnen die beiden

Flle nicht scharf gesondeit werden, denn das Zer-

malmen eines nicht homogenen Gesteins kann einiges

lecale Gleiten mglich machen. Dennoch ist es wichtig,

sie in unserer Vorstellung zu trennen, und wir werden

linden, dass in vielen Fllen die Structur im Ganzen,
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wie die Transveraalschieferung eines Schiefers, von

einem directon Quetschen herrhrt, whrend in anderen

die Wirkung des Gleitens vorherrscht. Die letztere

zeigt daher Erscheinungen, welche hnlich sind den

Wirkungen einer Dehnnngsbeanspruchnng. Mate-

rialien von hnlichem Charakter nehmen eine mehr
oder weniger linienformige Anordnung an; das Ge-

stein wird leicht gebndert und zeigt, wie man sagt,

eine Art von Fluidal - Structur. Dieser Ausdruck

ist, wenn wir uns vor Missverstndnissen in Acht

nehmen, keineswegs ungeeignet. Die Masse nimmt

allmlig einen trmmerartigen Zustand unter dem
Drucke an, und ihre Theilchen, die unter den Wir-

kungen des Schubes scheeren und gleiten, verhalten

sich in gewissem Grade, wie die einer nicht gleich-

frmigen Gesteinsmasse in plastischem Zustande, wie

z. D. eine Glasschlacke. Aber wir mssen uns in

Acht nehmen, dass wir die Analogie nicht zu weit

treiben. Die interessanten Versuche, welche gemacht
worden sind ber das Fliessen fester Krper und

ber ausgewalzte, plastische Substanzen, sind wohl

werthvoll als Illustration, aber sie stellen, wie mir

scheint, einen Sachverhalt dar, der in einer nur durch

mechanische Krfte pulverisirteu Gesteinsmasse selten

vorkommt. Wenn ich aus ihnen Folgerungen ab-

leiten soll, muss ich den Felsen nicht als bruchstck-

artigen, festen Krper (fragmental solid) wenn

der Ausdruck zulssig ist betrachten, sondern als

eine unvollkommene Flssigkeit; das heisst, ich muss

sie betrachten als Illustration von Structuren in

Gesteinen, welche einen krystallinischen Zustand noch

anzunehmen nicht bereits angenommen haben.

Beispiele von den Wirkungen des directen Zer-

quetschens in einem granitischen Gestein sind in den

Alpen zahlreich. Die eines scheereuden Quetschens

sind grossartig entwickelt in der Nhe der grossen

Falten -Verwerfungen in den nordwestlichen Hoch-

landen von Schottland.

In dem ersteren Falle, wo ein granitisches Gestein

nur in massigem Grade afficirt worden ist, und das

resultirende Gestein in einem Handstcke ein Gneiss

ohne eine sehr bestimmte Parallelstructur genannt
werden wrde, finden wir, dass es unter dem Mikro-

skop eine Trmmer- Structur zeigt; die Feldspathe
sind oft etwas gerundet in ihren Umrissen, hufig
sehr zersetzt und bedeckt mit kleinen Blttchen

weissen Glimmers von seeundrem Ursprung, und

scheinen gewhnlich zu verlaufen in eine Art

Schweif von mikrolithischem Glimmer, der zweifellos

das Resultat ist einer Zerstrung des Feldspaths,
wobei die brig bleibende Kieselsure als mikrokrv-

stallinischer Quarz erscheint. Die ursprnglichen

Quarzkrner sind zerbrochen worden und werden

nun reprsentirt durch kleinere Krper, oft in noch

linsenfrmigen Haufen, hnlich kleinen Einschlssen"

von Qnarzit. Die ursprnglichen Blttchem von

schwarzem Glimmer sind zerrissen und zerzerrt

worden und erscheinen nun als streifige Schwrme von

Flitterchen, von oft weniger als '

,-,
ihrer ursprng-

lichen Lnge. In ossersten Fllen der Zermalmung

ist der Feldspath fast verschwunden; die Bestand-

teile sind alle in ihrer (irsse reducirt, und das Ge-

stein wird auf den ersten Blick nicht mehr ein Gneiss

genannt werden, sondern ein feinkrniger Glimmer-

schiefer. Er ist ungemein schieferig geworden, und
die flachen Oberflchen der Bruchstcke zeigen ein

eigenthmliches Aussehen, als htten sie einen Firniss

aus mikrolithischem (ilimmcr angenommen. Kurz,
aus einem granitischen Gestein ist ein mikrokrystal-

linischer Glimmerschiefer entstanden, der gleichwohl
sich merklich unterscheidet von dem Gestein, dem
diese Bezeichnung gewhnlich beigelegt wird.

Wenden wir uns nun zu einem Gestein von hn-

licher Beschaffenheit, in dem die Wirkung des Gleitens

merklicher ist. Ich habe ein Probestck ausgewhlt,
in welchem, wie in dem ersten Beispiel oben, einige

Feldspathe noch in erkennbaren Trmmern brig

geblieben. Diese jedoch haben gewhnlich keine

Schwnze von Glimmermikrolithen und zeigen auf den

ersten Blick einige Aehnlichkeit mit den zerbrochenen,

porphyrischen P'eldspathen, welche in einem Rhyolit
auftreten. Der Glimmer, ob primr und zerstckelt

oder seeundr, strebt sich in welligen Lagern zu

assoeiiren; der Quarz hat gleichfalls ein gleich-

massigeres Aussehen und eine mehr linienformige

Anordnung. In den ussersten Fllen verschwindet

der Feldspath fast ganz (obwohl ich vermuthe, dass

er hier eine bessere Chance hat zu berdauern); der

Quarz und der Glimmer sind mehr und mehr in be-

stimmten aber dnnen Lagen vereint und der erstere

zeigt, wenn er zwischen gekreuzten Nicols betrachtet

wird, Streifen, welche auf einen betrchtlichen Abstand

fast gleichmssig gefrbt sind, als ob seine Molecle

unter einer der Richtung nach bestimmten Spannung
eine Polaritt angenommen htten, so dass Gruppen
derselben auf das Licht fast wie ein einzelner Krystall

wirken.

Die Wirkungen der mechanischen Deformation,
welche von mineralischen Umwandlungen gefolgt

sind, sind auch merkwrdig deutlich bei den pyro-
xeuischen Gesteinen. Augit ist, wie wohl bekannt,

keineswegs ein bestndiges Mineral und wird unter

bestimmten Umstnden leicht in Hornblende umge-
wandelt. Dies tritt in mehr als einer Weise ein

ohne mechanische Wirkung, doch hiervon will ich

jetzt nicht sprechen. Aber erst im letzten Jahre

ist bekannt geworden, dass Druck einen Dolerit x
) in

einen Hornblende - Schiefer umwandeln kann. Von

diesen kann ich Ihnen durch die Freundlichkeit des

Herrn Teall, der zuerst das Auftreten dieser Ver-

nderungin Grossbritannien nachgewiesen, ein Beispiel

zeigen. Das Gestein hat, wie Sie sehen, die Structur

eines Dolerit verloren und hat eine solche an-

genommen, welche fr viele Hornblende -Schiefer

') In England hat man carbonische Dolerite" von

Diabasen trennen zu mssen geglaubt, eine Unterscheidung,
die von deutschen Geologen nicht anerkannt wird. Unter

Doleril hat man also hier jedenfalls einen Diabas zu ver-

stehen. Der Name Dolerit wird auf dem C'ontinent fr
die nachtertiren Aequivalente der Diabase reservirt.
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charakteristisch ist. Ich sage viele, weil das Ge-

stein, obwohl es deutlich blttrig ist, keine deut-

liche Parallelablagerung der Mineralien zeigt. Meine

eigenen Beobachtungen besttigen die des Herrn

Teall, obwohl ich niemals so glcklich gewesen, so

wie er, einen vollkommenen Beweis fr den Ueber-

gang des einen Gesteins in das andere zu erhalten.

Es scheint also bewiesen zu sein, dass durch

mechanische Deformation, die begleitet oder gefolgt

ist von einer Neuanordnung der Molecle, blttrige

Gesteine, wie gewisse Gneisse und gewisse Schiefer,

hervorgebracht werden knnen aus ursprnglich kry-

stallinischen (iesteinen (Rdsch. I V, 32). Aber offenbar

giebt es Grenzen fr die Grsse dieser Umwandlung.
Das alte Sprichwort: Du- kannst keine seidene Brse
aus einem Schweinsohre machen", gilt auch in diesem

Falle. Um bestimmte Resultate zu erzielen, muss

mau mit (iesteinen von bestimmtem Charakter an-

fangen. So ist es oft mglich, wie ich glaube, nicht

nur die Art der Aenderung zu erschliessen, sondern

auch die des ursprnglichen Gesteins. Bisher haben

wir uns mit Gesteinen beschftigt, welche in ihrem

Charakter annhernd gleichmssig waren, obwohl aus

verschiedenen Materialien zusammengesetzt mit

mehr oder weniger krnig aussehenden Gesteinen.

Nehmen wir nun an, dass das ursprngliche (iestein

bereits eine bestimmte Structur angenommen
nehmen wir an, es htte, gleichgltig wie, eine deut-

liche Parallelstructur angenommen, wobei die Lagen von

einem kleinen Bruchtheil eines Zolls aufwrts variirten.

Wird diese Structur die mechanische Deformation ber-

dauern V Ich kann eine Antwort geben, welche uns jeden-
falls ein Stck Weg vorwrts bringen wird. Ich kann

beweisen, dass der folgende Druck oft nicht im Stande

war, eine frhere schiefrige Structur zu verwischen.

In einem solchen Gebiete wie die Alpen finden wir

gewhnlich schiefrige Gneisse und blttrige Schiefer,

welche grossem Drucke ausgesetzt gewesen. Genau

wie in dem frheren Falle sind die neuen Theilungs-

ebeuen angedeutet durch einen Ueberzug von Glimmer-

Hutchen, durch welche die Spaltbarkeit des Gesteins

in dieser Richtung vermehrt ist. Die Masse hat eine

gebltterte Schieferung
1
) (deavage-foliation) ange-

nommen. Ich bezeichne dies so, weil es von derselben

Ursache herrhrt, wie die gewhnliche Schieferung,

aber begleitet ist von Mineralnderangen lngs der

Theiluugs - Ebenen; whrend ich die ltere Structur

Schichtungs-Schieferung (stratification-foliation) nenne,

weil sie so hufig, wenn sie nicht durch eine Schichtung
der ursprnglichen Bestandteile bestimmt worden,

jedenfalls eine sehr ausserordentliche Nachahmung
einer solchen Anordnung ist. In beiden Fllen ist die

neue Structur der alten parallel, aber in anderen, der

Ausweichungsschieferung (straiu-slip deavage) eines

Phyllit, kann man sehen, wie die neuere deutlich die

ltere der Minerallagen schneidet. Als Beispiel neh-

men Sie ein vorzugsweise aus Quarz und Glimmer

') In Deutschland hat man fr diese Unterschjeidung
noch keine gebruchlichen Ausdrcke.

bestehendes Gestein. Zuweilen hat da ein gewisses

Maass von Quetschung stattgefunden ,
welche gefolgt

war von einer Neukrystallisirung des Quarzes und von

der Bildung eines blass gefrbten Glimmers. Zu-

weilen, wenn die Richtung der Strung rechtwinklig

war zur Schichtungs-Schieferung, ist letztere wellig

geworden und die Glimmerblttchen sind unter rechtem

Winkel zu ihrer ursprnglichen Lage gedreht worden.

Zuweilen erfolgte ein Schleifen oder Gleiten der Masse,

so dass eine bedeutende Menge des Glimmers wieder

auskrystallisirte lngs der neuen Theiluugsebenen.

Um es kurz zu sagen, behaupte ich als das Resultat

der Prfung zahlreicher Probestcke, dass, obwohl in

manchen Fllen die neue Structur vorherrschend ist,

ein praktisches Auge selten verfehlt, Spuren der

lteren Schieferung zu entdecken, whrend in einer

grossen Anzahl von Beispielen sie noch so deutlich

ist wie der Strich auf einem Schiefer.

Wir haben also bisher gesehen, dass Druck, der auf

vorher krystallinische Gesteine wirkt, eine Schieferung

hervorbringen kann; wenn er aber in palozoischen
oder spteren Zeiten gewirkt hat, knnen die resul-

tirenden Structuren identificirt werden, und diese sind

danu in der Regel verschieden von denen der ltesten,

schieferigen Gesteine, da wir gegenwrtig keinen Be-

weis dafr gefunden haben, dass Druck allein eine deut-

liche Parallelstructur erzeugen kann. Ich bin dessen

gewrtig, dass dieser Satz bestritten werden wird,

aber ich wage als eine Entschuldigung fr meine

Khnheit anzufhren, dass wahrscheinlich wenig Per-

sonen in Grossbiitannien mehr krystallinische Gesteine

auf dem Felde und unter dem Mikroskop gesehen,

wie ich. Whrend ich nun nicht die Mchlichkeit

leugne, dass ein entschieden gebudertes Gestein durch

Druck allein hervorgebracht werden kann, behaupte
ich ohne Zaudern , dass dies gegenwrtig eine blosse

Hypothese ist und zwar eine Hypothese, welche ihre

ernste Schwierigkeiten hat. Denn wenn wir zu-

geben, dass bei vielen ursprnglich krnigen Gesteinen

dynamischer Metamorphismus eine Mineralbnderung

erzeugt hat, so ist dies nur in einem geringen Maass-

stabe der Fall gewesen, und die Lagen sind nur einen

kleinen Bruchtheil eines Zolls dick. Niemand knnte

auch nur einen Moment einen Granit mit Kataklas-

structur aus den Hochlanden verwechseln mit einem

Laurentischeu Gneiss aus Canada oder mit einem un-

verletzten Hebriden - Gneiss. Denn damit der erstere

den Zustand des letzteren erreiche, muss die Masse

unter Verhltnisse gebracht worden sein, welche

grosse Bewegungsfreiheit unter den Theilchen ge-

stattete, fast so viel wie unter denen eines geschmol-

zeneu Gesteins. Offenbar scheint der dynamische Me-

tamorphismus der palozoischen oder spteren Zeiten

eine supplementre Wirkung zu erheischen. Knnen
wir einen Schlssel zu derselben erhalten?

Eine Erklrung der breitbnderigen Structuren

ist vor langer Zeit aufgestellt und jngst mit ge-

steigertem Nachdruck vorgebracht worden, welche

einige unserer Schwierigkeiten vermeidet. Wir wissen,

dass der Proccss des Erstarrens in einem grobkry-
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stallinischen Gestein ein langsamer gewesen; die con-

stituirenden Mineralien scheiden sich allinlig aus dem

Magma aus, von dem zuweilen so wenig brig bleiben

kann, dass ein Gestein mit einer wirklich glasigen

Basis fr ein holokrystallinisches verkannt worden

ist. Das restirende und nicht erstarrte Magma wrde
ein langsames Fliesseu der Masse gestatten ,

aber es

wrde so wenig davon da sein, dass die bereits in-

dividualisirten Krystalle, obwohl in ihrer Lage durch

gegenseitige Bewegungen verndert, durch Spannungen
beeinflut und dem Bruche ausgesetzt wren. Wenn
ein solches Gestein schliesslich erstarrt ist, wird es

viele Erscheinungen zeigen, die eigenthmlich sind

einem durch dynamischen Metamorphismus modifi-

cirten Gestein , aber es wird sich durch die grssere
Grobheit seiner Structur unterscheiden. Dies mag
sich als richtige Erklrung erweisen fr die auffallend

bltterigen und gebnderten Gabbros des Lizard-

Districts. Dass manche krystallinische Gesteine durch

dieses Stadium hindurchgegangen sein mssen
,
bin

ich nun in der Lage zu besttigen aus noch nicht

publicirten Thatsachen.

Wir wollen aber sehen, ob nicht eine andere

Richtung der Untersuchung einiges Licht auf unsere

Schwierigkeit werfen kann. Ich habe bereits die

Wirkung erwhnt, die hervorgebracht wird durch das

Eindringen grosser Massen eruptiven Gesteins in andere

Gesteine. Diese knnen entweder bereits erstarrte,

Eruptiv-Gesteine sein oder sedimentre. Die ersteren

knnen bergangen werden, da sie uns nicht wesent-

lich helfen knnen. In Bezug auf letztere sind die

Resultate des sogenannten Contact - Metamorphis-

mus, wie wir erwarten knnen, sehr mannigfach.

Sprechen wir nur von den exstremsten Fllen
,

so

finden wir, dass Sandsteine in Quarzite umgewandelt
werden, Kalksteine werden grobkrystalliuisch, wobei

alle Spuren von Organismen verschwinden und kry-
stallinische Silicate gebildet werden. In thonigen Ge-

steinen verschwinden alle Zeichen der ursprnglichen
Sedimente, krystallinische Silicate werden gebildet, wie

Glimmer (besonders brauner), Granat, Andalusit, und

zuweilen Turmalin (Rdsch. III, 437); Feldspath jedoch
ist sehr selten. Massig grosse Quarzkrner entstehen

entweder durch Vergrsserung der ursprnglichen
Krner oder durch selbstndige Krystallisation der

restirenden Kieselsure. Es ist ferner wichtig, zu

bemerken, dass, sowie wir uns der Oberflche der

eingedrungenen Masse nhern d. i. sowie wir in

die Region gelangen, wo die hchste Temperatur am

lngsten bestanden , die secundren Mineralien eine

bedeutendere Grsse erreichen und mehr frei sind

von Begleitsubstanzen, d. h. sie -waren nicht gezwungen,
bei ihrer Bildung prexistirende Bestandteile in

sich aufzunehmen. Das Gestein ist nmlich nicht

ganz geschmolzen worden, sondern hatte einen Zu-

stand erreicht
,

in dem eine freiere Bewegung der

Molecle mglich war, und ein neues Mineral konnte

beim Krystallisiren die feuerbestndigeren Theilchen

bei Seite drngen. Ich kann Ihnen das Resultat

des Contact- Metamorphismus vielleicht am besten

einprgen, wenn ich Ihnen zeige, welches seine

Wirkungen sind auf ein Gestein wie das, welches

ich als Illustration der Wirkung des Druck - Meta-

morphismus auf eine deutlich geschichtete Felsmasse

vorlegte. Dieselben bestehen kurz darin, das Gestein

zu consolidiren und, whrend einige Bestandtheile

verschwinden
,

die Grsse aller anderen bedeutend

zu vermehren. Es folgt somit, dass die Absonderung
der Mineralien dadurch befrdert wird, dass man fr

einige Zeit eine hohe Temperatur erhlt, was fast

eine absolute Wahrheit ist. Ich will hinzufgen, dass,

obwohl durch Contactmetamorphismus modificirte Ge-

steine sich von den archischen Schiefern unterscheiden,

wir in ihnen die besten Nachahmungen der Schich-

tungs
-
Schieferung und der anderen charakteristi-

schen Structuren der letzteren finden.

Eine - andere Gruppe von Thatsachen erheischt

Beachtung, bevor wir unsere Schlsse aus dem Vor-

stehenden ziehen. Wenn eine geschichtete Masse

auf betrchtlich lteren Gesteinen ruht, dann ist sehr

gewhnlich der untere Theil der ersteren voll von

Bruchstcken der letzteren. Beschrnken wir uns

auf die Grundschichten des Cambrischen und Ordo-

vician der ersten beiden Kapitel im Steinbuche

des Lebens. Was knnen wir aus dem Inhalt ihrer

Seiten lernen? Sie sagen uns, dass granitische Ge-

steine , krystallinische Schiefer verschiedener Art,

ebenso wie Quarzite und Phyllite damals in der Welt

sehr reichlich waren. Der Torridon-Sandstein Schott-

lands beweist, dass viel von dem unterliegenden
Hebridean damals eben seine jetzigen Kennzeichen

erlangt hatte. Die cambrischen Gesteine von Nord-
und Sd -Wales wiederholen die Erzhlung, besonders

bei Llynfaclog in Anglesey, wo die anstehenden Gneiss-

felsen
,

aus denen die Gerolle abstammten
,

selbst

wenn sie einst wirkliche Granite gewesen, ihre Unter-

schiede angenommen hatten vor dem Ende der cam-

brischen Periode. Zur selben Zeit haben hnliche

Aenderungen die krystallinischen Gesteine von Mal-

verns und Theilen von Shropshire befallen. Es wrde
leicht sein, noch andei'e Beispiele anzufhren, doch

mgen diese gengen. Ich will nur hinzufgen,
dass der hufige Reichthum von leicht vernderten

Gesteinen in diesen Conglomeraten und Sandsteinen

bezeichnend erscheint. Solche Gesteine scheinen weiter

verbreitet zu sein weniger local als sie in

spteren Perioden gewesen. Ein anderes interessantes

Beweisstck deutet nach derselben Richtung. In

Nordamerika giebt es, wie wohl bekannt, eine alte

Gesteinsgruppe, welcher Sir W. Logan den Namen
Huron gegeben, weil sie am typischsten entwickelt

ist in der Nhe des Huron - Sees. Allmlig ent-

stand eine grosse Verwirrung ber die Bedeutung
dieses Ausdruckes. Jetzt jedoch sind dank unseren

Mitarbeitern jenseits des Atlantic die im Labora-

torium erzeugten Nebel zerstreut durch das Licht

der mikroskopischen Untersuchung und die frische

Luft des Feldes. Wir wissen jetzt, dass die Huronische

Gruppe in keinem Falle aus sehr stark vernderten

Gesteinen besteht, obwohl einige ihrer Glieder eher
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mehr verndert sind, als es in der Regel bei dem bri-

tischen Cambrium der Fall ist, von dem angenommen
wird, dass es ein wenig lter ist. Conglomerate sind

im Union nicht selten. Einige von ihnen bestehen

ans granitischen Fragmenten in einer quarzitischen

Matrix. Wir knnen nicht zweifeln, dass das Gestein

einst ein kieseliger Sandstein gewesen. Wenn die

Matrix mit dem Mikroskop nutersucht wird, unter-

scheidet sie sich noch immer von irgend einem palo-
zoischen Sandstein oder Quarzit, die ich bisher ge-

sehen. Zwischen den Krnern von Quarz und Feldspath
sind zerstreut zahlreiche, braune oder weisse Glimmer-

bltter. Die Gestalt derselben ist so regelmssig,
dass ich schliesse

,
sie haben sich in situ entwickelt,

oder wenigstens vollendet. Ferner behalten der Quarz
und Feldspath nicht lnger den deutlichen Trmmer-

Charakter, der in einem palozoischen Sandsteine

gewhnlich ist, sondern sie scheinen secundre Ver-

grsserungen erfahren zu haben. Ein Gestein von

trmmerartigem Ursprung hat im gewissen Grade

simulirt oder sich zurck verwandelt in eine wirklich

krystallinische Structur. In Beziehung auf die grsse-
ren Fragmente knnen wir behaupten, dass sie

einst granitische Gesteine gewesen ,
aber auch in

ihnen bemerken wir beginnende Vernderungen, wie

die Entwickelung von Quarz und Glimmer aus Feld-

spath (ohne irgend ein Anzeichen von Druck), und es

giebt Grnde, zu glauben, dass diese Aenderungen
der Bildung der Gerolle vorausgingen.

Lassen Sie mich den Beweis zusammenfassen. In

den ltesten gueissartigen Gesteinen finden wir Struc-

tureu, die verschieden sind von denen des Granits,

aber einige Aehnlichkeit haben mit den Structuren

der Ganggranite oder der Oberflche der grsseren

Massengesteine, welche in sedimentre Ablagerungen

eingedrungen. Wir finden ,
dass Druck allein nicht

Structuren hervorbringt hnlich denen in krystalli-

nischeu Gesteinen, und dass, wenn er Parallel-

structur erzeugt ,
dies nur in winzigem Grade der

Fall ist. Wir finden, dass Drucke, welche auf ge-

whnliche Sedimente wirken
,

in palozoischen oder

sptem Zeiten nicht mehr hervorbringen, als schein-

bare Nachahmungen von krystallinischen Schiefern.

Wir finden, dass, wenn sie auf die letzteren wirken,

das Resultat verschieden ist und gewhnlich unter-

schieden werden kann von der Schichtungs-Schieferung.

Wir sehen, dass Temperaturerhhung offenbar Aende-

rungen erleichtert und grbere Structuren befrdert.

Wir sehen auch, dass die Gesteine, welche in einer

krystallinischen Reihe die oberste Lage einnehmen,

am wenigsten metamorphosirt zu sein scheinen

und die strkste Aehnlichkeit mit geschichteten Ge-

steinen darbieten. Endlich sehen wir, dass Mineral-

verudernng leichter stattgefunden zu haben scheint

in den lteren archischen Zeiten, als jemals spter.
Es scheint also ein berechtigter Schluss zu sein, dass

in archischen Zeiten Bedingungen , welche der Mi-

neralvernderung und der Moleclbewegung kurz

dem Metamorphismus gnstig gewesen, allgemein

herrschten, dass sie in lteren Zeiten selten und local

geworden , so dass in der Regel diese Gneisse und

Schiefer die Grundsteine der Erdrinde bilden.

Welcher Beweis kann von der Gegenpartei ge-
liefert werden? An erster Stelle eine grosse Zahl

vager oder bereilter Behauptungen. So viele von

diesen haben bereits ein vorzeitiges Ende erreicht

und ich habe so viel Zeit und Geld verwendet in der

Erwartung ihrer Executionen, dass ich glaube, mich

um keine mehr kmmern zu mssen, bis ihre Ver-

theidiger selbst den Willen ausdrcken, die Frage
zur definitiven Entscheidung kommen zu lassen. Dann
die Behauptung einiger der tchtigsten Mnner unter

den Begrndern unserer Wissenschaft, dass Bltterung

inniger verknpft ist mit der Spaltung als mit

Schichtungs
- Structuren. In Bezug hierauf habe ich

bereits bei den mehr grobkrystallinischen Gesteinen

zugegeben, was praktisch gleichlautend ist mit ihrer

Forderung, denn auch sie behaupten, dass, als die

Bnderung hervorgebracht wurde, sehr freie Bewegung
der Bestandtheile mglich war; und in Bezug auf das

Uebrige muss ich fragen, ob sie die secundre Druck-

schieferung meinten oder Schichtungs-Schieferung, was

damals nicht unterschieden wurde, und ich weiss, was

in manchen Fllen die Antwort sein wird. Der dritte

Einwand ist allgemeinerer Natur; um die Mglichkeit
eines Missverstndnisses zu verhten, will ich ihn als

Citat anfhren: Fr einen Geologen (besonders fr
einen der Schule von Lyell angehrigen) ist es gleich

schwierig , sich vorzustellen
, dass ein weiter Unter-

schied gemacht werde zwischen den metamorphischen
Gesteinen des archischen und nacharchischen Zeit-

alters resp., wie dass die vortertiren vulkanischen

Gesteine gnzlich verschieden in ihrem Charakter

sein sollten von denen der tertiren und recenten

Zeiten." In dieser Behauptung kommt es freilich

sehr auf den Sinn an
,
den man dem Eigenschafts-

wort weit" beilegt. Als abstracten Satz knnte ich

freilich zugeben, dass stets aus hnlichen Ursachen

hnliche Wirkungen folgen werden. Aber in dem
letzten Theile der Behauptung lauert eine petitio

prineipii. Whrend der erwhnten Perioden scheinen

vulkanische Gesteine, wie wir erwarten knnen, zur

Eruption gelangt zu sein
,

die in Zusammensetzung
und Beschaffenheit einander hnlich waren ,

und

in einer identischen Umgebung erstarrt sind. Da-

bei werden die Resultate, abgesehen von seeun-

dren Aenderungen, hnlich sein. Aber anzunehmen,
dass die Umgebung eines Gesteins in den lteren

archischen Zeiten identisch gewesen mit der des

hnlichen Materials in einer viel spteren Zeit, heisst

die ganze Frage als zugegeben annehmen. Mein

Glaubenssatz ist auch der uniformitarische; aber dies

bindet mich nicht, einer Formel in eine Position zu

folgen ,
die unhaltbar ist. Andere Untersuchungen,

mit denen ich ziemlich vertraut bin
,
warnten mich,

dass eine blinde Orthodoxie einer der besten Fhrer
zur Ketzerei ist. Die Schwche und der logische

Fehler des Uniformatismus" dies sind Professor

Huxley's Worte ist das Zurckweisen oder

wenigstens der Widerwille, ber die gegenwrtige
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Ordnung der Hinge hinanszablicken
,
und fr alle

Zeiten zufrieden zu sein, die ltesten Fossilien fh-

renden Gesteine als die Ultima Thule unserer Wissen-

schaft zu betrachten." Indem ich nun fr mich selbst

spreche, sehe ich seit den Zeiten dieser Gesteine, wie

sie jetzt bekannt sind, keinen Deweis irgend eines

sehr wesentlichen Unterschiedes in den Zustnden auf

der Brdoberflache. Nur die Beziehungen zwischen

Meer und Land, das Klima der Gegenden haben sich

verndert; aber weil ich es ablehne in extemporirten

Katastrophen zu schwelgen, und weil ich glaube,

dass in der Natur Ordnung geherrscht und das

Gesetz maassgebend gewesen, muss ich deshalb meine

Untersuchungen abbrechen, wo Leben nicht mehr

gefunden wird und wir in die Nhe der Erstlinge

der Schpfungskraft angelangt sind? Weil die Pa-

lontologie nothwendig stumm ist, weil der Geologe

nur sagen kann: ..Ich weiss nichts mehr", muss ich

mein Ohr denen vcrschliessen ,
welche das Licht

anderer Wissenschaften auf die dunklen Stellen unserer

eigenen werfen und ihren Vernunftschlssen mit dem

Ausruf begegnen: Dies steht nicht in dem Buche

des Uniformatismus." Dies thnn, wrde heissen, die

Goldschmiede der Alten nachahmen und den Lehrer

zum Schweigen bringen durch das Geschrei: Gross

ist Diana von Ephesus."
Was sagt uns nun der Physiker von dein Anfangs-

zustar.de unserer ErdeV Ich will mich nicht in die

viel besprochene Frage der geologischen Zeiten hinein

begeben; obwohl ich als Geologe sagen muss, dass

wir Grund haben, uns ber Sir W. Thomson zu

beklagen. Vor Jahren reducirte er unseren Credit

bei der Bank der Zeit auf Hundert Millionen Jahre.

Wir grollten . aber unterwarfen uns und versuchten

unsere Wechsel zu vermindern. Jetzt hat er pltzlich

die Schalter aufgezogen und verkndet eine Dividende

von weniger als vier Schilling pro Pfund. Ich glaube

einige gekrnkte Actionre werden den Geschfts-

fhrer verklagen. Da jedoch eine Cause celebre zu

laug ist fr das Ende einer Abendvorlesung, will ich nur

sagen, dass, whrend ich persnlich wenig Hoffnung
habe , zu einem chronologischen Maassstab fr das

Alter der Erde zu gelangen, ich nicht an ihre Ewigkeit

glaube. Was, sagt uns nun der Physiker, muss am

Anfange gewesen sein? Ich bergehe all jene frhesten

Zeiten, als, wie Ilion aus einem Nebel auftauchte

mit den Thrmen'", so aus der glhenden Wolke die

grosse Kugel gebildet wurde. Ich gehe zu einem

leichter von unserem Verstnde begriffenen Zustande

ber der Zeit, dem consistentior status von Leib-

nitz, da die geschmolzene Kugel sich mit einer Rinde

bedeckt hatte und ihre jetzige Geschichte begann.
So starre Uniformitarier Sie sein mgen, Sie knnen
nicht leugnen, dass, wenn die Oberflche des Bodens

eine Temperatur von mindestens 1000 F. hatte, kein

Regen vorhanden war, ausser von glhender Asche,

kein Fluss, ausser von feuriger Schmelze. Nun endet

eine lange Geschichte, mit welcher der Uniformitarier

nicht rechnen darf, eine Zeit, wo viele jetzt

existirende Verbindungen nicht gelst, sondern disso-

ciirt waren, denn Verbindung war unter solcher Umge-
bung nicht mglich. Dennoch herrschte noch immer das

Gesetz und noch immer die Ordnung ja, man kann

sogar sagen, das gegenwrtige Gesetz und die jetzige

Ordnung hatten eine potentielle Existenz
, gleich-

wohl wrde dem uniformitarischen Erdgeist, wenn

ein solcher dagewesen wre, jede neue Verbindung
der Elemente eine neue Erschtterung seines Glaubens

sein, ein neues Wunder in der Erdgeschichte. Aber

in den oben erwhnten Zeiten konnte, obwohl Wasser-

stoff und Sauerstoff sich verbinden konnten, das

Wasser noch nicht auf der rothglhenden Erdkruste

weilen. Was bedeutet diesV Folgendes, wenn wir

annehmen, dass das Wasser des Oceans gleichwertig
ist einer Kugelschale vom Radius der Erde und einer

Dicke von zwei Meilen ,
dann wrde der Lavastrom

erstarren unter einem Drucke von etwa 310 Atmo-

sphren, der gleichwerthig ist etwa 4000 Fuss durch-

schnittlichen Gesteins. Doch bei der praktischen

Bedeutung dieser Betrachtung will ich mich nicht

aufhalten. Wir wollen zu einer Zeit bergehen,

welche, nach Sir W. Thomson, schneller kommen

wrde, wenn die Oberflche der Rinde durch Strahlung

sich zu ihrer jetzigen Temperatur abgekhlt htte.

Nehmen wir
,
nur als Illustration , eine Oberflchen-

temperatur von 50 F. an (nahezu die von London)
und setzen wir voraus, dass die jetzige Steigerung

der Temperatur der Rinde 1 F. fr je 50 Fuss

Tiefe betrgt, was eher zu viel ist; dann wird

212 F. erreicht bei 8100 Fuss, und 250 F. bei

10 000 Fuss. Obgleich die letztere Temperatur keines-

wegs hoch ist, so knnen wir doch erwarten, dass

unter einem solchen Drucke chemische Aenderungen
viel leichter eintreten werden als an der Oberflche.

Aber viele palozoische und selbst sptere Gesteins-

massen knnen jetzt untersucht werden, welche in

frheren Perioden ihrer Geschichte unter mindestens

10 000 Fuss Sedimenten begraben waren; dennoch

war die Aenderung ihrer Bestandteile klein gewesen,

indem nur die unbestndigeren Mineralien etwas

modificirt wurden , whrend die bestndigeren nicht

afficirt sind. Aber fr eine beschrnkte Periode nach

dem consistentior status wrde die Zunahme der

Rindentemperatur beim Hinabsteigen viel schneller

sein. Als ein Fnfundzwanzigstel der ganzen Periode

von jener Zeit bis zur Gegenwart verstrichen war,

und dies ist kein unbetrchtlicher Bruch, betrug die

Zunahme 1 fr je 10 Fuss Tiefe. Nehmen wir des

Vergleichs wegen die Oberflchentemperatur wie

vorhin an , dann wird der Siedepunkt des Wassers

bei 1620 Fuss erreicht, und bei 10 000 Fuss werden

wir statt 250" F. eine Temperatur von 1050 F. finden.

Bei der letzteren Temperatur knnten aber viele

Gesteinsmassen nicht vollkommen fest sein. Nach

Sorby mssen die Gaseinschlsse im Ponza-Trachyt

sich gebildet haben , und also das Gestein noch

plastisch gewesen sein, bei der niedrigen Temperatur

von 680 F. In dieser Periode also, am Ende des

vierten Jahres des geologischen Jahrhunderts, welches

auch diese Einheit sein mag, mssen Structurnde-
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rangen in den eruptiven und chemische Aenderungen
in den sedimentren Gesteinen leichter eingetreten

sein, als in irgend einer spteren Zeit der Erdgeschichte.

Eine Temperatur von 1000, die ausreicht, Silber zu

schmelzen mehr als ausreicht, viele Laven zu

schmelzen
,
wrde in einer Tiefe von vier (engl.)

Meilen angetroffen werden. Jetzt muss man min-

destens 20 Meilen hinabsteigen, um zu dieser Zone zu

kommen. Whrend der sechsundneuuzig Jahre des

Jahrhunderts hat sie ihre Lage in der Erdrinde ver-

ndert, langsamer mit vorrckender Zeit, von dem
einen Niveau zum anderen.

Es existirt noch eine andere Ueherlegung, viel

zu complicirt fr eine vollstndige Discussion, und

vielleicht zu unsicher in ihren numerischen Resultaten,

um mehr als bloss erwhnt zu werden, die mir aber

wichtig zu sein scheint. Es ist dies die, dass in sehr

frhen Zeiten, wie Professor Darwin und Herr

Davison gezeigt haben (Rdsch. III, 341), die Zone

der Erdrinde, in welcher der seitliche Schub aufhrt

und Spannung beginnt, viel nher zur Oberflche ge-

legen haben muss als jetzt. Wenn sie nun am Ende
des Jahrhunderts in einer Tiefe von fnf (engl.) Meilen

liegt, war sie am Ende des vierten Jahres in einer

Tiefe von nur einer Meile. Eine Gesteinsmasse, die

lOOOoFuss unter der Oberflche lag, war also nahezu

eine Meile tief in der Spannungszone. Mglicher-
weise erklrt dies die Parallelstructur vieler unserer

lteren grauitischen Gesteine, die bereits erwhnt ist,

und die Uebereinstimmung der Schieferung mit dem,
was in den spteren, archischen Schiefern Schichtung
zu sein scheint, ebenso wie die sicherlich gewhnliche

Uebereinstimmung der Mikrofoliation mit der Lage-

rung in den ltesten, unzweifelhaften Sedimenten.

Der Druck ist zweifellos immer ein usserst wich-

tiger Factor bei dem Metamorphismus der Gesteine

gewesen ,
aber ich glaube, jetzt liegt die Gefahr vor,

ihn zu berschtzen und eine theilweise Feststellung
der Wahrheit fr die ganze Wahrheit zu halten.

Die Geologie litt, wie manche Menschen, in ihrer

Jugend an Convulsionen; jetzt in den lteren Jahren

frchte ich einen Anfall von Gehirndruck.

Die ersten Ablagerungen auf der erstarrten Rinde

waren offenbar feurige. Als das Wasser condensirte,

begann die Abnagung, und geschichtete Ablage-

rungen, mechanische und chemische Aenderungen
wurden mglich unter Betheiligung des vulkanischen

Trmmer -Materials. Aber zu jener Zeit hatten die

Rinde und auch die geschichteten Ablagerungen
eine betrchtliche Zeit hindurch die Temperatur,
welche spter erzeugt wurde durch das Eindringen
einer feurigflssigen Masse. Somit wrden nicht nur

Gesteine feurigflssigen Ursprungs (mit Einschlnss

der vulkanischen Aschen) in den tiefsten Grund-
steinen vorherrschen, sondern auch seeundre Aende-

rungen wrden leichter vorkommen und selbst die

Sedimente oder Niederschlge wrden bedeutend

metamorphosirt sein. Spannungen, hervorgerufen
durch die sinkende Temperatur, erzeugten in den
noch plastischen Massen gebuderte Structuren, welche

unter den besonderen Umstnden auftreten konnten

in jetzt grobkrnigen Gesteinen. Spter herrschten

wirkliche Sedimente ber dem eruptiven Material

vor, und dieses wurde immer weniger afficirt durch

chemische Vernderungen und hat immer mehr seinen

ursprnglichen Charakter behalten. Wir knnen also

erwarten, wenn wir den Lauf der Erde durch den

Corridor der Zeit" rckwrts verfolgen ,
dass wir zu

Gesteinen kommen, welche, obwohl krystalliuisch in

ihrer Structur, offenbar zum grossen Theil sedimentr
in ihrem Ursprnge waren, und dass wir jenseits dieser

Gesteine von mehr grobkrystallinischer Textur und
zweifelhaftem Charakter finden

,
welche aber wahr-

scheinlich zum Theil gleichen Ursprung hatten
,
und

dass wir zuletzt grobkristallinische Gesteine erreichen,

in welchen wohl gelegentliche Sedimente mglich sind,

die Mehrzahl aber ursprnglich feurigflssig gewesen,
wenn auch modificirt in einer sehr frhen Periode

ihrer Geschichte. Dies entspricht dem
, was wir in

der Natur finden, wenn wir vorsichtig und probirend
die Grundstze der Deutung anwenden, welche uns in

der stratigraphischeu Geologie leitet.

Ich habe so kurz als mglich angegeben, was ich

fr Thatsachen halte. Ich habe versucht, dieselben

in Uebereinstimmung mit den Principien induetiven

Schliessens zu behandeln. Ich habe absichtlich ver-

mieden, die Hlfe von Wasser- Ueberschwemmungen,
Feuer - Fluthen

, kochenden Oceanen ,
kaustischen

Regen, oder Sure - beladenen Atmosphren" anzu-

rufen, nicht weil ich es fr unmglich halte, dass

dieselben vorhanden gewesen, sondern weil ich meine,

dass diese Epoche in der Erdgeschichte so entlegen

und so unhnlich denen ist, welche folgten, dass es

klger ist, vorlufig an derselben vorberzugehen.
Aber wenn wir nicht leugnen ,

dass irgend ein Ge-

stein , das frher gebildet worden
,
oder gleichzeitig

gewesen, wie der erste Beginn des Lebens auf der

Erde, bis zur jetzigen Zeit erhalten gehlieben sein

kann, oder wenigstens identificirt werden kann (eine

Annahme, welche mir willkrlich und unphilosophisch
zu sein scheint), dann sehe ich nicht ein, wie wil-

den Schluss vermeiden , zu dem wir gefhrt werden

durch das Studium der Grundsteine der Erdrinde

nmlich, dass diese gebildet wurden unter Bedingungen
und modificirt wurden durch Umgebungen ,

welche

whrend der spteren geologischen Epochen von sehr

ausnahmsweisem Vorkommen gewesen sein mssen.

Wenn nun dieser Schluss bereinstimmt mit den

Resultaten, zu denen die Chemiker und Physiker

unabhngig gekommen sind, so glaube ich nicht,

dass wir berechtigt sind, ihre Annahme zu ver-

weigern, weil sie des anziehenden Glanzes dieser oder

jener Hypothese ermangeln, oder weil sie nicht ber-

einstimmen mit den Worten, in denen ein im Wesent-

lichen gesundes Princip formulirt worden. Fr die

Wissenschaft ist es ebenso wahr, wie in einer noch

heiligeren Sache: der Buchstabe tdtet, der Geist

^giebt Leben".
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Uugo Benneberg: Ueber das W rmeleitun gs-
v ermgen der Mischungen von Aethyl-
alkohol und Wasser. (Annaleo der Physik, 1880,

N. F., Bd. XXXVI, S. 146.)

Bei der Messung der Wrmeleitung in Flssigkeiten
bietet bekanntlich eine grosse Schwierigkeit der l'm-

Btand, d:iss die Flssigkeitstheilcheu sehr leicht gegen
einander verschiebbar sind und Temperatur- und Dichtig-
keitsunterschiede unvermeidliche Strmungen veran-

lassen; es ist schwierig, ja fast unmglich, die durch
die Flssigkeitsbewegungen erzeugte Wiirmeconvection
von dir eigentlichen Wrnieleitung in der ruhenden

Flssigkeit, welche man zu messen beabsichtigt, zu

trennen. Durch eine sinnreiche Methode, welche auch
in der vorliegenden Abhandlung benutzt wurde und
weiter unten kurz skizzirt werden soll, hatte H. F. Weber
(1880) diese Schwierigkeit zu berwinden gelehrt und
war im Stande, ber die Wrmeleitungsfiihigkeit der

Flssigkeiten folgendes einfache Gesetz aufzustellen :

Der Quotient aus der Wrmeleitung und der specifischen
Warme der Yolunieinheit hat fr alle Flssigkeiten den-
selben Werth. Dieses Gesetz ist durch sptere Beob-

achtungen im Wesentlichen besttigt worden.
In Folge dieses Zusammenhanges zwischen der

Wrmecapacitt und Wrmeleitung, zwischen der Wrme-
menge, welche die Flssigkeit aufnehmen muss, um
ihre Temperatur auf einen bestimmten Grad zu er-

hhen
,
und der Wrme

,
welche sie von Molecl zu

Molecl leitend fortfhrt, bot es ein besonderes Inter-

esse, die Mischungen von Aethylalkohol und Wasser
auf ihre Wrmeleituugsfhigkeit zu untersuchen. Diese

Mischungen zeigen nmlich in Bezug auf ihre specifische
Warme ein anomales Verhalten, indem sich fr die

alkoholrmeren Mischungen bis zu einem Alkoholgehalte
von 35 Gewiehtsprocenten Werthe ergeben ,

die grsser
als Eins (die Wrmecapacitt des Wassers) sind, whrend
absoluter Alkohol eine viel geringere specifische Wrme
als Wasser besitzt. Es war nun zu ermitteln, ob dieses

anomale Verhalten der Mischungen von Alkohol und
Wasser auch in den Werthen fr ihre Wrmeleitung
zum Ausdruck kommen wird, und ob diese Werthe "dem
von Weber aufgestellten Gesetze folgen.

Herr Henneberg benutzte fr diese Untersuchung
einen Apparat , welcher im Wesentlichen folgende Ein-

richtung hatte: Ein Kasten aus Eisenblech hatte in der
Mitte seines Deckels eine kreisrunde Oeffnung zur Auf-
nahme eines cylindrischen Siedegefsses aus Messing,
durch welches ein continuirlicher Dampfstrom hindurch-

geleitet wurde und in demselben dauernd die Siede-

temperatur unterhielt. Im Centrum der Bodenflche
war eine sorgfltig eben geschliffene Messingplatte ein-

gelthet, welche durch einen constanten Wasserstrom

gleichmssig auf Zimmertemperatur gehalten wurde.
Auf dieser Messingplatte wurden drei Kupferplatten
von je 15,S0cm Durchmesser und 1,40 cm Dicke so ber
einander geschichtet, dass zwischen Platte I und II

und zwischen II und III stets Glasplttchen von vier

verschiedenen Dicken 0,2014; 0,1051; 0,0495; 0,0243 mm,
gelegt werden konnten, und Zwischenrume von be-
kannter Dicke entstanden, von denen der obere zwischen
Platte I und II mit Luft, der untere zwischen 'II und
III mit der zu prfenden Alkoholmischung erfllt war.
In die drei Kupferplatten waren genaue Thermometer
eingelassen, welche einige Zeit nach Beginn des Ver-
suches constante Temperaturen angaben, aus deren Diffe-

renz das Leituugsvermgeu der Flssigkeitsschicht zwi-
schen Kupferplatte II und III berechnet werden konnte.
Die Mischungen wurden aus destillirtem Wasser und
absolutem Alkohol von 99,5 Proc. hergestellt, und zwar

mit einem von 10 zu 10 Gewiehtsprocenten fortschrei-

tendem Alkoholgehalt. Weiteres ber die Methode der
VerBache und der Berechnung anzugeben ,

wrde hier

zu weit fhren.

Nachdem Verfasser sich davon berzeugt, dass

weder die Dicke der Flssigkeit, noch das Verhltniss
der Flssigkeits - zur Luftschicht (zwischen den Platten
I und II) auf die Werthe der Leitungsfhigkeit von
Eiufluss seien, wurden die eigentlichen Messungen aus-

gefhrt ,
deren Resultate in Mittelwerthen

,
aus smmt-

lichen Beobachtungen in folgender Reihe angegeben
sind (p bedeutet den Gehalt an Gewiehtsprocenten
Alkohol und K ist die Wrmeleituugsfhigkeit auf die

der Luft als Einheit bezogen) :

p 10 20 30 40 50 CO 70 80 00 100

K 21,97 19,99 17,88 16,07 13,97 11,99 10,4'> 9,10 8,2t 7,04 0,61.

Aus dem Verlaufe der fr die Wrmeleitungsfhig-
keit der untersuchten Mischungen von Wasser und
Alkohol gefundenen Werthe geht sofort hervor, dass

sie keine Analogie mit den fr die Wrmecapacitt der-

selben Mischungen gefundenen zeigen. Smmtliche
Werthe sind kleiner

,
als der fr Wasser gefundene

Werth 21,97, und sie nehmen regelmssig mit steigen-

dem Alkoholgehalt ab; whrend die specifische Wrme
vom Alkoholgehalt steigt, bei ungefhr 20 Proc. ein

Maximum erreicht, bei 35 Proc. wieder gleich 1 ist uud
erst bei hheren Gehalten kleiner ist als die specifische

Wrme des Wassers. Schon hieraus folgt, dass das

oben erwhnte, einfache Web er' sehe Gesetz auf diese

Mischungen keine Anwendung findet.

Auch eine modificirte Formel, welche Weber fr
die Wrmeleitung der Flssigkeiten aus spteren Ver-

suchen abgeleitet hat, entspricht nicht den bei den

Alkoholmischungen durch Messung gefundenen Werthen;
die Abweichung zwischen der Beobachtung und Berech-

nung ist am grssten bei etwa 40 Proc. Alkoholgehalt,
also bei jenem Mischungsverhltniss, bei welchem die

meisten der untersuchten physikalischen Eigenschaften
der Alkoholmischungen eine Abweichung von dem Mittel

der Eigenschaften des Wassers und des Alkohols dar-

bieten. Es gewinnt hierdurch die Auffassung an Wahr-

scheinlichkeit, dass man es bei den Mischungen mit

30 bis 40 Proc. Alkohol nicht mehr mit einfachen phy-
sikalischen Gemischen

,
sondern mit chemischen Verbin-

dungen zu thun habe, deren nhere Untersuchung erst

die Anomalien der Mischungen aufzuklren im Staude

sein wird.

James Chappuis : Ueber die latenten Ver-
dampfungswrmen einiger sehr flch-
tiger Substanzen. (Annales de Chimie et de Physique ,

1888, Ser. 6, Vol. XV, p. 498.)

Die numerischen Werthe der latenten Wrmen fr
das Sieden von Substanzen, welche bei Temperaturen
unter in den gasfrmigen Zustand bergehen ,

sind

noch sehr sprlich bestimmt; sicherlich deshalb, weil

die Ausmittelung dieser Zahlen ganz besondere Schwierig-
keiten bietet neben denen, welche berhaupt allen calori-

metrischen Messungen anhaften. Jene Schwierigkeiten

liegen darin
,
dass man nur bei sehr niedrigen Tempe-

raturen arbeiten kann, oder bei sehr hohen Drucken,

und dass das Sieden gewhnlich begleitet ist von einer

Ausdehnung des entstandenen Dampfes, welche gleichfalls

mit einer Wrmeabsorption einhergeht , gerade so wie

die Verdampfung selbst. In der Besprechung der lteren

Versuche, welche nach dieser Richtung angestellt wor-

den, deutet Herr Chappuis die Fehler an, welche bei

denselben nicht vermieden worden, und beschreibt dann

einen neuen Apparat ,
mittelst dessen er in einem
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B u nscn 'scheu Eiscalorimeter die Verdampfungswrmen
der nachstehenden vier Substanzen bestimmt hat. Die

einzelnen Messungen sind ausfhrlich geschildert, das

Resultat derselben war folgendes :

Substanz Siedetemperatur Latente-Warme bei

Chlormethyl 23,75 96,9 cal.

Schweflige Sure . . 10,08" 91,7

Kohlensure 78,2 56,25

Cyan 28,4" 103,0

Zur Methode der Versuche sei nur bemerkt, dass

die Verdampfung in gesttigter Atmosphre des eigenen

Dampfes erfolgte, denn der Apparat war vorher evaeuirt,

dann wurde die Substanz berdestillirt, und bei 0, der

Temperatur des Calorimeters ,
entwich der Dampf lang-

sam und stetig durch eine Seitenffnung, so dass ebenso

regelmssig Flssigkeit im Gefsse verdampfte.

F. Griveaux: Ueber die Zersetzung der Silber-

haloidsalze unter dem Einflsse des Lich-

tes. (Comntcs rendus, 1888, T. CVII, p. 837.)

Kxperimentaluntersuchungen ber die Zersetzung der

Silberhaloidsalze durch das Licht, welche Herr Gri-

veaux seit mehreren Jahren fortgesetzt, haben ihn

dazu gefhrt, diese Zersetzung aufzufassen als eine Dis-

sociation, wie sie durch die Wrme hervorgebracht wird,

so dass die chemische Lichtwirkung einem Vorgnge
gleich gestellt ist, dessen Gesetzmssigkeiten eingehend
studirt worden sind. Ausser der Begrndung dieser

Beziehung haben die nachstehend mitgetheilten Versuche,

nach der Ansicht des Ref., noch den VVerth, einen Weg
zu zeigen zur bequemen Messung der photochemischeu

Processe, die sicherlich auch fr andere Untersuchungen
sich als zweckmssig erweisen wird. Die nur kurz be-

schriebenen Versuche sind mit Jodsilber augestellt und

haben folgende Thatsachen ergeben.

Lsst man ein Lichtbndel auf eine von zwei Silber-

platten fallen
,

die mit einer Schicht von Jodsilber be-

deckt sind und sich in einem mit einer Flssigkeit ge-

fllten Troge befinden, so entwickelt sich, wenn die

eine Platte vollstndig belichtet wird, eine elektromoto-

rische Kraft, welche nach einer bestimmten Zeit einen

Maximalwerth erreicht.

Lsst man in dem Troge Jodlsungen von verschie-

dener Concentratiou dauernd circuliren
,
whrend die

jodirten Platten dieselben bleiben, so findet man, dass

der Maximalwerth der elektromotorischen Kraft, welche

von dem die eine Platte vollstndig bestrahlenden Lichte

hervorgerufen wird
,

fortschreitend abnimmt in dem
Maasse, als die Concentratiou der Flssigkeit zunimmt.
Es giebt stets eine Lsung, deren Concentratiou eine

solche ist, dass die ihr entsprechende elektromotorische

Kraft Null ist. Das Gleiche ist dann der Fall fr alle

Lsungen von grsseren Concentrationen.

Stellt man den Trog nach und nach in immer

grssere Abstnde von der Lichtquelle, so dass die Be-

strahlung der vollstndig belichteten Platte abnimmt,
so berzeugt man sich, dass die Concentratiou der im

Troge circulirenden Flssigkeit, welcher die elektro-

motorische Kraft Null entspricht, immer mehr und mehr
abnimmt.

Stellt man den Trog in den Abstand D von der

Lichtquelle und lsst mau die Lsung von der Concen-

tratiou c circuliren, bei welcher die elektromotorische

Kraft gleich ist, so entwickelt sich, wenn man den

Trog der Lichtquelle fortschreitend nhert, eine elektro-

motorische Krait, welche regelmssig wachsende Werthe

annimmt. Bleibt man beim Abstnde il von der Quelle

stehen, so erreicht die elektromotorische Kraft den Werth,

den sie angenommen haben wrde
,
wenn der Trog von

vornherein in die Entfernung \d gestellt worden wre.

Umgekehrt, wenn der Trog in eine solche Entfernung
von der Quelle gebracht war, dass bei der benutzten

Flssigkeit eine elektromotorische Kraft sich entwickelt,

und wenn mau ihn dann allmlig entfernt, so nimmt

die elektromotorische Kraft continuirlich ab und wird

Null in der Entfernung, in welche man den Trog von

vornherein bringen msste, um bei der angewandten

Flssigkeit die elektromotorische Kraft zu erbalten.

Experimentirt man mit gleichen Platten, wahrend

der Trog in unvernderter Entfernung von derselben

Quelle sich befindet, so findet mau, wenn man durch

den Trog eine Lsung von der Concentratiou c circu-

liren lsst, eine elektromotorische Kraft von dem Werthe/,
und wenn man eine Lsung von der Concentration c

anwendet, erhlt man eine elektromotorische Kraft /.

Wenn man nun in dem ersten Falle die Circulation der

Flssigkeit von der Concentration c durch die einer

Flssigkeit von der Concentration c' ersetzt, so sieht mau

die elektromotorische Kraft continuirlich von / nach f
bergehen, und umgekehrt, wenn man im zweiten Falle

statt der Flssigkeit von der Concentration c' die von

der Concentration e circuliren lsst, sieht man die elek-

tromotorische Kraft continuirlich von f nach / ber-

gehen.
Wenn mau, nachdem die durch eine Lsuug von

bestimmter Concentration hervorgerufene elektromoto-

rische Kraft sich bis zu ihrem grssten Werthe ent-

wickelt hat, die Circulation der Flssigkeit unterbricht,

so nimmt die elektromotorische Kraft langsam und regel-

mssig wachsende, Werthe au. Wenn man die Circu-

lation der Lsung durch den Trog wieder herstellt, so

nimmt die elektromotorische Kraft langsam und cou-

tinuirlich ab, bis sie ihren ursprnglichen Werth er-

reicht hat. Im ersten Falle ist die Zunahme der elek-

tromotorischen Kraft die Folge der fortschreitenden

Abnahme der Concentration , welche resultirt aus der

Zersetzung des Wassers durch das Jod unter dem Ein-

flsse des Lichtes. Diese Abnahme der Concentration

macht sich brigens dem Gesichte bemerklich durch die

Entfrbung der Lsung. Im zweiten Falle folgt die

Abnahme der elektromotorischen Kraft aus der Zunahme
der Concentration der Lsung, welche durch die Wieder-

herstellung der Circulation veranlasst wird.

Dieselben Thatsachen beobachtet man beim Brom-

und Chlorsilber. Unter denselben Versuchsbedingungen

hngt aber die Concentration der Lsung, welcher die

elektromotorische. Kraft Null entspricht, von der Natur

des empfindlichen Salzes ab.

L. Ranvier: Die pltzlich und die langsamer
sich zusammenziehenden, auimaleu Mus-
keln beim Hasen. (Comptes rendus, 1888, T. CVII,

p. 971.)

Unter den willkrlichen Muskeln des Thierkrpers
hat mau schon vor lngerer Zeit zwei Gruppen unter-

scheiden gelernt, welche sich durch ihr Aussehen, ihren

mikroskopischen Bau und ihre physiologische Wirkungs-
weise charakterisiren

;
mau bezeichnete sie nach ihrer

etwas abweichenden Frbung als weisse Muskeln und

rothe Muskeln. Die ersteren beantworten jeden Reiz

mit einer schnellen und krftigen Zusammenziehuug uud

gehen nach Aufhren des Reizes ebenso schnell in den

Ruhezustand ber, whrend die rothen sich laugsam

zusammenziehen und ebenso langsam erschlaffen.
' Whrend nun bei den Kaniuchen diese beiden Arten

von Muskeln vertreten sind, ein Theil der willkrlichen

Muskeln zu den weissen im obigen Sinne, ein anderer
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M. Treub: Neue Untersuchungen ber die java-
nische Myrmecodia (Myrmecodia tuberosa
Beccari [non Jack]). (Annales du Jardin botanique
de Buitenzorg, 1888, Vol. VII, p. 191.)

Als das eigentliche Urbild der Ameisenpflanzen
(Rdsch. IH, 330) ist von jeher die javanische Myrme-
codia betrachtet worden, ein epiphytiscb.es Gewchs aus

der Familie der Rubiaceen, welches bereits der Hollnder

Rumphius (fl"02) als Behausung von Ameisen kannte.

Der Stengel dieser Pflanze ist in seinem unteren Theile

knollenhnlich angeschwollen und von zahlreichen, mit
einander in Verbindung stehenden Gngen durchsetzt,
die mit einer oder mehreren grossen Oeffnungen nach
aussen mnden. Diese Gnge findet man fast stets von
zahlreichen Ameisen bewohnt, welche bei jeder Strung
wthend hervorstrzen. Nach Beccari sind die Ameisen

nothwendig zum Gedeihen der Pflanze und rufen da-

durch, dass sie das junge Stielchen anbeissen , die Ent-

wickelung der Anschwellung hervor, in der sie dann
zur Anlegung ihrer Colonie Gnge graben. Wird die

Pflanze in der Jugend nicht von den Ameisen angebohrt,
so entwickelt sie sich nicht weiter. Wir htten also

hier die Erscheinung der Myrmecophilie in hchster

Ausbildung.
Indessen hat Treub bereits vor einigen Jahren

durch entwickelungsgeschichtliche Untersuchung gezeigt,
dass die erste centrale Hhlung in dem juugeu Knllehen
nicht von Ameisen gegraben wird und nicht ihren

Ausgang nimmt von irgend welcher Beschdigung des

usseren Gewebes, sondern dass sie auf der Entwickelung
einer cyliudrischen Korkschicht beruht, innerhalb deren
das Gewebe vertrocknet. Die Oeffnung nach aussen hin

bildet sich alsdann durch Zerreisseu der dnnen Ge-

webescbicht, welche die Hhlung noch von der Ausseu-
welt trennte. An anderen Punkteu entstehen dann in

hnlicher Weise neue Hhlungen und Gnge.
Wenn hierdurch festgestellt war, dass die Gnge

nicht von den Ameisen gegraben werden
, sondern aus

einem organischen Waehsthumsprocess hervorgehen, so

blieb noch die Frage unerledigt ,
ob die Reizung durch

einen Ameisenstich nothwendig ist
,
um die Verdickung

zu den rothen gehrt, hat Herr Ranvier bei der

Untersuchung der Hasen alle Muskeln roth gefunden.
Bei der mikroskopischen Untersuchung stellte sieh aber

|

die interessante Thatsaehe heraus, dass diejenigen Mus-

keln, welche weissen Muskeln des Kaninchens entsprechen,
obwohl sie roth aussehen, doch die Structur der weissen

Muskeln besitzen, whrend die brigen rothen Muskeln

denselben mikroskopischen Bau haben
,
wie die rothen

Muskeln anderer Thiere.

Herr Ran vier hat nun Versuche angestellt ber

die Art der Zusammenziehung bei den einzelnen Mus-

keln des Hasen. Er prfte solche Muskeln, welche auch

beim Kaninchen roth sind, und verglich ihr Verhalten mit

dem von Muskeln, welche weissen Muskeln des Kanin-

chens entsprechen. Die Versuehsthiere waren durch

Nackeustich getdtet, aber um die Functionen der Organe
zu erhalten, war knstliche Athmuug eingeleitet. Es er-

gab sich, dass die Muskeln, welche beim Kaninchen
|

weiss sind, sich beim Hasen schnell coutrahiren, wh-
|

reud die Muskeln
,
welche beim Kaninchen roth sind,

beim Hasen sich langsam zusammenziehen. Bei Reizung

gemeinsamer Nervenstmme contrahirte sich jeder Mus-
kel nach seiner Art.

Herr Ran vi er hat die Absicht, auf seinem Gute
Kaninchen mit Hasen zu kreuzen und an den gewonnenen
Bastarden das Verhalten der Muskelu nach dieser Rich-

tung zu untersuchen.

zu bilden. So viel konnte Treub allerdings nachweisen,
dass der Keimling der Pflanze sich schon frh am
(irunde selbstndig verdickt, aber da es bei seinen im
botanischen Garten zu Buitenzorg ausgefhrten Beob-

achtungen nicht gelang i die Ameisen auszuschliesseu,
so konnte nicht mit Sicherheit ermittelt werden, ob

auch fr die fernere Entwickelung der Anschwellung
die Einwirkung der Ameisen berflssig sei.

Nunmehr ist es dem Verfasser gelungen, diesen

Nachweis zu fhren. Er fllte kleine Porcellangefsse
mit Torfstcken

,
die in kochendem Wasser sterilisirt

waren. Diese Gefsse wurden in tiefe, mit Wasser ge-
fllte Schalen gesetzt. Auf den Torf wurden Sameu der

Myrmecodia ausgeset ,
und darauf wurde das Gefss

mit einer in das Wasser tauchenden Glasglocke bedeckt.

So war es unmglich ,
dass Ameisen zu den Pflanzen

gelangen konnten. Die Pflanzen entwickelten sich krftig
und ihre Stengel hatten nach 3'/., Monaten, wie die vom
Verfasser nach einer Photographie mitgetheilte Ab-

bildung zeigt, eine Lnge von etwa 3cm erreicht und

besassen wohl entwickelte Anschwellungen. Schon einige

Wochen frher konnte man in der Nhe des Grundes

mehrerer Anschwellungen die Rnder von Oeffnungen
erkennen. Nach der photographischen Aufnahme nahm
Treub eins der Pflnzchen heraus. Es hatte am Grunde

der Anschwellung eine sehr deutliche effnung. Auf
einem Querschnitt durch die Anschwellung unterschied

man drei Gnge. Nach weiteren sechs Monaten wurden
die Anschwellungen dreier, aufs Gerathewohl heraus-

genommener Pflanzen gemessen und zeigten eine Breite

von 11, 15, 14 mm und eine Lnge von beziehungsweise 17,

15, 14 mm. In den Gngen konnte die Anwesenheit von

Korkwarzen (Leuticellen) festgestellt werden
,

die ganz
denen der erwachsenen Anschwellungen hnlich waren.

Die hufig an Zweigen und Wurzeln von Holzgewchseu
aultretenden Lenticelleu dienen dem Zweck, die Ptlauzen-

gewebe mit der atmosphrischen Luft in Verbindung
zu setzen. Aus ihrem Vorkommen in den Gngen hatte

Treub bereits frher geschlossen, dass letztere fr die

Durchlftung der Pflanze von Bedeutung seien.

Durch die vorstehend mitgetheilten Versuchsergebnisse
ist festgestellt, dass die Anwesenheit der Ameisen fr
die Entwickelung der jungen Pflanzen ebensowenig

nothwendig ist, wie fr das Wachsthum lterer Pflanzen,

wofr Treub schon frher den Nachweis geliefert hatte,

und dass die Anschwellungen wachsen, die Oeffnungen
entstehen und die Bltter sich zeigen, ohne irgend welche

Mitwirkung der Ameisen.

Hieraus schliesst der Verfasser, dass die Besonder-

heiten der Myrmecodia nicht als Anpassungen an Ameisen
zu betrachten seien. Er erklrt sie vielmehr fr Schutz-

vorrichtungen gegen die Austrocknung, die sich daraus

erklren
, dass die Pflanze in einem tropischen Lande

auf Baumzweigen lebt, die im Allgemeinen wenig be-

blttert sind. Durch Versuche hat Treub in der

That zeigen knnen
,

dass die Pflanze lauge der Aus-

trocknung widersteht, und dass z. B. die Epidermis der

Bltter und der peripherische Theil der Blattstiele ein

Wasserreservoir bilden. Ebenso stellt die Anschwellung
in erster Linie ein Wasserreservoir dar. Das wird durch

die Natur ihres parenehymatischen Gewebes und durch

die Versuche erwiesen. Man kann eine vollstndige
Pflanze lange auf einem Tisch liegen lassen ,

ohne dass

der eigentliche Stengel und die Blattei- austrocknen,

nur die Anschwellung schrumpft zusammen ,
indem sie

ihr Wasser an die anderen Theile abgiebt. Junge, durch

energische Austrocknung stark eingeschrumpfte An-

schwellungen erlangen ihren frheren Zustand wieder,

wenn man ihnen Wasser giebt. Andererseits wird die
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Rolle der Anschwellungen auch durch diejenige der

Gnge bestimmt. Die Lenticellen stellen eine directe Ver-

bindung zwischen dein Pflanzengewebe uud der Luft her,

welche sich in den Gngen vorfindet. Bercksichtigt

man, dass mit Ausnahme der Unterseite der Bltter

kein Theil der Pflanze mit Spaltffnungen versehen ist,

so wird man darauf gefhrt, die Function der Gnge
darin zu erkennen, dass durch sie der Stengeltheil der

Pflanze in directer Verbindung mit der Luft steht, ohne

dass diese Verbindung einen irgendwie betrchtlichen

Verlust au Wasserdampf mit sich fhrt. Die Luft in

den Gngen wird fast immer nahezu mit Wasserdampf

gesttigt sein
;
die Oeffnungen der Anschwellungen sind

so gerichtet, dass der Wind nicht eindringen kann.

Die Ameisen sind hiernach nichts weiter als blosse

Commensalen in den Anschwellungen der Myrmecodia.
Trotzdem sind sie vielleicht von einigem Nutzen fr die

Pflanze. Doch wrde derselbe nicht, wie Treub frher

muthmaasste, darin bestehen, dass die Ameisen die ver-

trockneten Zellreste aus den Gngen fortschaffen. Die

Zellreste verschwinden von selbst unter Mitwirkung vou

Pilzmycelien. Vielleicht dienen die Ameisen als Schutz-

wache. Dann mssten freilich schdliche Angreifer
vorhauden sein. Treub hat indesseu nicht finden knnen,
dass in Abwesenheit der Ameisen andere Insecteu der

Pflanze Schaden thun. Es ist aber immerhin mglich,
dass unter anderen Verhltnissen die Feinde nicht

fehlen. F. M.

Hans Stadthagen: Ueber die Genauigkeit loga-
rithmischer Berechnungen. (Berlin, 1888, Fev.l.

Dmmler's Verl., 82 S., gr. 8.)

Da die letzte Stelle der Logarithmen, welche in den

Logarithmentafeln enthalten sind, mit verschwindend

geringen Ausnahmen stets durch Abkrzung erhalten ist,

so ist der in der Tafel gegebene Werth eines Logarithmus
entweder zu gross oder zu klein, und jeder Zahlwerth,
der aus einer logarithmischeu Rechnung folgt, ist daher

mit einem Fehler behaftet. Die allgemeine mathematische

Theorie der Fehler logarithmischer Berechnungen gehrt
der bheren Wahrscheinlichkeit - Rechnung an und ist

zuerst 1852 von Bremiker in seinen sechsstelligen

Logarithmentafeln gegeben worden (De erroribus quibus

eomputationes logarithmicae afficiuntur"). Da diese

Schrift aber vergriffen, ausserdem die Darstellung sehr

knapp gehalten und durch viele Druckfehler entstellt ist,

so hat Herr Stadthagen, der in den Astron. Nachr."

schon bezgliche Arbeiten hat erscheinen lassen
,
eine

neue Bearbeitung dieser Theorie unternommen
,

die

theoretischen Eutwickelungen noch weiter getrieben
als Bremiker und ausserdem Ergebnisse seiner For-

schungen durch Beispiele erlutert, welche zum Theile

den Arbeiten des Astronomischen Seminars zu Berlin

entnommen sind. Gerade wie bei Bremiker bleibt

aber auch in den weiter gefhrten Reihenentwicke-

lungen des Verfassers eine kleine Dissonanz gegen die

Praxis, welche, wie er vermuthet, durch Untersuchungen
nach bestimmter Richtung gehoben werden drfte. Den

Fachgeuossen sei die vorliegende, fleissige Arbeit hier-

mit bestens empfohlen. E. Lampe.

kein freies Cumarin, sondern dasselbe wird erst nach

dem Tode aus einer leicht zersetzlichen Verbindung ge-

bildet. Die Hauptmenge des Cumarins findet sich in

den Blttern
,

die Blthen scheinen nur Spuren ,
die

Wurzeln gar keins zu enthalten (Berichte der Deutschen

botanischen Gesellschaft, 1888, Bd. VI, S. 353). F. M.

Vermischtes.
Cumarin, das bekannte aromatische Princip des

Waldmeisters, des Ruchgrases, des Heues etc., ist nach
den Herren 11. Molisch und S. Zeisel auch in Ageratum
mexicauum

,
einer in den Grten viel kultivirten Com-

posite enthalten. Der Geruch tritt erst nach dem Ab-
sterben der Pflanze hervor. Die lebende Pflanze enthlt

Die knigliche Gesellschaft der Wissen-
schaften in Gttingen stellt folgende zwei Preis-
a u t'gabe n:

Fr das Jahr 1890: Es ist allgemein bekannt und

anerkannt, dass dichte oder krystallinische Kalke, zumal

des Mittel-Devon, allerlei Umwandlungen erlitten haben,
sei es durch Vernderung ihrer Structur, sei es durch

Stofl'austausch u. s. w. Die mechanischen und chemi-

schen Vorgnge ,
welche hierbei mitwirken, sind jedoch

durchaus nicht gengend bekannt. Es wird daher ge-

wnscht, dass diese Umwandlungen mit Hlfe chemischer

und mikroskopischer Untersuchungen verfolgt und er-

klrt werden mchten.
Fr das Jahr 1891 : Die Aufgabe der conformen

Abbildung eines ebenen Bereiches auf ein Stck einer

krummen Flche, deren Krmmungsmaass berall den

Constanten Werth k besitzt
, hngt zusammen mit der

Aufgabe, die partielle Differentialgleichung:

vorgeschriebenen Grenz - und Unstetigkeitsbedingungen

gemss zu integrireu. Fr diese Aufgabe kommen zu-

nchst die von Riemann in seiner Theorie der Abel'-
schen Functionen angegebenen Grenz- und Unstetigkeits-

bedingungen in Betracht. Die knigliche Gesellschaft

wnscht die Frage, ob es mglich ist, die angegebene
partielle Differentialgleichung fr einen gegebenen Be-

reich unter vorgeschriebenen Grenz- uud Uustetigkeits-

bedinguugeu der angegebenen Art zu integriren, voraus-

gesetzt ,
dass der Constanten k negative Werthe

beigelegt werden, vollstndig beantwortet zu sehen.

Insbesondere wnscht die knigl. Gesellschaft den Fall

der angefhrten Aufgabe behandelt zu sehen, in welchem
der betrachtete ebene Bereich eine geschlossene,
mehrfach zusammenhngende Riemann' sehe Flche
ist, whrend die Function u keine anderen als loga-
rithmische Unstetigkeiten annehmen soll.

Die Bewerbungsschriften mssen mit Motto bis vor

Ablauf des September des betreffenden Jahres an die

knigliche Gesellschaft der Wissenschaften portofrei ein-

geschickt werden. Der fr jede dieser Aufgaben aus-

gesetzte Preis betrgt 500 Mark.

Am 20. Februar starb zu Gttingen der Professor

der Zoologie Dr. Johannes Brock im Alter von 38 Jahren.

Unsere Zeitschrift verliert in dem Dahingeschiedenen
einen treuen Freund, der seit der Begrndung als Mit-

arbeiter an derselben thtig war. Ehre seinem Andenken!
Am 15. Februar starb zu Bonn der Nestor der deut-

schen Geologen Wirkl. Geheime Rath Professor Dr. v.

Dechen im Alter von 89 Jahren.

Am 26. December starb zu Charkow der emer. Pro-

fessor der Astronomie Iwan Fedoreuko im Alter von
G'2 Jahren.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasae 26.

Hierzu eine Beilage der Verlagshandlung von
Fr. Vieweg & Sohn, Braunsehweig.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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A. Kundt: Ueber die Aenderung der Licht-

geschwindigkeit in den Metallen mit der

Temperatur. (Sitzungsberichte der Berliner Aka-

demie der Wissenschaften, 1888, S. 1387.)

Durch ebenso sinnreiche wie mhsame Versuche

war es Herrn Kundt gelungen, in einer Reihe von

Metallen, aus denen er sich durch Elektrolyse durch-

sichtige Doppelprismen herzustellen vermochte, durch

direete Messung der Ablenkung der Lichtstrahlen die

Brechungrxponenten zu bestimmen (Rdsch. III, 1861.

Die durch diese Versuche ermittelte Geschwindigkeit
des Lichtes in den Metallen zeigte hchst interessante

Beziehungen zu dem Leitungsvermgen derselben

fr Elektricitt und Wrme, und Herr Kundt hatte

bereits angegeben ,
auf welchem Wege diese Bezie-

hungen experimentell weiter verfolgt werden knnten.

Bei den sechs Metallen Silber, Gold, Kupfer, Platin,

Eisen und Nickel hatte in den erwhnten Versuchen

die Geschwindigkeit des langwelligen, rothen Lichtes

annhernd proportional dem galvanischen Leitungs-

vermgen sich ergeben. Bei dem gleichfalls unter-

suchten Wismuth war das Verhltnis ein erheblich

anderes; doch hat Herr Kundt diese Ausnahme da-

durch erklren zu knnen geglaubt, dass die Structur,

also auch die moleculare Beschaffenheit des Wismuth
in den durch Elektrolyse gewonnenen Doppelprismen
eine wesentlich verschiedene gewesen von der in

den gegossenen Stangen, an denen man bisher das

elektrische Leitungsvermgen gemessen hat. Wenn
nun wirklich ein verhltnissmssig einfacher Zu-

sammenhang zwischen der Lichtgeschwindigkeit im

Metall und seinem Leitnngsvermgen fr Elektricitt

und Wrme existirte, msste derselbe, so hatte Ver-

fasser in seiner ersten Abhandlung gefolgert, auch

wohl in der Aenderung der betreffenden Grssen mit

der Temperatur hervortreten.

Das Wrmeleitungsvermgen zeigt nun nach den

Untersuchungen von Lorenz in den verschiedeneu

Metallen mit der Temperatur eine ziemlich verschiedene

Aenderung. Das galvanische Leitungsvermgen hin-

gegen nimmt in den reinen, festen Metallen nach

Arndtsen's Bestimmungen fr 1" C. im Mittel um
0,0037 ab; und ziemlich gleiche Resultate haben

wenigstens fr die gut leitenden Metalle die Messungen
anderer Beobachter gegeben ,

wenn die untersuchten

Metalle rein waren, und wenn bei der Bestimmung
der Mittelwerthe das Eisen ausgeschlossen wurde, da

dieses einen ziemlich abweichenden Temperaturcoeffi-

cienten ergeben ,
entweder weil die benutzten Sorten

nie ganz rein waren
,
oder wegen des magnetischen

Verhaltens des Eisens.

Es entstand also die Frage , wie ndert sich die

Lichtgeschwindigkeit in den Metallen mit der Tem-

peratur? Aeussert sich der Eiufiuss der Temperatur
in der Weise wie bei der Wrmeleitung, oder wie bei

der Leitung der Eiektritt, oder besteht berhaupt
keine einfache Beziehung zwischen diesen Aende-

rungen? Nimmt man als Temperaturcoefficienten
fr die gut leitenden Metalle den Weith 0,0037, so

wrde, falls die Lichtgeschwindigkeit in einem und

demselben Metalle wirklich dem Leitungsvermgen
fr Elektricitt proportional ist, der Brechungs-
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exponent bei Erwrmung von auf 100 im Ver-

hltniss von 1 zu 1,37 zunehmen, eine Zunahme, die

bei den Metallprismen sehr wohl messbar sein muss.

Um wenigstens den ersten Schritt zur Beant-

wortung der oben gestellten Frage zu thun", hat

Herr Kundt von einigen Metallen die Aenderung
des Brechungsexponeuten mit der Temperatur zu be-

stimmen gesucht, und ist dabei zu sehr interessanten

Resultaten gelangt.

Die Methode bei den Messungen der Brechungs-

exponeuten der Metalle war im Wesentlichen dieselbe,

wie bei den frheren Untersuchungen. Einige Aen-

derungen, die theils durch bessere Instrumente, theils

durch die vorangegangenen Erfahrungen ermglicht
und dictirt waren, und durch welche eine grssere
Feinheit der Messung, wie eine grssere Sicherheit und

Genauigkeit der Einstellungen erzielt wurden, knnen
hier nicht Gegenstand der Besprechung sein. Die

Temperaturnderungen, welche erforderlich waren,

wurden in der Weise erreicht, dass die Glasplatte

mit den Metallprismen von einem Kupferkasten um-

geben war, der direct durch kleine Gasflammen ge-

heizt wurde, und in welchem zwei Thermometer die

Temperatur bestimmten; die Gasflammen wurden so

regulirt, dass die Thermometer whrend 20 bis 30 Mi-

nuten nur kleine Schwankungen zeigten, und erst

dann wurde beobachtet. Die Prismeuwinkel wurden

bei Zimmertemperatur bestimmt; ihre etwaigen Aen-

derungeu mit der Temperatur sind, wenn berhaupt

vorhanden, jedenfalls so gering, dass sie auf das Er-

gebniss ohne Einfluss sind. Das Gold- und das Platin-

oppelprisma waren bereits bei der frheren Unter-

suchung benutzt; von ersterem wurde der Winkel

neu gemessen. Das Nickelprisma, das Eisenprisma

und das Silberprisma wurden neu angefertigt. Als

Lichtquelle diente eine elektrische Lampe ,
das rothe

Licht wurde durch Einschalten eines rothen Glases,

das blaue durch Einschalten einer Lsung von

schwefelsaurem Kupferoxydammoniak erhalten.

Die Resultate dieser Beobachtungen sind in nach-

stehender Tabelle zusammengestellt, in welcher t die

Temperatur, )i den Brechungsexponenten und den

Temperaturcoefficienten bedeuten :

t n

18 0,52
118 0,79

18 1,06
76 1,34 0,0045
78 1,39 0,0052

118 1,60 0,0051
128 1,72 0,0056

Gold

(rothes Licht)

Gold

I blaues Licht)

0,0035

Platin
j

22

(weisses Licht) [
109

Mittel 0,0051

1,70

Nickel

(rothes Licht)

Eisen

(rothes Licht)

Silber

(weisses Licht)

[
20

|
112

J
20

!

102

j

22

92

2,10

2,21

2,69

1.112

2,54

0,32

0,46

0,0027

0,0026

0,0040

0,0064

Wie man sieht, sind die Beobachtungen bei

Zimmertemperatur in hinreichender und guter Ueber-

eiustimmung mit den frher erhaltenen Werthen.

Fr die Ermittelung eines Temperaturcoefficienten ist

das Silber nicht wohl brauchbar wegen des kleinen

Brechungsexpouenten , dessen Aenderung mit der

Temperatur fast in die Fehlergrenzen fllt.

Die Werthe von fr die anderen Metalle sind

mit erheblich grsserer Sicherheit bestimmt, da die

Aenderungen der Strahlenablenkung mit der Tempe-
ratur sehr viel grssere sind als beim Silber. Man sieht

nun, dass die Zahlen fr nicht nur der Grssen-

ordnung nach, sondern wirklich sehr nahe mit den

Temperaturcoefficienten zusammenfallen, welche fr
die Aenderung des galvanischen Widerstandes der

Metalle bestimmt sind. Nimmt mau fr n (blau) bei

Gold das Mittel der Beobachtungen, 0,0051, so ist

das Gesammtmittel aus den Werthen von p= 0,0036.

Dass diese Zahl fast genau mit dem Mittel der Tem-

peraturcoefficienten fr das galvanische Leitungs-

vermgen stimmt, ist wohl nur Zufall. Innerhalb

der Beobachtungsgrenzeu schliessen sich aber die

Bramtlichen diesem Mittel hinreichend nahe an.

Man kann daher sagen ,
dass

,
so weit bis jetzt die

Beobachtungen reichen, die Brechungsexponenten der

Metalle nahe den gleichen Temperaturcoefficienten,

0,0036, haben, oder es ist die Lichtgeschwindigkeit
in einem und demselben Metall der absoluten Tem-

peratur umgekehrt proportional (denn, wie Clausius

bemerkt hat, stimmt dieser Werth nahezu mit dem

Ausdehnungscoefficienteu der Gase berein). Die

gleiche Beziehung zur absoluten Temperatur zeigt

nach den oben angefhrten Versuchen das galvanische

Leitungsvermgen. In ein und demselben Metall

bleiben daher bei Aenderung der Temperatur
Lichtgeschwindigkeit und galvanisches Lei-

tungsvermgen einander wirklich propor-
tional.

Wie bereits in der frheren Arbeit hervorgehoben,
kann man die wirkliche Beziehung zwischen Licht-

geschwindigkeit und galvanischem Leituugsvermgen
nur finden, wenn man an demselben Stck Metall

Brechungsexponent und galvanisches Leitungsver-

mgen bestimmt. Ferner sind genauere Messungen
an besseren Metallprisraen erforderlich, mit deren

Herstellung Verfasser beschftigt ist.

Zum Schluss weist Herr Kundt darauf hin, dass

die Aenderung der Brechungsexpouenten der Metalle

mit der Temperatur sehr viel grsser ist als diejenige,

welche die Exponenten anderer Materialien zeigen.

Bei den verschiedenen Glassorten, die untersucht sind,

ndert sich n fr 1C. um ungefhr -f 0,000003 bis

0,000007, bei Steinsalz um 0,000037 und bei

einer Anzahl von Flssigkeiten um 0,0004 bis 0,0006.

Eine Aenderung der Dispersion der Metalle mit

der Temperatur hlt Verfasser durch die obigen Ver-

suche nicht sicher constatirt, da die Differenz von

fr rothes und fr blaues Licht beim Golde noch

durch Beobachtuugsfehler entstanden sein kann.
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Alfred Berliner: Ueber die katalytische Wir-

kung der Metalle auf Knallgas und die

Occlusion ilcs Wasserstoffes. (Annalen der

Physik. 1888, N. F.. Bd. XXXV, S. 791.)

Mit dem Namen ..katalytische Kraft" bezeichnete

bekanntlich Berzelius die Fhigkeit gewisser Krper,
andere umzundern oder zu zersetzen, ohne sich mit

diesen oder einem ihrer Bestandteile zu verbinden.

So z. B. wird Ammoniakgas durch glhendes Kupfer

zersetzt, ohne dass dieses irgend eine Vernderung
erfhrt; Knallgas wird durch Metalle in Wasser ver-

wandelt; Rohrzucker wird durch die blosse Anwesen-

heit von Schwefelsure in Invertzucker, und Alkohol in

Aether umgewandelt. Freilich ist fr eine Reihe von

Fllen in neuerer Zeit nachgewiesen worden, dass

die katalvtisch wirkenden Substanzen der Berze-
lius

'

sehen Vorstellung insofern nicht mehr ent-

sprechen, als sie bei den betreffenden Reactionen

Zwischenproducte bilden, die jedoch stets wieder in

ihre Bestandtheile zerfallen, so dass der katalvtisch

wirkende Krper wieder hergestellt wird und die

lleaction wieder von Neuem unbeschrnkt erfolgen

kann. So bildet sich bei der Umsetzung des Alko-

hols in Aether durch Schwefelsure zuerst Aethyl-

schwefelsure, welche sich mit einem zweiten Molecl

Alkohol in Aether und freie Schwefelsure zersetzt,

die somit unverndert bleibt und unbegrenzt die

weitere Umsetzung des Alkohols veranlassen kann.

Nach diesen Erfahrungen ist es nicht unwahr-

scheinlich , dass smmtliche Flle katalytischer Wir-

kung auf Bildung solcher Zwischenproducte beruhen

mgen, auch diejenigen Flle, bei denen das Zwischen-

produet bisher noch gar nicht oder doch nicht mit

Sicherheit nachgewiesen werden konnte.

Einen Beitrag zur Begrndung der eben geusser-
ten Auffassung bildet die Untersuchung des Verfassers

ber die katalytische Wirkung der Metalle auf Knall-

gas, welche bereits von Dulong und Thenard,
Farad ay und Anderen aufgefunden war, und fr
welche Berthelot bereits einen Zusammenhang mit

der Wasserstofi'-cclusion der Metalle vermuthet hat.

Durch die frheren Beobachter war gefunden ,
dass

Platin. Palladium, Rhodium und Iridium schon bei

Zimmertemperatur die Vereinigung von Wasserstoff

und Sauerstoff zu Wasser bewirkten, das Platin aber

nur, wenn es eine reine, metallische Oberflche hat,

whrend andere Metalle erst bei hheren Tempera-
turen katalvtisch wirksam werden. Verfasser wollte

diese katalytisehen Processe nher untersuchen, und

ihren Zusammenhang mit der Wasserstoff- Occlusion

durch die wirkenden Metalle, also das Auftreten eines

Zwischenproductes, Metall -Wasserstoff, feststellen.

Zu den im Laboratorium des Herrn War brg
augestellten Versuchen diente ein Apparat, in welchem

mittelst Elektrolyse entwickeltes Knallgas durch einen

Blasenzhler hindurch in die Glasrhre gelangte, in

der sich das zu untersuchende Metall befand, von da

gelangten die Gase durch einen zweiten Blasenzhler

ins Freie. Die Rhre mit dem Metall stand iu einem

Luftbade , dessen Temperatur durch einen Thermo-

staten constant gehalten wurde. Fr stetigen Zufluss

gleicher Gasmengen und fr vorhergegangene Eva-

cuirung des ganzen Systems konnte nach Bedrfniss

gengend Sorge getragen werden. Der Gang der

Umwandlung des Knallgases in Wasser und die Grsse

derselben, wie die bedingenden Umstnde wurden

eingehend verfolgt.

Die Ergebnisse dieser Versuche waren, dass die

katalytische Wirkung bei den verschiedenen Sub-

stanzen bei ganz bestimmten Temperaturen beginnt

und mit Steigerung der Temperatur zunimmt, und

zwar lag diese Anfangstemperatur fr Platinschwamm

unterhalb der Zimmertemperatur, fr Platin in Blech-

form und ebenso fr platinirtes Platiublech bei 180

bis 190 C.
,
fr Palladium in Blechform bei etwa

175 C, fr fein vertheiltes Silber bei etwa 265 C,
fr Eisenfeilicht bei etwa 270 C, fr Kohle bei

ungefhr 275 und fr Kupfer bei 280. Zink und

Aluminium zeigten keine katalytische Wirkung, ob-

gleich ersteres bis 350", letzteres bis 440 C. erwrmt
wurde. Ferner schienen die Versuche zu beweisen,

dass die katalytische Wirkung lediglich von der

Temperatur und nicht von der Dauer der Tempe-

raturwirkung abhngig ist; denn die Menge des in

der Minute zu Wasser verbundenen Knallgases blieb

bei constanter Temperatur auch annhernd constant,

nahm jedoch sofort zu, wenn die Temjieratur erhht

wurde, und nahm sofort ab, wenn abgekhlt wurde.

Endlich ergaben die Versuche
,
dass die Grsse der

Katalyse auch bei einer und derselben Substanz ver-

schieden ist, und zwar war die katalytische Wirkung
um so grsser, je feiner vertheilt dieselbe iu Anwen-

dung kam; gleichwohl erwies sich nicht die Ober-

flche der Metalle allein bestimmend, sondern das

Verhltniss der Oberflche zum Volumen.

Die Analogie, welche durch diese Ergebnisse zwi-

schen der katalytisehen Wirkung der Metalle auf

Knallgas und ihrer Fhigkeit, Wasserstoff zu occlu-

diren, in erhhtem Maasse sich aufdrngte, veran-

lasste den Verfasser zu einer Untersuchung ber die

Occlusion des Wasserstoffes und einiger anderen Gase

durch Platin und Palladium, fr welche er sich eines

anderen zweckmssigen Apparates bediente. In diesem

waren die Volumnderungen, welche durch das Metall

iu einem abgemessenen Volumen des Gases bei con-

tantem Druck und constanter Temperatur hervor-

gebracht wurden, direct ablesbar; vor jeder neuen

Beladung wurde dem Metall das oecludirte Gas durch

galvanisches Ausglhen im Vacuum entzogen, und

dieses Gas ebenfalls dem Volumen nach gemessen.

Bei diesen Versuchen zeigte sich, dass Platin das

oecludirte Gas selbst bei sehr hoher Temperatur,

llellgelbglhen, nur usserst langsam abgiebt, und

dass selbst nach neunstndigem Glhen noch nicht

alles Gas frei geworden war. Die absoluten Werthe

fr die Occlusionsfhigkeit des Platins differirten

daher sehr bedeutend. Nur ganz allgemein kann

angefhrt werden, dass von den Gasen Kohlenoxyd,

Sauerstoff und Luft ziemlich gleiche Quantitten auf-

genommen und leicht abgegeben werden, dass hin-
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gegen Wasserstoff iu viel grsseren Mengen occludirt

wird (die Mengen sind verschieden, je nachdem das

Platin mehr oder weniger H noch occludirt enthlt);
war das Platin ganz gasfrei, so absorbirte es mehr
als das 200fache seines Volumens, wovon es aber

schon einen grossen Theil bei Zimmertemperatur
wieder abgab.

Die Versuche mit Palladium ergaben im Allge-

meinen dieselben Resultate; doch war die Menge
Wasserstoff, welche dieses Metall sowohl bei Zimmer-

temperatur wie bei hheren Wrmen occhidirte,

grsser als beim Platin. Durch unreine Oberflche

wurde die Wasserstoffocclusion bei gewhnlicher

Temperatur sehr gestrt (durch Erwrmen auf hohe

Temperaturen wurde meist die Verunreinigung be-

seitigt).

Die Beziehung zwischen der katalytischen Wir-

kung der Metalle auf Knallgas und ihrer Fhigkeit,
Wasserstoff zu occludiren, ist also durch diese Ver-

suche nur noch wahrscheinlicher geworden. Da
Palladium nicht bloss bei hoher Temperatur, sondern

auch bei Zimmerwrme viel strker Wasserstoff occlu-

dirt als Platin, so msste auch die katalytische

Wirkung des ersteren die des letzteren Metalles

bertreffen. Verfasser hat, um diese Folgerung zu

prfen ,
einen vergleichenden Versuch angestellt, und

fand in der That, dass bei gleicher Oberflche der

Bleche Palladium in 30 Minuten 19ccm Knallgas in

Wasser verwandelt hatte, whrend Platin in derselben

Zeit nur 4 cem chemisch verbunden hatte.

Durch diese Versuche ist also die oben aufgestellte

Vermuthuug, dass die katalytische Wirkung der Me-

talle auf Knallgas eine Wirkung des in denselben

oecludirten Wasserstoffes ist, um vieles wahlschein-

licher gemacht worden. Die strkere Katalyse bei

hheren Temperaturen entspricht ebenso der grsseren

Occlusionsfhigkeit ,
wie die Unwirksamkeit des Alu-

miniums und Zinks mit der Unfhigkeit dieser Me-

talle, Wasserstoff zu occludiren, beninstimnit. Eine

festere Begrndung der hier sehr wahrscheinlich ge-

machten Beziehungen wre fr die eingangs erwhnte
Theorie der Katalyse von grossem Interesse.

A. Kerner v. Marilaun: Studien berdieFlora
der Diluvialzeit in den stlichen Alpen.
(Sitzungsberichte der k:s. Akad. d. Wissensch. in Wien.

Mathem.-naturw. Cl., lsss, Bd. XCVII, Abth. I, S. 7.)

Man findet in den stlichen Alpen eine Anzahl

von Pflanzen, welche dort nur iu beschrnkten Be-

ziiken, oft nur an einer einzigen Berglehne oder in

einem abgeschiedenen, kleinen Thalwinkel gedeihen
und erst in weiter Ferne, nicht selten Hunderte von

Meilen nach Norden, Osten oder Sden entfernt, und

zwar dort in grosser Menge und als charakteristische

Florenbestandtheile wieder auftauchen. Einige dieser

Findlinge" sind erst iu jngster Zeit durch Strme
oder durch wandernde Thiere iu die Alpen verschleppt

worden, wie daraus hervorgeht, dass sie nur in ver-

einzelten Arten auitreteu. Audere dagegen sind in

ganzen Artengruppen zu finden und stammen von

einer Flora, welche vor langer Zeit die Besatzung
in einer bestimmten Hhenregion der Alpen gebildet

hatte, in Folge grosser klimatischer Vernderungen aber

abgezogen ist und nur an einzelnen, sehr beschrnkten

Punkten, wo sich die frheren Zustnde des Klimas

unter der Gunst eigentmlicher Bodengestaltung
ziemlich gleich erhielten, zurckgeblieben ist.

Unter den Findlingen der letzteren Art bean-

spruchen jene ein hervorragendes Interesse, welche

gegenwrtig ferne im Sden und Osten an vielen

Orten und iu grosser Individuenzahl vorkommen. Die-

selben gehrten einer Flora an, welche Herr Kerner
als aquilouare Flora bezeichnet.

Beispiele: Astragalus exscapus , vesicarius, Oxy-
tropis Uralensis, Dracocephaluni Austriaeum, Telephium
Iniperati , Ephedra distaehya im obersten Vintschgau;

Astragalus Onobrychis, Oxytropis pilosa, Dorcynium
decumbens

,
Helianthemum Fumana, Rharunus saxatilis,

Ostrya carpinifolia , Stipa peunata und capillata an sd-
lichen Lehnen bei Innsbruck; Paeonia corallina hei

Reichenhall in Baiern und St. Egid in Niedersterreich;

Corylus tubulosa am Gruberg bei Gmunden; Buxus

semperviieiis und Saxifraga umbrosa an der Sdseite
des Schobersteins in Obersterreich; Crocus vernus

(Neapolitanus) und Anemone apennina bei Gresden im
kleinen Erlafthale; Arenaria graudiflora auf der Raxalpe;

Plantago Cynops und Cyperus lougus bei Baden iu

Niedersterreich.

Auf Grund der uns genau bekannten Verbreitung
dieser Pflanzenarteu entwirft Herr Kerner folgendes

Bild der Vegetation, welche einst die untersten Stufen

der stlichen Alpen in ununterbrochenem Zuge ber-

kleidet haben musste. An den Gehngen der Berge bis

zu 1300 m Seehhe, Waldformationen mit Laub- und

Nadelbumen uud reichlichem, imniergrnemUuterholz:

Buxbaum, Seidelbast (Daphue Laureola), Stechpalme;

von Laubhlzern: Hopfenbuche, Zrgelbaum (Celtis

australis), Manna -Esche; hohe Grser in dichten

Rasen; an den Felsen schuppige Farne (Ceterach

officinarum, Notochlaena Marantae); kurz eine

Flora, wie sie gegenwrtig von Frankreich her

ber die niederen Bergabhnge des sdlichen Alpen-

randes, ber die unteren Bergstufen Spaniens, Italiens,

des Balkans, der poutischen Gebirge und des Kaukasus

ausgebreitet ist. In den Thlern und im pr-

alpinen Vorlande waren Pflanzenformatioiien ent-

wickelt, welche gegenwrtig fr die Fluren der

politischen Flora charakteristisch sind, die Feder-

grasformation mit Astragalus und Oxytropis
- Arten,

mit Ephedra und Dracocephalum Austriaeum, wie sie

in den ebenen Steppen in der Umgebung des Poutus

vorkommt, von dort iu die Thiiler der Gebirge vor-

dringt uud sich dort auch in die Waldformationen

einschiebt.

Dieser Zustand, welcher am richtigsten mit dem

jetzt in der Umgebung des Schwarzen Meeres zu

beobachtenden verglichen wird, kann in den Alpen

nicht vor der grossen Eiszeit bestanden haben, da

die Flora zuversichtlich whrend dieser Periode ver-
'
nichtet worden wre. Es ist auch nicht anzuuehmeu,

dass die aquilonare Flora vor der zweiten diluvialen

Eiszeit, die wir die Periode der diluvialen Thal-
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gletscher nennen, vorhanden gewesen ist. da

einzelne der oben genannten Arten nur in einem

warmen, trockenen Klima gedeihen und daher nicht

jene Periode hatten berdauern knnen, fr die ein

solches Klima auszusclilir.-sen ist.

Wir werden also zu dem Schlsse gefhrt, dass

die aquilonare Flora eist nach der zweiten Eiszeit

in die Thler der Alpen gekommen ist. Zwischen

der Periode der diluvialen Thalgletscher und der

Gegenwart gab es also in den stlichen Alpen eine

Zeit, whrend welcher daselbst klimatische Verhlt-

nisse herrschten, wie sie derzeit in der Umgebung
des Schwarzen Meeres beobachtet weiden. Seitdem

hat sich das Klima wesentlich gendert, und die

Pflanzen der aquilonaren Flora haben sich nur an

einzelnen warmen Berglehnen erhalten. Ob diese

Klimavernderung noch heute andauert, wagt der

Verfasser nicht zu entscheiden, doch hebt er es u. a.

als auffallend hervor, dass im Laufe der letzten Jahr-

hunderte die obere Grenze der Bume um mehr als

1-1 m zurckgegangen ist. Andererseits sind seit

einigen Decennien zahlreiche politische Gewchse
wieder nach Westen vorgedrungen, allerdings unter

Mithilfe von Menschen und Thieren.

Wenn die eines warmen Sommers und einer langen
frost freien Jahresperiode bedrftigen, aquilonaren
Pflanzen aus dem Gelnde der Alpen durch jene
klimatischen Vernderungen verdrngt wurden, so

konnten sich dieselben nur in der Richtung nach

Sden und Osten erhalten, weil sie nur dort die Be-

dingungen eines gedeihlichen Fortkommens fanden.

Als die Gletscher zurckgingen, siedelten sich auf

dem Mornenschutt nchst den niederen Kryptogameu
Pflanzen der alpinen Flora an. Diese wurden all-

mlig von einer Waldflora verdrngt, fr welche

Fichten, Birken, Eriken und Heidelbeeren als die

bezeichnendsten Elemente hervorzuheben sind (Fich-

tenwaldflora"). Aber auch diese Flora wurde wieder

durch eine andere verdrngt, fr welche flaumhaarige
ii, Manna-Esche und Hopfenbuche charak-

teristisch waren (aquilonare Flora). Die Samen
dieser Pflanzen stammten aus den zunchst an-

grenzenden, klimatisch mehr begnstigten Gebieten.

Fr den hier besprochenen Theil der Alpen waren
es die sdlichen und stlichen Gelnde, deren Flora

sich Schritt fr Schritt vorrckend in den tieferen

Regionen einbrgerte. An einzelnen Stellen, wo in

Folge besonderer Terrainverhltnisse eine niedrigere

Temperatur bestehen blieb, erhielten sich Spuren der

verdrngten Floren. Es Hessen sieh Hunderte von

Punkten auffhren, wo die alpine Flora bis auf den

heutigen Tag von den nachrckenden Floren nicht

verdrngt werden konnte. Beispielsweise wuchert
1" i Bozen in der Umgebung der sogenannten Eis-

lcher bei Planitzing das Gestrpp des Rhododendron

ferrugineum, whrend in nchster Nhe die sssesten

Trauben reifen, und Manna-Eschen, Hopfeubuchen und

flaumhaarige Eichen einen dichten Waldbestand bilden.

Es war ein unglckseliger Irrtbum der Pflanzen-

geographen frherer Zeit, dass sie die Flora des

arktischen Gebietes mit jener in der alpinen Region
der mittel- und sdeuropischen Hochgebirge iden-

tilicirten. Wenn man die arktische mit der alpinen
Flora nur nach Bchern und Herbarien vergleicht,
dann liegt freilich die Versuchung nahe, an engste

Beziehungen der Pflanzenwelt des hohen Nordens
und der alpinen Region zu denken; denn eine be-

trchtliche Zahl von Arten gehrt beiden Floren-

gebieten gemeinsam an und fehlt nur gegenwrtig
in dem weiten Gebiete, welches sich zwischen die

Alpen und das arktische Gelnde einschiebt. Aber

gerade von diesen Pfianzenarten zhlen die meisten

in den Alpen zu den grssten Seltenheiten und finden

sich daselbst nur an vereinzelten, beschrnkten Stellen

auf schwarzer Erde, in Torfmooren und an kalten

Quellen." Beispiele: Saxifraga cernua, Betula nana,

Juncus areficus und castaneus. Die Zusammen-

setzung beider Floren ist eine ganz verschiedene.

Gerade diejenigen Arten, welche in den Alpen durch

das massenhafte Vorkommen am meisten hervortreten,

die Grser und Seggen, die Bestnde aus Krummholz-

kiefern, buschigen Weiden, Zwergmispeln (Sorbus

Chamaemespilus) und Alpenrosen, die Teppiche aus

niederen, der Unterlage angeschmiegten Holzpanzen
(Rhamnus pumila, Daphne striata, Salix retusa, Jac-

quiniana) und Hunderte von Arten, welche als

charakteristische Formen an den Felsen und auf den

Gerllhalden erscheinen und den unvergleichlichen

Schmuck unserer Hochgebirge bilden, ja selbst die

neben den Alpenrosen populrsten Wahrzeichen

unserer Alpenflora, der Speik, derMadaun. die Aurikel,

die Edelraute und das Edelweiss (Valeriana celtica,

Meum Mutellina, Primula Auricula, Artemisia Mutel-

lina. Gnaphalium Leontopodium) sind der arktischen

Flora fiemd! Die alpinen Arten von mehr als fnf-

zig Gattungen fehlen vollstndig im arktischen Ge-

biete; von vielen anderen Gattungen hat dieses Gebiet

zwar einige gemeinsame Arten aufzuweisen, aber

gerade diejenigen, welche fr die Alpenflora so be-

zeichnend sind, werden im Norden vergeblich ge-

sucht". Herr Kerner erklrt daher die Annahme,
dass die alpine Flora^aus dem arktischen Gebiet ein-

gewandert sei, fr widersinnig und stimmt der von

Christ geusserten Ansicht zu, wonach die arme

Flora des arktischen Gebietes zum Theile aus den

Hochgebirgen sdlicherer Breiten herstammt.

Zur Entscheidung der Frage nach der Herkunft

der Pflanzen, welche nach der ersten grossen Eiszeit

die Alpengelnde wieder bevlkerten, ist zu berck-

sichtigen, dass auch in der Periode vor der ersten

grossen, diluvialen Eiszeit auf den hheren Bergen
eine Flora vorhanden gewesen sein muss, und dass

diese Flora bei der VergUtscherung in die tieferen

Regionen vorgeschoben wurde. In der Miocuzeit

war das Relief der Alpen von dem in der liegenwart

J

nicht verschieden, und die Temperaturabnahme mit

der Hhe gewiss auch nicht wesentlich anders als

! gegenwrtig. Die Vegetation, welche die unteren

Berggehnge bekleidete, konnte daher mit jener der

hheren Regionen nicht bereinstimmen. Wenn die
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uns bekannten fossilen Reste der Miocuzeit smmt-
lich auf ein wrmeres Klima hinweisen, so ist zu be-

denken, dass sie nur in Niederungen gefunden sind;

Schlsse auf die Vegetation der hheren Regionen
sind aus denselben nicht zulssig.

Wir knnen also annehmen, dass die Mehrzahl der

alpinen Arten schon in der Miocnzeit auf den Hhen
unserer Alpen gelebt hat. Bei dem wiederholten

Herabsteigen und Wiederaufwrtsdringen hat diese

Flora natrlich mancherlei Vernderungen in ihrer Zu-

sammensetzung erfahren. Die bei den Verschiebungen

unvermeidliche, theilweise Mengung der alpinen Arten

mit den Arten der angrenzenden Floren gab zu

Kreuzungen und insoferne zur Bildung neuer Arten

Veranlassung, von welchen gewiss ein Theil den

genderten klimatischen Verhltnissen angepasst

und sich daher auch zu erhalten im Stande war.

Manche der schon in der Miocnzeit lebenden Arten

sind dagegen dort ausgestorben oder haben sich nur

auf einem beschrnkten Punkte erhalten, wie z. B.

Wulfenia Carinthiaca in Krnthen und Rhizobotrya

alpina auf den Fassaner Alpen in Tirol. Andererseits

mochten sich gewisse Arten, welche frher in den Hoch-

gebirgsregiouen nicht heimisch waren, den aus der

Niederung zurckkehrenden angeschlossen haben.

Das Letztere gilt insbesondere fr die Mehrzahl jeuer

Arten, welche die jetzige arktische Flora mit der

jetzigen alpinen Flora gemein hat. Denken wir uns

die alpine Flora zur Zeit der grssten Ausbreitung

der diluvialen Gletscher bis Norddeutschland vorge-

schoben. Auch von Norden her waren ausgedehnte

Gletscher weit nach Sdeu vorgerckt und hatten

eine Verschiebung der in der Tertirzeit auf den

scandinavischen Gebirgen heimischen Flora nach

Sden bis in das nrdliche Deutschland veranlasst.

Hier mussten also nordische und alpine Arten zu-

sammenkommen", und bei dem spteren Rckzug
der Gletscher wanderten alpine Arten mit nach Norden,

scandinavische Arten nach Sden in die Alpen.
Die eigenthmlichen Beziehungen, welche zwischen

der alpinen Flora der Alpen und denen der Karpathen,
des Kaukasus und Himalaya obwalten (das Edelweiss

wchst z. B. in einer wenig abweichenden Form im

Himalaya), erklrt Verfasser dadurch, dass er auch

fr die Tertirzeit Gletscherzeiten annimmt, welche

Wanderungen und Kreuzungen der Arten veranlassten.

In der warmen Periode, welche sich zwischen die

zweite Eiszeit und die Gegenwart einschob (s. o.),

war die alpine Flora auf die hchsten Erhebungen
der Alpen zurckgedrngt, die Fichtenwaldflora bildete

einen schmalen Grtel unterhalb der alpinen Flora

und bedeckte die Kuppen und Bcken der Berge,

welche nicht mehr als 1500 m ber das damalige
Meeresniveau aufragten. Das brige Gebiet wurde

von der aquilonaren Flora eingenommen.
Die aquilonare Flora schied sich sodann in die

jetzige mediterrane und pontische Flora. Die klima-

tischen Verhltnisse am Pontus, in Kloinasien und

auf der stlichen Seite der Balkanhalbinsel waren

fr die immergrnen^Eriken, jene im sdlichen

Europa fr die Mehrzahl der Astragaleen ungnstig
geworden, wahrscheinlich in Folge von Vernderungen
in der Gestaltung des Festlandes in der Umgebung
des Pontus und des Kaspischen Meeres.

Als sich die aquilonare Vegetation mit der fort-

schreitenden Temperaturabnahme ans den Alpen
wieder zurckzog, wurden die verdrngten Pflanzen

durch die von oben nachrckende Fichtenwaldflora

ersetzt, welche sich insbesondere auch nordwrts der

Alpen ausbreitete und an der Bildung der heutigen
baltischen Flora einen hervorragenden Antheil hat.

Auch die alpine Flora rckte wieder nach abwrts
und bevlkerte den Hhengrte], welcher noch jetzt

durch die Reste abgestorbener, mchtiger Fichten-,

Zirbel- und Lrchenbume gekennzeichnet ist.

F. M.

Alex Pedler und A. Croinbie: Ueber den Tor-
nado zu Dacca am 7. April 1888. (Journal

of the Asuitic Society of Bengal. 1888, Vol. LYN, Part II,

p. 185.)

Obwohl Indien, besonders Bengalen, reich an Cy-
clonen ist, gehren die eigentlichen Tornados oder

Wirbelstrme, als deren Heimat h die Vereinigten

Staaten bezeichnet werden knnen, zu den grossen

Seltenheiten; das Vorkommen eines solchen am

7. April v. J. gab den Herren Pedler nnd Crombie

Veranlassung, denselben einer eingehenden Unter-

suchung zn unterziehen, derart, dass Herr Pedler

eine allgemeine Beschreibung von den Tornados und

ihren Ursachen, wie von den atmosphrischen Ver-

hltnissen giebt, welche dem Tornado in Dacca vor-

ausgegangen sind, whrend Herr Croinbie die sehr

eingehende Schilderung des betreffenden Phnomens
sieh zur Aufgabe gemacht hat.

Aus dem ersten Theile der Abhandlung ist von

Interesse der Unterschied zwischen Cyclonen und Tor-

nados, der sich nach Herrn Pedler sowohl in der

Art ihrer Entstehung wie in ihrer Erscheinungsweise

offenbart. Zunchst sind die grssten Tornados bei

weitem kleiner als die kleinsten Cyclonen, so dass es

schon hierdurch leicht ist, die beiden Klassen von

Strmen von einander zu unterscheiden. Die Cyclonen,

welche in Indien und besonders in der Bay von Ben-

galen gewhnlich sind, bilden sich auf Meeresgebieten,

wenn die Druckverhltnisse sehr gleichmssig sind,

wenn die Luftbewegung auf dem Gebiete, wo der

Sturm sich bildet, sehr gering und die Luft von hoher

Temperatur und mit Feuchtigkeit fast gesttigt ist.

Die Bildung eines Cyclons ist offenbar nur mglich,
wenn die Energie des Sturmes geliefert werden kann

durch das schnelle Hineinstrzen von mit Feuchtig-

keit beladenen Winden in grossen Massen, uud die

wirkliche Bildung desselben scheint zu folgen oder im

Zusammenhange zu stehen mit ungemein schweren

und strmenden Regen auf einem kleinen Gebiete.

Die Cyclone brauchen ferner Zeit zu ihrer Bildung,

und sie bestehen oft Tage lang, bevor sie ihre grsste

Strke erreichen
;
der Durchmesser des Gebietes der

Orkanwinde ist selten geringer als 100 engl. Meilen.
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Iu der Regel sind die Cyclone laugsam sich bewegende
Strme in Indien (durchschnittlich etwa 8 bis lOMiles

in der Stunde); und sie ziehen selten schneller weiter

als etwa 15 Miles in der Stunde, so dass ein von einem

C\ (hin erreichter Ort gewhnlich mehrere Stunden

unter dem Einflsse desselben bleibt; endlich kann

die ganze Bahn eines Cyclons viele hundert Miles be-

tragen. Die Tornados oder Wirbelwinde, welche

wegen ihrer verheerenden Kraft allein leicht mit den

Cyclonen verwechselt werden knnen
,
sind hingegen

sehr verschiedener Natur. Freilich sind beide, Tor-

nados wie Cyclone, kreisfrmige Strme, und iu der

nrdlichen Hemisphre erfolgt die Drehung der Winde

um das Centrum in diesen Strmen gegen die Zeiger

einer Uhr; in diesem Punkte stimmen sie mit einan-

der berein, aber in vielen anderen unterscheiden

sie sich. Nach der Untersuchung von 600 Torna-

dos der Vereinigten Staaten durch Herrn Finle\T

(vgl. Rdsch. I, 133) ist ihre durchschnittliche Grsse

etwa 360 Yards, die Geschwindigkeit ihres Fort-

schreitens etwa 30 Miles iu der Stunde, die durch-

schnittliche Zeit, welche die Toruado-Wolke braucht,

um einen gegebenen Punkt zu passiren, etwa sechs

Minuten und die durchschnittliche Lnge der Sturm-

bahn etwa 28 Miles. Ein weiterer Unterschied liegt

darin, dass die Tornados eine deutliche, tgliche
Periode besitzen

,
aber zu jeder Jahreszeit auftreten

knnen, whrend die heftigen Cyclone der Bay von

Bengalen auf bestimmte Epochen des Jahres be-

schrnkt sind, aber keine tgliche Periode haben

knnen. Man knnte gegen die aufgestellte Unter-

scheidung den Eiuwand erheben, dass vielleicht ein

Tornado zu einem Cyclon heranwachsen knne; aber

bis jetzt ist eine solche Erscheinung noch nicht beob-

achtet worden und man muss daher vorlufig zugeben,

dass eine scharfe Grenzlinie zwischen den beiden Arten

von Strmen existire.

Kurz zusammengefasst ist nach Herrn Pedler

der Tornado ein blosser Wirbelwind von excessiver

Heftigkeit, und die Tornado -Wolke nimmt gewhn-
lich die Gestalt eines Trichters an, obwohl Beschrei-

bungen wie kegelfrmig", umgekehrt trichterfr-

mig'', stundenglasfrruig" u. s. w. fter vorkommen.

Die Tornado-Wolke hat gewhnlich vier Bewegungen:

1) eine Translationsbewegung, die in den meisten

Fllen von Sdwest nach Nordost gerichtet ist und

eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 28 Miles

in der Stunde hat; 2) eine heftig rotirende Bewe-

gung, wobei die Winde sich entgegen dem Uhrzeiger

bewegen; 3) ein Hin- und Herschwingen, so dass die

Sturmbahn oft sehr unregelmssig wird und zuweilen

-tj eine auf- und absteigende Bewegung. In Bezug
auf die letztere Bewegung hat man Tornados eine

gewisse Strecke durch die Luft wandern sehen, wh-
rend die untere Spitze der Tornado-Wolke in betrcht-

lichem Abstnde vom [joden blieb und denselben nur

an einzelnen Punkten berhrte. Die zerstrenden

Wirkungen der Tornados scheinen bei weitem viel

heftiger zu sein als die der Cyclone, und das Zer-

strungsgebiet ist sehr scharf begrenzt. Die Wir-

kungen der Tornados sind unglaublich und rhren
sowohl von seitlichen wie aufsteigenden Krften her.

Nicht minder interessant ist, was Herr Pedler
ber die meteorologischen Verhltnisse anfhrt, die

gewhnlich den Tornados vorangehen. Er hat auch

hier die Untersuchungen des Herrn Finley, welche

das meiste Beobachtungsmaterial bearbeitet haben,

vorzugsweise zur Grundlage gewhlt; aus demselben

ist im Allgemeinen abzuleiten: 1) dass ein bestimmter

Theil des Gebietes niedrigen Druckes existirt, iu

welchem die Bedingungen fr die Entwickelung der

Tornados besonders gnstig sind, der gefhrliche

Getaut"; 2) dass eine bestimmte Beziehung existirt

zwischen der Lage der Tornado-Gebiete und der

tilgend der hohen Temperaturcontraste, erstere liegen

sdstlich; 3) dass dieselbe Beziehung statthat zu

den hohen Contrasten des Thaupunktes; 4) dass die

Tornado-Gebiete dieselbe Lage haben zu der Gegend
der hohen Contraste zwischen kalten nrdlichen und

warmen sdlichen Winden (eine Beziehung, die sich

wohl mit den beiden vorangegangenen deckt, aber

wesentlich ist, wenn Beobachtungen ber Temperatur
und Thaupuukt nicht erhltlich sind); 5) die Beziehung
der Tornado-Gebiete zu der Bewegung der oberen und

unteren Wolken zeigt zwar einige interessante Punkte,

die zu untersuchen sind, aber noch keine entschiedenen

Resultate; 6) die Untersuchung der Beziehung der

Tornado-Gebiete zur Gestalt der barometrischen De-

pressionen scheint zu zeigen, dass Tornados hufiger
sind

,
wenn die grossen Axen der barometrischen

Mulden von Nord nach Sd oder von Nordost nach

Sdwest gerichtet sind, als wenn sie von Ost nach

West sich erstrecken.

Besonderes Gewicht drfte wohl zu legen sein

auf die Temperatur- und Feuchtigkeits- Contraste,

die auch in Indien nicht selten sind, und die be-

kannten Nor'-westers erzeugen. Aber nur selten

machen diese Strme, die mehr oder weniger heftig

whrend der warmen Jahreszeit auftreten, einem

Wirbelwind oder Tornado von usserster Energie und

verheerender Kraft Platz. Auch bei dem Dacca-

Tornado war ein gewhnlicher Nor' -wester wirklich

im Fortschreiten begriffen, als der Tornado pltzlich
aultrat in grosser Nhe desselben, wenn nicht in

directem Zusammenhang mit dem Sturm, aber doch

ganz getrennt von ihm und sich in eigener Bahn be-

wegend. Dies scheint deutlich auf die Thatsache

hinzuweisen, dass die allgemeinen Bedingungen, welche

die Nor'-westers erzeugen, unter Hinzutritt einer oder

einiger weiterer Ursachen Tornados erzeugen knnen.

Welches diese hinzutretenden Bedingungen oder Ur-

sachen sind, welche die factische Bildung des Tornados

bestimmen, kann man jetzt noch nicht sagen. Jeden-

falls knnen die grossen Temperatur- und Feuchtig-

keits-Contraste und der Vorbergang von barometri-

schen Depressionen als prdisponirende Ursachen fr
Tornados bezeichnet werden.

Den die Erklrung des Tornados behandelnden

Abschnitt, von welchem Vorstehendes einen kurzen

Auszug enthlt, schliesst Herr Pedler mit der Be-
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merkung: Die vorstehenden Behauptungen werden

vielleicht erklrt werden als Gestndnisse einer mehr
oder weniger vollkommenen Unkenntnis* ber den

Gegenstand der Tornado -
Bildung, aber derart nur

sind die gegenwrtig bekannten Tbatsachen."

Auf die Beschreibung der zur Zeit in Bengalen
herrschenden meteorologischen Verhltnisse, wie auf

eine eingehendere Besprechung des zweiten Theiles

der Abhandlung kann hier selbstverstndlich nicht

eingegangen werden. Nur ein sehr kurzer Abriss

von dem Phnomen mge hier noch folgen.

Es scheint, dass der Tornado seinen verheerenden

Lauf im ussersten Westen der Stadtgrenzen von

Dacca begann. Die ersten deutlichen Zeichen der

drehenden Natur des Sturmes zeigten sich in einem

Obstgarten im Nordosten von Fakirinka Masjid, wo
ein Haufen von Pisang- Bumen niedergeworfen und

nach allen Richtungen gedreht ist, und selbst bei

seinem ersten Auftreten war der Sturm bereits vou

grosser Heftigkeit. Der Wirbel begann in sdst-
licher Richtung zu wandern zwischen dem alten Fluss-

bette und der ihm parallelen Strasse und zerstrte

jede Htte in diesem Theile von Dacca. Beim st-

lichen Vorrcken nherte sich der Wirbel dem Fluss-

bette, blieb dann in demselben, und schien sich in der

Richtung des geringsten Widerstandes zu bewegen,
indem er in die offene Wiese im Sden von Nawad-

gunge hinaus vordrang. Pltzlich aber bewegte sich

der Wirbel nach Norden und traf Winde von orkan-

artiger Strke, die offenbar von dem eigentlichen

Tornado ganz getrennt waren, aus Norden bliesen,

und deren Spur nicht mehr als tiO Schritt im Durch-

messer hatte. Nachdem der Wirbel kurze Zeit nach

NE fortgeschritten, nderte er wieder seine Richtung
nach Sdost. Bis dahin hatte der Tornado noch nicht

die Kraft, gemauerte Gebude zu beschdigen, obwohl

er zahlreiche Htten und Bume zerstrt hatte. Nach-

dem er jedoch auf die Wiese gekommen, wo er keine

Hindernisse antraf, wuchs seine Kraft rasch, und auf

seiner weiteren Bahn konnte er die strksten Huser
zerstren. Der Wirbel ging, nachdem er ein am Ufer

neugebautes, gemauertes Haus zu Pulver zerrieben,

in das Flussbett, nherte sich dem Dorfe Subudiga,
und Dacca schien nun befreit, hingegen das Dorf be-

droht zu sein; aber beim Kreuzen einer offenen Wiese

scheint der Wirbel einen aus Sden wehenden, hefti-

gen Wind getroffen zu haben, denn pltzlich nderte

er seine Richtung, machte unter rechtem Winkel zur

Nordrichtung Kehrt und zog nordstlich nach Dacca

zurck, wo er den grssten Schaden anrichtete, ge-

mauerte Huser demolirte und Alles auf seiner Bahn

zerstrte, bis der Sturm den Sankari-Bazar erreichte,

wo er sich mehr oder weniger pltzlich vom Boden

erhob und hoch in die Luft stieg. In keinem Theile

seiner Bahn war die Breite des Tornados grsser als

200 Schritt, und an den Stellen, wo er die grssten

Verheerungen angerichtet, war er nur 180 Schritt

breit. Er war im Ganzen 3 1

/ a engl. Meilen gewandert,
und seine Fortpflanzungsgeschwindigkeit wurde au

verschiedeneu Stellen auf 20 bis 12 Miles in der

Stunde geschtzt. Die Gewalt des Seitendruckes wird

durch die zermalmten, gemauerten Huser erwiesen;
auch die hebende Kraft war gross, indem schwere

Balken lngere Zeit in der Luft schwebend gehalten
wurden. Der Tornado war begleitet von entferntem,

polterndem Gerusch, betrchtliche elektrische Ent-

ladungen scheinen ihn begleitet zu haben und die

Wolke mehr oder weniger erleuchtet gewesen zu sein.

Isaac Roberts: Photographien der Nebel M 31,
h 44 uud li 51 in der Andromeda. (Monthly
Notices ol' Die Royal Astionomical Society, 1888/89,
Vol. XLIX, p. 65.)

Die Photographien, welche Herr Roberts am
1. October aufgenommen und der astronomischen Gesell-

schaft zu London eingeschickt hat, lassen den grossen An-
dromeda-Nebel in einem ganz neuen Lichte erscheinen,
und der Einsender glaubt nicht zu bertreiben, wenn
er sagt, dass dieser Nebel zum ersten Male in einer

verstndlichen Form gesehen wird".

Der Eindruck, den die Photographie bei der ersten

Betrachtung macht, scheint fr jeden Anhnger der

Nebular-Hypothese eiue Besttigung, ja ein Beweis fr
diese Hypothese zu sein. Man sieht auf derselben

(scheinbar), wie ein neues Sonnensystem sich aus einem
Nebel verdichtet eine centrale Soune liegt inmitten

einer nebelartigen Materie
,

welche mit der Zeit ent-

weder absorbirt, oder weiter in Ringe getrennt werden
wird. Die ussersten Grenzen des Nebels haben sich

bereits in Ringe gesondert, welche mehr oder weniger

symmetrisch zum Kern eine allgemeine Aehulichkeit
mit den Hingen des Saturn darbieten.

Die beiden Nebel h 44 und h 51 scheinen bereits

ihre Umwandlung in Planeten zu erfahren. Doch darf

man nicht zu weit der Einbildungskraft folgen ;
viel-

mehr ist es die Aufgabe der Forscher, den Einzelheiten
der Structur, die jetzt sicher fixirt werden knnen, ge-
nau nachzugehen und erst von ihren Aenderungeu die

Besttigung der Nebular-Hypothese zu erwarten.

Auf Bond's Karte bildet die grosse Achse des Nebels
h 44 einen Winkel von etwa 45 mit. der Linie, welche
seine Mitte mit dem Mittelpunkt von h 51 verbindet,
whrend auf der Photographie dieser Winkel kleiner

als 20 ist. Dies kann nicht ein blosser Irrthum bei

der Kartenaufnahme sein
,

scheint vielmehr auf eiue

wirkliche Aenderung in der Richtuug der Achse seit 1847

hinzudeuteu. Diese Annahme erfhrt einige Bekrfti-

gung durch die Vergleichung der Abstnde zwischen
dem Mittelpunkte der beiden Nebel und dem Kern des

grossen Nebels. Auf Bo n d '

s Karte verhalten sich die

Abstnde von h 51 und h 44 vom Kern wie 32 zu 54;
auf der Photographie jedoch ist das Verhltniss 36

zu 54.

R.Wolf: Ueber die Statistik der Sonne im Jahre
1888. (Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 83.)

Aus den Beobachtungen der Sonnenflecke auf der

Sternwarte in Zrich und ans den magnetischen Beob-

achtungen der Sternwarte in Mailand hat Herr Wolf
nach der schon eine lange Reihe von Jahren benutzten

Methode auch fr das abgelaufene Jahr die .Monatsmitlei

der Helativzahleu r und der Schwankungen der Decli-

natiou v berechnet und fgte jedem Werthe die Differenz

gegen den VYerth der entsprechenden Zeit des Jahres

1887 bei. Aus der Tabelle dieser Werthe, von denen
hier nur die Mittelwerthe des Jahres angefhrt werden
sollen

(*
= 6,7 Ar = 6,4; v = 6,26 und Je 0,40),

ergiebt sich, dass sowohl die Relativzahl wie die mag-
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uetische Variation weiter abgenommen haben, und dass

wahrscheinlich der Moment des Sonnenflecken-Minimums

noch nicht erreicht ist, dass er aber ziemlich nahe be-

vprsteht. Weiter folgt daraus, dass die kleineu Ano-

malien des vergangenen Jahres verschwunden sind und
der Paraltelismus zwischen diesen beiden Reihen von

Erscheinungen sich fast vollstndig wieder hergestellt hat.

Setzt man in die frher gefundene Formel c = 5,62'

4- 0,045 r das Mittel r = 0,7, so erhlt mau v = 5,0",

einen Werth, der von der beobachteten Variation 6,21'

nur um 0,29' abweicht. Im verflossenen Jahre war die

Differenz auf 0,40' gestiegen; die Uebereinstimmung ist

daher eine bessere geworden, und es ist nicht mehr zu

frchten, dass die Formel sich immer mehr vou der

Wahrheit entferne. Die Zeit, whrend welcher Herr
Wolf seine Sonuenbeobachtungen nach gleichem Plane

unausgesetzt fortfhrt, umfasst jetzt die stattliche Reihe
vou 40 Jahren.

A. Munt/ und V. Marcano: Deber die schwarzen
Wasser der Aequatorialgegeuden. (Comptes

rendus, 1888, T. CVII, p. 908.)

In den Aequatorialgegeuden Sdamerikas kommen
Flusslufe vor, welche schwarzes Wasser fhren (aguas

negrasi; bedeutende Zuflsse des Orinoko und des Ama-
zoueustromes gehren zu ihnen. Die Reisenden, welche
dies Phnomen gesehen haben

,
waren von demselben

sehr berrascht, und Humboldt hat zahlreiche Beob-

achtungen ber dasselbe angestellt. Nach diesen erscheint

dies Wasser in grossen Massen braun wie Kaffee
,
oder

grnschwarz ;
im Schatten ist es schwarz wie Kaffee-

satz; in einem Glase zeigt es eine mehr oder weniger
dunkle, gelblich braune Farbe. Trotz seiner Frbung ist

das Wasser hchst klar. Es ist das schnste
,

klarste

und wohlschmeckendste Wasser, man trinkt es mit
Vorliebe.

Die Fauna dieser Wasser ist verschieden von der
der weissen" Wasser; die Felsen, welche sie begrenzen,
bleiben weiss, whrend die, welche von den weissen

Wassern besplt werden, sich schwrzen
;
wenn sich die

schwarzen Wasser mit den weissen mischen
,

so verliert

sich ihre Farbe. Die Ursache dieser Frbung war un-

erklrt.

Whrend einer Untersuchung des oberen Orinoko
hat Herr Marcano die schwarzen Wasser angetroffen
und konnte die sorgfltigen Beschreibungen Hum-
boldt' s voll besttigen. Die Gegend, in der mau diese

Wasser antrifft, ist eine Granit-Formation, die mit ppiger
Vegetation der Tropen bedeckt ist. Proben von diesem
Wasser wurden Herrn Mntz zugeschickt und kamen
nach zwei Monaten im Laboratorium an; sie hatten ihre

Farbe
,

ihren angenehmen Geschmack und ihre voll-

kommene Klarheit behalten.

Die chemische Analyse ergab ,
dass sie im Liter

0,02 g einer organischen Substanz enthielten, welche
|

fast ausschliesslich aus braunen, unbestimmbaren Suren
bestand . wie sie in den Torfmooren sich bilden. Die
saure Reactiou nahm mit der Concentration zu und war
schliesslich auch fr den Geschmack erkennbar. Kalk
enthielt das Wasser nicht; die Humussubstanz war in

freiem Zustande; Nitrate fehlten; die anderen Mineral-
bestandtheile waren sehr sprlich; sie bestanden aus

Kieselerde, Eisenoxyd, Manganoxyd, Thonerde, Kali und

Spuren von Ammoniak.
Die Farbe und die Eigenschaften der Wasser er-

klren sich nun aus dieser Analyse sehr einfach. Die l

Farbe wird von den freien Humussuren bedingt, die
von der Zersetzung der Pflanzenstoffe herrhren; sie

'

bleibt, weil in Folge des Fehlens des Kalkes die Ver-

brennung der organischen Substanzen trotz der Lftung
nicht stattfinden kann. Die schwarzen Wasser frben
die weissen beim Mischen nicht, weil diese Kalk ent-

halten, der die freie Sure sttigt, so dass die Nitritica-

tion und Zerstrung der organischen Substanz schnell

erfolgen kann. Trotz des Gehaltes an organischer Sub-
stanz verdirbt das Wasser nicht wegen seiner sauren
Reaction

;
dieselbe verhindert auch

,
dass sich Eisen-

und Mangauoxyde an den Felsen absetzen, welche sie be-

splen, so dass diese sich nicht frben.

.) . W\ Powell : Die Gesetze der Landabtragung
durch das Wasser. (Science, 1888, Vol. XII, p. 229.)

In der November-Sitzung der National Academy of

Science zu New Haven las Herr Powell eine Abhand-

lung, in welcher er die Resultate seiner zwlfjhrigen
Untersuchungen und Beobachtungen ber die Wirkung
lies Wassers auf das Land in ganz elementarer AVeise

darlegte. Diese Darstellung der Gesetze der Abtragung
durch das Wasser verdient es von Jedem, der sich fr
den Gegenstand nher interessirt, ganz gelesen zu wer-

den; hier kann nur Einiges aus dem Vortrage hervor-

gehoben werden.

Bei der abtragenden Wirkung des Wassers werden
drei verschiedene Arten unterschieden: 1) Die Oberflche
des Landes zerfllt auf verschiedene Weise und wird

durch Regen und schmelzenden Schnee abgewaschen.
Der Regen sammelt sich zu Strmen, in Bchen, Flss-
chen und Flssen und transportirt die desintegrirten
Gesteine von einem Ort zum anderen. Diese allgemeine

Oberflchen-Abtragung wird Erosion" genannt. 2) Wh-
rend des Transportes graben sich die Strme Canle,
und dieses Canle- Einschneiden wird Corrasion" ge-
nannt. 3) Durch die Erosion und die Corrasion werden

Klippen erzeugt, und diese Klippen brechen in Folge
der Schwere zusammen. Diese Art der Abtragung wird

das Untergraben (sapping) genannt.
Die Erosion besteht aus dem Zerfall der Felsen,

dein Verladen des Zerfallenen und dem Transport des-

selben im Wasser; ebenso umfasst die Corrasion die-

selben drei Processe
,
whrend das Unterminiren nur

aus dem Desintegriren und Herunterfallen besteht.

Die vom Wasser fortgefhrte Last schwimmt ent-

weder im Wasser oder wird am Boden fortgetriebeu.
Im ersten Falle wird sowohl die Last

, wie das Vehikel

durch die Schwere transportirt, und zwar kann das

Vehikel sich wohl ohne die Last, aber letztere nicht

ohne ersteres fortbewegen. Da die Last ein grsseres

speeifisches Gewicht hat als das Vehikel, so wird erstere

beim Schwimmen auch zu Boden sinken und dort zur

Ruhe kommen; die Schnelligkeit, mit welcher dies ge-
schieht

, hngt von dem speeifischen Gewichte und dem
Volumen der Partikel ab; nicht minder aber von der

Schnelligkeit und der Tiefe des Wassers.

Whrend das Wasser abwrts fliesst, rollt es Sedi-

mente an dem Boden seines Bettes fort. Dies ist aber

nur mglich, wenn die Masse, welche fortgefhrt werden

soll, dem Wasser Angriffsflchen bietet, d. h. wenn die

Oberflche des Bodens ungleichmssig ist. Diese Un-

gleichmssigkeit kann so gross sein
,

dass das Ma-
terial gehoben wird und dann im Vehikel schwimmend
durch seine eigene Schwere weiter transportirt wird.

Fr das gerollte Material liefert aber das Wasser die

zum Transport erforderliche Energie. Alles, was ge-

trieben wird, wird durch die Energie des Wassers trans-

portirt; alles, was schwimmt, wird durch seine eigene
Schwere transportirt."

Bei gleichem Volumen des Wassers nimmt die Tiefe

ab, wenn die Geschwindigkeit zunimmt; durch erhhte
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Geschwindigkeit wird der Weg der Theilchen verlngert,

durch Abnahme der Tiefe wird er verkrzt. Anderer-

seits vermag die erhhte Geschwindigkeit grssere Par-

tikel zu treiben.

Die Reibung des reinen Wassers ist so gering, dass

es an harten Formationen keine Corrasion hervorbringen

kann; ist hingegen die Formation eine lose, so kann die

Corrasion durch den Anprall des Wassers bewirkt wer-

den
,
wenn die Partikel Angriffsflchen darbieten. Die

Oberflche des Bodens muss ungleichmssig sein und

seine Desintegration kann nur durch die schwimmenden

Partikel veranlasst werden, welche auf ihrem Transporte
die Stelle passiren. Je grsser daher die schwimmende

Last, desto grsser die Corrasion. Die Neigung des

Bodens und die geologische Beschaffenheit desselben

haben, wie leicht verstndlich, auf die Corrasion einen

bedeutenden Einfluss; erstere kann selbst bis zur Bil-

dung von Wasserfllen fhren. Wo die Corrasion am

grssten, und das ist in der Linie der strksten Str-

mung der Fall, da wird der Canal immer tiefer und

gleichzeitig auch enger. Diesem Engerwerden wirkt

aber das Einstrzen der unterminirten Uferrnder ent-

gegen , welches nur bei gleichmssig hartem Gesteine

unter Bildung von tiefen Canons ausbleibt, sonst aber

neues, meist loses Material dem Wasser zufhrt, das

theils schwimmt, theils am Boden getrieben wird. Die

schwimmende Last beeinflusst die Corrasion durch das

Niedersinken der Theilchen, und umgekehrt werden

oft die getriebenen Massen gehoben und schwimmen
weiter.

Das Volumen der Strme wird oft bedeutend durch

Regen und schmelzenden Schnee vermehrt; dadurch

wird sowohl der Querschnitt wie die Geschwindigkeit
der Strme vermehrt und somit auch der Transport und

die Corrasion. Durch den Regen wird auch die Erosion

vermehrt und so wchst mit dem Hochwasser die Cor-

rasion, der Transport und die Ablagerung.
Es wrde hier zu weit fhren

,
wollten wir noch

weiter auf diese elementaren Betrachtungen eingehen;
wir mssen uns mit dem im Vorstehenden Hervorge-
hobenen

,
unter Hinweis auf die Originalmittheilung, be-

gngen.

Charles Davison: Zweite Notiz ber die Bewe-
gung von Gerll-Material. (Quarterly Journal

of tlu- Geologie*] Society, 1888, Vol. XL1V, p. 825.)

Um zu zeigen ,
dass lose auf einander liegende Ob-

jecte durch abwechselnde Erwrmung und Abkhlung
an einander hinunter gleiten ,

wenn die Unterlage eine

Neigung zum Horizonte hat, hatte Verfasser Versuche

mit zwei Platten feinkrnigen Sandsteins augestellt, die

bei einem Neigungswinkel von 17 in der Zeit vom
5. Mai bis 22. September 1887 durchschnittlich tglich
ein Hinabgleiten um 0,00187 Zoll zeigten. Das Gleiten

des oberen Stckes wird dadurch erklrt
,

dass bei der

Erwrmung das untere Ende wegen der Mithlfe der

Schwerkraft sich strker ausdehnt, und bei der Ab-

khlung sich gegen die Schwere schwcher zusammen-
zieht als das obere Ende (vgl. Rdsch. III, 566).

Um mit dem Verhalten whrend des Sommers das

im Winter vergleichen zu knnen, hat Verfasser dieselben

Versuche vom 4. October 1887 bis 5. Mai 1888 fortge-
setzt. Die Gesanimtverschiebung whrend des Jahres,
das der Versuch gedauert, betrug, wenn fr die Zeit

der Unterbrechung '/jinm angesetzt wird, l' l
/e mm, was

pro Tag ein mittleres Sinken um 0,00140 Zoll giebt.

Rechnet man April bis October als Sommer und October
bis April als Winter, so ergaben die Versuche fr den

Sommer (184 Tage) bei einer tglichen, mittleren Tem-

peraturschwankung um 14,4 F. ein Gesammtabsteigen
um 8 mm, oder pro Tag 0,00171 Zoll; im Winter bei

einer mittleren, tglichen Temperaturschwankung um
8 F. ein Sinken um 5% mm oder pro Tag 0,00112 Zoll.

Bercksichtigt mau nur die Temperaturschvvankun-
gen, so htte das Hinabgleiten im Winter viel geringer
sein mssen

, besonders noch weil der Versuchsstein im
Winter drei Monate lang durch die umgebenden Gebude
gegen die directe Sonnenwirkung geschtzt war. Da
der Versuch grssere Werthe ergeben, so muss im
Winter noch eine andere Ursache als die Temperatur-
schwankung mitgewirkt haben. In der That wurde eine

solche, das Hinabgleiten befrdernde Ursache gefunden,
uud zwar im Schnee, der es bewirkte, dass in den sieben

Wochen Februar bis April das mittlere Sinken pro Tag
0,00147 betrug, whrend iu den vorangegangenen zwlf
schneefreien Wochen mit nur wenig geringerer tglicher

Temperatursclnvankuug das tgliche Sinken nur

0,00078 Zoll ausmachte. Wenn der Schnee lange Zeit

in dichter Lage ber den Steinen liegt, dann nehmen sie

an den Temperatnrschwankungen berhaupt nicht Tlieil,

und das Hinabgleiten ist auf ein Minimum reducirt.

K. Mojsisovics von Mojsvr: Ueber einige japa-
nische Triasfossilien. (Beitrge zur Palontologie
Oesterreich -

Ungarns und des Orients. 1888, Bd. VII,

S. 168.)

Iu seiner frheren Arbeit ber Arktische Trias-

faunen" (vergl. Rdsch. II, 354) hatte der Verfasser auf

Grund der wenigen bisher bekannten Daten die Trias-

bildungen Japans in die norische Stufe eingereiht.
Das der vorliegenden Arbeit zu Grunde liegende Mate-
rial wurde demselben von der Universittssammlung,
sowie von der Geologischen Reichsanstalt zu Tokio zur

Verfgung gestellt und enthlt 7 Cephalopodenformeu
von Minato (Provinz Rikuzen

,
Insel Honshiu), welche

sich auf die Genera Ceratites, Arpadites nnd Gymnites
vertheilen

,
sowie einem Arpadites und mehreren den

Gattungen Pseudomonotis, Daonella uud Pecten angeh-
rigeu Pelecypoden aus dem Sakawabecken (Insel Shikoku).
Trotzdem die Untersuchung ergab ,

dass die frheren

Angaben, auf welche Moj sisovics seine oben erwhnte
Ansicht ber die Stellung der japanischen Trias begrn-
det hatte, zum Tlieil irrthmlich waren, liefert doch die

Ceratitenfauna von Minato eine neue Besttigung der-

selben
,
indem sich nicht nur eine grosse Uebereinstim-

mung der japanischen Ammoniten mit den nordameri-

kauischeh Formen herausstellte, sondern auch jeder der

hier beschriebenen Arpaditesarten nahestehende oder

sehr hnliche Formen aus dem Hallstdter Kalk sich

gegenberstellen lassen. In welcher Altersbeziehung
diese Ceratitenschichten von Minato zu den Pseudomo-
notis- und Daonellenschichten von Sakawa stehen, ist aut

Grund des vorliegenden Materials nicht zu entscheiden,
doch hlt der Verfasser eine grosse Altersdifferenz

zwischen diesen beiden rumlich weit getrennten Ab-

lagerungen nicht fr wahrscheinlich. Immerhin wird

durch die gewonnenen Resultate der schon frher in

der oben erwhnten Arbeit des Verfassers betonte

fannistische Zusammenhang zwischen der arktisch-paci-

fischen und der jurassischen Triasprovinz aufs Neue be-

sttigt. v. 11.

C. Isliikawa: Ueber die Herkunft der weiblichen
Geschlechtszellen bei Podocoryne carnea
Sars. (Zeitsohr. t. wissenschaftl. Zool., 1889, Bd. Xt.VlI,

S. 621.)

Bei den Hydroidpolypen, zu denen Podocoryne gehrt,
findet sich ein Generationswechsel, welcher darin besteht,
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dass die in Folge von Knospung zu Staude gekommenen
Hydroidenstckchen ebenfalls durch Knospung, also wie-

der auf ungeschlechtlichem Wege glockenfrmige Indivi-

duen, die Medusen, erzeugen. Letztere lsen sich vom
IV1\ penstocke al), schwimmen frei im Meerwasser umher
und indem sie in sieh die Geschleohtsproducte, Eier und

Samenfden, erzeugen, liegen sie der geschlechtlichen

Fortpflanzung ob. Sie stellen die Geschlechtsthiere dar.

Nicht hei allen Hydroidpolypen gelangen jedoch die

Medusen zur Ablsung. Es treten gewisse Rckbildungs-

erscheinungen ein, darin bestehend, dass die Medusen
mit dem Hydroidenstock verbunden bleiben und sieh

dabei in ihrer Organisation vereinfachen. Sie verlieren

zunchst diejenigen Organe, welche ihnen nur fr das

freie Leben erforderlich waren. Noch sind sie aber den

frei schwrmenden Medusen sehr hnlich. Mau sieht

aus diesen umgewandelten, auch als Gonophoren be-

zeichneten Medusen die junge Brut als bewimperte
Larven ausschwrmen. Letztere setzen sicli nach einer

Zeit freien llerumschwrmens fest, um bald zu einem

Hydroidpolypen auszuwachsen und durch Knospung einen

neuen Stock und au diesem neue Medusen oder Gono-

phoren zu erzeugen.

Geht die Reduction weiter, so erseheinen die Gono-

phoren nur noch als lnglich runde, geschlossene Kap-
seln, die auch in ihrem inneren Bau wenig Aehnlichkeit

mehr mit Medusen aufweisen, ja es knnen die Ge-

schlechtsproducte in blossen Auftreibungen des Krpers
gebildet werden, wie das bei Hydra, unserem Ssswasser-

polypen, der Fall ist.

Mit der Umgestaltung der Geschlechtsknospen sind

auch gewisse Vernderungen in Bezug auf die Entste-

hung der Genitalproducte verbunden. Hierbei bieten

sich hchst interessante Verhltnisse dar. Dieselben

wurden durch die umfassenden Untersuchungen Weis-
mann's (Ueber die Entstehung der Sexualzellen bei

den Hydromedusen", Jena 1883) bekannt. Durch diese

Untersuchungen wurde gezeigt, dass die ursprngliche

Ursprung-steile der Genitalproducte (die Keimsttte) der

in die Glocke der Meduse herabhngende Mundstiel ist,

und zwar die ussere Zellenschicht derselben. Der ganze

Krper der Hydroidpolypen baut sich bekanntlich aus

nur zwei Zellschichten auf, dem usseren und inneren

Blatt , zwischen welche beiden Bltter sich nur eine

dnne Sttzlamelle" einschiebt. Die beiden Bltter be-

trachtet man als entsprechend den beiden primitiven
Keimblttern der Embryonen mehrzelliger Thiere und
bezeichnet sie als Ectoderm und Entoderm.

Das Ectoderm des Medusenmundstiels ist es also,

welches den Keimzellen zuerst ihren Ursprung gab. Die

Keimsttte kann aber verlegt werden, indem die Genital-

zellen schon im Ectoderm der Knospe entstehen, aus

welcher die Meduse spter hervorgeht, oder es kann die

Keimsttte aus der Geschlechtsknospe selbst heraus-

rcken und in die Theile zu liegen kommen, welche die

Geschlechtsknospe tragen, ja sie kann sogar bis in den
Stamm des Polypen selbst verrckt werden. Und nicht

nur das, unter Umstnden tritt sogar eine Verlagerung
der Keimzellen aus einem Keimblatt in das andere ein, |

d. h. anstatt im Ectoderm sind dieselben im Entoderm
zu finden. Dieses Verhalten erklart Weismann da-

durch, dass sie im inneren Blatt wohl leichter und
j

besser ernhrt werden knnen als im usseren, weil

jenes von der ernhrenden Flssigkeit des Gastralraumes

besplt wird. Von Interesse hierbei ist besonders, dass

die Keimzellen in diesem Falle nicht etwa im inneren

Blatt entstehen, sondern vielmehr nach Weismann's
Annahme aus dem usseren Blatt dahin activ einwandern,
wie sie auch berhaupt in allen den Fllen, in denen

sie nicht im Ectoderm der Meduse ihren Ursprung
nehmen, dorthin als in ihre definitive Reifuugssttte ein-

wandern. Dies wrden sie in Form amboider Wander-
zellen thun, die sogar unter Umstnden von einem Keim-
blatt in das andere bertreten, dabei die Sttzlamelle
durchbohrend. Es lge liier also eine active Wanderung
von Zellen innerhalb der Gewebe mit bestimmtem End-
ziel vor.

Zu der von Weismann vertretenen Theorie bringt
der Verfasser einen weiteren Beitrag, um sie noch mehr
zu sttzen. Er hebt hervor, dass die Weismann 'sehe

Theorie einige Lcken aufweise und zu diesen gehre
die noch dunkle Entstehungsweise der Keimzellen bei

Podocoryne. Hier findet mau die Keimzellen im Ento-

derm der Medusenknospe. Der Verfasser macht es

jedoch durch die Darstellung seiner au Schnitten ge-

wonnenen Resultate sehr wahrscheinlich, dass die Keim-
zellen im usseren Blatt der Knospe entstanden und erst

in das innere Blatt gewandert sind. Er fand Zellen im
Ectoderm, die man ihrer Beschaffenheit nach ohne
Zweifel fr Keimzellen halten muss. Einige von ihnen

liegen in der Sttzlamelle zwischen usserem und innerem

Blatt und es hat ganz den Anschein, als wenn diese

Zellen soeben auf der Wanderung begriffen waren, als

das Object abgetdtet wurde. Die direete Einwanderung
der Urkeimzellen vom usseren in das innere Blatt

konnte freilieh auch vom Verfasser nicht beobachtet

werden. E. Korscheit.

Henri Junielle: Einfluss der Verlangsam u n g
der Assimilation auf die Transpiration
des Chlorophylls. (Comptes rendus de In Societe

de Biologie, 1889, Ser. 9, T. I, p. 9.)

Durch neuere Versuche war erwiesen
,

dass das

Chlorophyll unter dem Einfluss der Lichtstrahlen zwei

verschiedene Functionen im Pflanzenkrper ausfhrt:

1) assimilirt es den Kohlenstoff durch Zerlegung der

Kohlensure (Chlorophyll -
Assimilation) ; 2) verdunstet

es das Wasser in viel grsserer Menge, als bei gleicher

Temperatur im Dunkeln (Chlorophyll -
Transpiration)

(Rdsch. I, 367). Beide Functionen werden durch die

Absorption des Lichtes angeregt und durch Einwirkung
von ansthesirenden Stoffen aufgehoben. Herr J u -

melle wollte nun die Beziehung dieser beiden Chloro-

phyll-Functionen zu einander experimentell erforschen.

Zu diesem Zwecke exponirte er vergleichbare
Pflanzen demselben Lichte und liess die eine Pflanze

in einer Atmosphre mit Kohlensure
,
whrend die

andere in C 2-freier Umgebung sich befand. Es zeigte

sich die Transpiration der Pflanzen, bei denen in Folge
der Abwesenheit von Kohlensure die Assimilation unter-

drckt wurde, intensiver als bei der derjenigen, welche

ungestrt assimilirte. So z. B. ergaben zwei Lupinen
unter genau gleichen Versuchsbedingungen in gleicher

Zeit in der C0 2
- freien Luft eine Transpiration von

0,165 g; whrend die Pflanze in C02-haltiger Luft nur

0,069 g transpirirt hatte. Die Versuche wurden mit sehr

verschiedenen Pflanzen angestellt und ergaben stets

analoge Resultate. Die Differenz war am grssten, wenn

die eine Pflanze ohne Kohlensure blieb, whrend die

andere in einer Atmosphre mit dem Optimum des

C02-Gehaltee (5 Ins 6 Proc.) verweilte.

Durch Controlversuche, welche, wie die Versuche

selbst , spter ausfhrlich mitgetheilt werden sollen,

berzeugte sich Herr .1 umelle
,

dass weder die An-

wesenheit des Kali, welches unter den Glocken die

Kohlensure absorbh-en sollte, noch auch der physika-

lische Einfluss der Kohlensure die Transpiration beeiu-

tlusste. Er zieht daher den Schluss, dass. wenn unter
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normalen Verhltnissen die Assimilation durch Ab-

wesenheit der Kohlensure vermindert ist, die Verdun-

stung sehr stark zunimmt; und er erklrt sich dies in

der Art
,
dass beim Fehlen der Assimilation die absor-

birten Strahlen mehr zur Leistung der zweiten Chloro-

phyll-Function verwerthet werden.

(mit vielen Banden) auf das Vorkommen von hellen

Linien untersucht, aber nur noch in dreien solche ge-

funden, von denen zwei 6,5. und einer 7,5. Grosse ist.

Max Westennaier: Die wissenschaftlichen Ar-

beiten des botanischen Instituts der knigl.
Universitt zu Berlin in den ersten zehn
Jahren seines Bestehens. Ein Beitrag zur

Geschichte der Botanik. (Berlin. Verlag von

Julius Springer, 1888.)

Der Verlsser siebt in dieser Schrift eine genaue

Darlegung der Arbeiten
,

die in dem vor 10 Jahren an

der Berliner Universitt begrndeten und seit der Grn-

dung von Schwendener geleiteten botanischen Insti-

tute unter diesem durchgefhrt worden sind. Ent-

sprechend den Richtungen der S,oh wendener' sehen

Arbeiten theilt der Verfasser auch diese ein. Die

meisten Studien galten der physiologischen Wrdigung
des anatomischen Baues der Pflanzen, und Verfasser

giebt ein anschauliches Biid ber die sehr bedeutenden

Fortschritte, die durch die Seh wend ener' sehe Schule

in diese Betrachtung der Histiologie der Pflanze ge-

kommen sind, und weist mit Recht darauf hin, wie

diese Anschauungen weit ber die Seh wendener'sche
Schule hinaus schon Gemeingut der Wissenschaft ge-

worden sind.

In einem zweiten Kapitel werden die entwickelungs-

geschichtlichen Arbeiten betrachtet, unter denen die

Studien ber die histiologische Entwickelung prvaliren.
Hieran schliessen sich die Untersuchungen ber die Ent-

wickelung der Schiauchfrucht der Flechten an.

In einem dritten Kapitel werden besprochen die

Arbeiten ber die Physiologie des Wachsthums, die

Studien ber die Frage des Dicken- und Lngenwachs-
tums der Membran durch Intussusception oder Appo-

sition, sowie die Untersuchungen, welche fernere Einzel-

heiten in der von Schwendener so durchschlagend

begrndeten ,
mechanischen Theorie der Blattstellungen

behandeln.
Im vierten Kapitel wird ber die experimentell

physiologischen Untersuchungen ber das Winden der

Pflanzen, ber den Uetiotropismus der Bltter, sowie

ber die Function der Wurzelspitze kurz berichtet.

Im fnften Kapitel wird noch auf die Arbeiten ber

die Molecularphysik der Pflanzenkrper hingewiesen.
So liefert der Verfasser einen vollstndigen ,

alle

Richtungen gleichmssig wrdigenden Ueberblick der

reichen Thtigkeit dieses Instituts und giebt damit

einen werthvollen Beitrag zur Geschichte der wissen-

schaftlichen Botanik unserer Zeit. Der Leser erhlt

eiu klares Bild der Ideen und Anschauungen, die den

wissenschaftlichen botanischen Untersuchungen am Ber-

liner Institute die Richtung und Methode geben, und

der grossen Fortschritte, die diese Untersuchungen zu

der weiteren Begrndung und Vertiefung dieser An-

schauungen geliefert haben. P. Magnus.

Vermischtes.
Heber Sternspectra mit hellen Linien machte

Herr T. E. Es]. in eine Mittheilung, in welcher er zu-

nchst auf das Erscheinen einer hellen Linie- im Spec-

trum von R. Cygni hinweist iRdsch. III, 476) und dann

das Spectrum von Mira Ceti beschreibt, welcher Stern

beim Maximum seines Leuchtens eine blassgelbe Farbe

zeigte, die mit abnehmender Helligkeit wieder ins

Orange zurckging. Das Spectrum dieses Vernderlichen
winde am 23. und 30. October beobachtet und bestand

aus 10 dunklen Banden, von denen die 8. und 9. durch

helle Zwischenrume in zwei
,

die 10. Bande in drei

Theile o-etheilt war; weit im Violett war eine helle Linie

sichtbar, welche vielleicht die Linie Hy gewesen. Auch
Herr Pickering hat die helle Linie in Mira Ceti ge-

funden, und ferner in Gore's Stern im Orion. Herr

Espin hat noch viele Sterne des sogenannten Typus III

Nachdem zuerst Herr Wittmack auf Grund der

Funde bei altperuanischen Mumien die Ansicht

ausgesprochen hatte, dass unsere Gartenbohnen
(Phaseolus vulgaris) nicht, wie bis dahin angenommen
worden, aus der alten Welt, sondern vielmehr aus der

neuen stammen, haben Krnicke, Asa Gray und

Hammond Trumbull weiteres Material zur Sttze

dieser Behauptung beigebracht. Neuerdings hat nun

Herr Wittmack prhistorische Samen der Garten-

bohne unter den Funden entdeckt, welche von der

Hemenway-Expedition in Arizona gemacht und von

Prof. Ed. S. Morse und Sylvester Baxter bei Ge-

legenheit des Amerikanisten- Congresses in Berlin aus-

gestellt worden waren. Durch diese Entdeckung wird

die amerikanische Heimath der Gartenbohne besttigt.

Was die Alten unter phaselos, faseolus etc. verstanden, ist

nach Krnicke Dolichos chinensis, bezw. eine Variett

desselben, D. melanophthalmos, gewesen. Auch fr die

Krbisse nimmt Herr Wittmack auf Grund der alt-

peruanischen Grberfunde Amerika als Heimath in An-

spruch. Die in der Bibel vorkommenden Krbisse sind

nach Ascherson und Magnus Melonen (Ci cumis-

Chate L.), ebenso nach Schweinfurth die auf den

Darstellungen gyptischer Oplergaben sich findenden

Cucurbitaceeufruchte. Dagegen gab es nach Gray und

Trumbull in Nordamerika bis zum Laude der Huronen

Krbisse vor Ankunft der Europer. (Ber. d. deutsch,

bot. Ges., 1888, Bd. VI, S. 374.) F. M.

Ueber die Giftigkeit der Cholera-Bacillen maent

Herr Hueppe der Pariser Akademie eine interessante

Mittheilung, welche vielleicht die auch in diesem Blatte

erwhnte Beobachtung des Herrn Gomaleja (III, 538)

und eine sptere des Herrn Lwenthal ausreichend

erklrt. Herr G. hatte gefunden, dass der Cholera-Ba-

cillus, der ungefhrlich verimpft werden kann, sehr

giftig wird, wenn er durch eine Taube hindurchgegangen,
und Herr L. hat beobachtet, dass der Bacillus gtig
wird, wenn man ihn in eine dem Speisebrei

hnliche

Mischung von Pankreassaft und Eiweiss bringt. Aelter

als diese beiden Arbeiten sind jedoch die Publicationen

des Herrn Hueppe, in denen er zunchst zeigte, dass die

Virulenz des Choiera-Baeillus sehr schwankend ist, dann

aber durch Versuche darthat, dass die Bacillen sehr

giftig werden, wenn sie unter Luftabschluss kultivirt

werden, hingegen bei einer Kultur unter Luftzutritt sehr

bald ihre Virulenz einbssen. Herr Hueppe erklrt

sich dies in der Weise, dass die Cholera-Bacillen sehr

toxische Producte erzeugen, welche bei Luftzutritt sehr

schnell oxydirt werden. Sowohl bei den Versuchen

des Herrn G. wie bei denen des Herrn L. wurden die

Bacillen unter Luftabschluss gezchtet; ihre giftigen

Producte wurden daher nicht zerstrt. Herr Hueppe
hatte brigens schon darauf hingewiesen, dass die Giftig-

keit der Cholera-Bacillen im Darmcanal des Menschen

wesentlich in dem Abschluss der Luft begrndet sei.

Als Mittel gegen diesen Bacillus hatte er Tribromphenol,

Wismuthsalicylat und Salol vorgeschlagen, letzteres nach

dein Vorgange von Sahli.

Am 11. Januar starb zu Christiania Dr. J. Worm-
Mller, Professor der Physiologie, im Alter von 54

Jahren.
Am 18. Februar starb zu Gera Dr. Krukenberg,

Professor der vergleichenden Physiologie zu Jena.

Am 20. Februar starb zu Helsingfors Dr. Lindberg,
Professor der Botanik.

Am 23. Februar starb zu Prag Dr. Isidor Soyka,
ausserordentlicher Professor der Hygiene, im Alter von

39 Jahren.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., MagdebuxgerstrasBe 26.

Druck und Verlag von Friedrich Vi e weg und Sohn in Braunechweig.
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H. J. Symons: Die Eruption des Krakatau
und ihre Folgeerscheinungen. (Report of tlie

Kiakatoa Committe t tlie Royal Society, London 1888.)

Bekanntlich hat schon Verbeek auf Veran-

lassung der niederlndischen Kegierung die Krakatau-

Ernption behandelt, selbst die Sttte des Ereignisses

besucht und mit Mhe und Sorgfalt eine grosse An-

zahl von Daten ber die Eruption und ihre Folge-

erscheinungen gesammelt. Verbeek's Werk ..Kra-

katau", welches von einem Atlas begleitet ist, kann

als erschpfend betrachtet werden und der vor uns

liegende Bericht der Royal Society ber denselben

Gegenstand ist, was die localen Erscheinungen des

Ausbruches anbelangt, weiter nichts als eine Varia-

tion des Ve rb eek" sehen Werkes. Dementgegen
finden wir sehr zahlreiche und wichtige neue An-

gaben in jenen umfangreicheren Kapiteln des eng-

lischen Werkes, welche die weitergehenden Folge-

erscheinungen, die Luft- und Wasserwellen, und die

optischen Erscheinungen behandeln.

Das Werk ist in folgende fnf Abschnitte getheilt:

I. Ueber die vulkanischen Phnomene des Aus-

bruches und die Natur und Verbreitung des aus-

geworfenen Materials, von Professor Judd. II. Ueber

die Luftwellen und Getse von General Strachey.
III. Ueber die seismischen Meereswellen von Kapitn
Wharton. IV. Ueber die optischen Folgeerschei-

nungen von Rollo Rssel und Douglas Archi-

hald und V. Ueber die magnetischen und elektri-

schem Phnomene von Whipple.
Dem ersten, von Herrn Judd bearbeiteten Ab-

schnitte entnehmen wir Folgendes:

Java und Sumatra werden von einer grossen

Spalte einem Bruch in der Erdrinde durch-

zogen ,
welche von einer Reihe thtiger Vulkane ge-

krnt ist. Dieser Bruch durchzieht die Sundastrasse

zwischen den erwhnten Inseln und wird hier von

einem zweiten Bruche, der durch eine Reihe vulka-

nischer Inseln bezeichnet wird, gekreuzt. An dem

Schnittpunkte der zwei Brche liegt eine kleine Insel

vulkanischen Ursprunges, die Krabbeninsel oder

Krakatau. Auf dieser fanden im Jahre 1680 und

dann wieder im Mai 1883 heftigere Ausbrche statt.

Nach dem Mai -Ausbruche beruhigte sich der Vulkan

nicht und stiess Massen von Dampf und Staub aus.

Gegen Ende August wurden die Eruptionen heftiger

und am Abend des 26. wurden solche Massen von

Material ausgestossen ,
dass ein grosser Theil der

Umgebung in undurchdringliche Finsterniss gehllt
war. Gleichzeitig entstanden bedeutende Wellen,

welche die benachbarten Ufer von Java und Sumatra

weithin verheerten und gegen 40000 Menschen

tdteten. Whrend dieser gewaltsamen Eruptionen
wurde der alte Kraterwall im Norden der Insel weg-

gerissen und das Meerwasser fand Zutritt zur Ober-

flche der Lavasule, welche unter dem Meeresniveau

lag. Hierdurch wurde die Lava abgekhlt und rasch

eine Kruste gebildet, welche der weiteren Eruption

Einhalt gebot. Unterdessen stieg die Dampfspannung
im unterirdischen Lavaheerde, barst schliesslich mit

heftiger Explosion die Lavakruste und schoss' be-

deutende Massen von Bimsstein und Staub 30 000 m
hoch in die Luft. Dies wiederholte sich viermal,

und die letzte der vier Explosionen, welche zwischen
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10 h. a. ni. und 10 h. 5 in. a. m. am 27. August statt-

fand, war bei weitem die heftigste.

Was zunchst die localen Vernderungen anbe-

langt, so zeigte sich nach der Eruption, dass ein

grosser Theil der Insel verschwunden war, und dass

sich an jener Stelle 100 m tiefes Wasser befand;

auch in der Umgebung, besonders dem grossen Bruche

entlang, hat eine Senkung des Meeresbodens statt-

gefunden. An anderen Stellen hingegen ist durch

Aufschttung von Material das Land erhht, und

sind die Inseln vergrssert worden.

Unter den Begleit- und Folge-Erscheinungen der

Explosion sind von besonderem Interesse die Luft-

welle und das Getse, welche im zweiten Abschnitte

besprochen werden. Der Kanonendonner hnliche

Schall der Explosion wurde bis Diego Garcia, Neu-

Guinea, der Sdwestkste Australiens, Mergui in

Burmah und Ceylon gehrt. Der entfernteste Punkt,

wo der Schall gehrt wurde, war Rodriguez, fast

3000 engl. Meilen von dem Vulkane entfernt, so dass

die Explosionen ber einen Flchenraum gehrt
wurden, der eher grsser denn kleiner als ganz Europa
ist. Ausser den schallenden Luftwellen entstanden

aber auch noch andere, viel grssere, welche freilich

nicht hrbar waren, wohl aber von allen selbstregistri-

renden Barometern der Welt aufgezeichnet wurden.

Diese Wellen gingen vom Krakatau aus und verbrei-

teten sich mit der bekannten Geschwindigkeit des

Schalles nach allen Richtungen in immer grsseren

Kreisen, bis sie 90" zurckgelegt hatten, dann gingen
sie, wieder kleiner werdend, auf die gegenber-
liegende Halbkugel ber, um in dem Antipodial-

punkt des Krakatau, sdstlich von Panama, zu-

sammenzutreffen. Sie gingen ber diesen Punkt

hinaus, kehrten nach 30 Stunden wieder zum Kra-

katau zurck ,
um dann neuerdings von hier auszu-

strahlen. So gingen die Luftwellen berall 1 '/..mal

und in einigen Richtungen nicht weniger als Sy^mal
um die ganze Erde herum, eine hinreichende Ampli-
tude beibehaltend, um deutliche Marken auf dem Papier
der registrirenden Instrumente zurckzulassen. Es

ist natrlich , dass die Welle stellenweise verzgert
wurde, durch die Klte der zu traversirendeu Luft;
so besonders in jenen grssten Kreisen, die von Kra-

katau ber den Sdpol und in seiner Nhe vorbei

gehen. Die Karten
,
welche den Fortschritt und die

Gestalt dieser Wellen darstellen , sind nach Ansicht

des Referenten die interessantesten Beigaben des

ganzen Werkes.

Im dritten Abschnitte werden die seismischen

Meereswellen besprochen. Abgesehen von den kurzen

Wellen , welche nur auf eine geringe Distanz fhlbar

waren, entstanden, besonders um 10 h. a. m. am
27. August, grosse, zwei Stunden lange Wellen,
welche in der Sundastrasse eine Hhe von nahezu
20 m erreichten und sich weithin ausbreiteten. Ihre

letzten Spuren sollen noch in Cherbourg und an der

englischen Kste fhlbar gewesen sein und konnten

an den automatischen Fluthmessern abgelesen werden.

Wichtig ist es, dass in Batavia die Strung im Ni-

veau des Wassers mit einer Erhebung eingeleitet

wurde, whrend an alleu entfernten Punkten die

Strung mit einem Wellenthale begann.
Der vierte Abschnitt, welcher ber die optischen

Folge- Erscheinungen handelt, ist der ausgedehn-
teste und vielleicht wichtigste. Er wird von zahl-

reichen Tabellen begleitet, welche ber die chrono-

logische Reihenfolge in dem Auftreten dieser optischen

Erscheinungen an verschiedenen Orten Aufschluss

geben.
Nach der Eruption des Krakatau wurden in der

Luft folgende auffallende, optische Erscheinungen
beobachtet: Grne und blaue Farben der Sonne, des

Mondes und der Sterne in den Tropen; ein farbiger

Ring oder Hof um die Sonne, hohe eigenthmliche
verschwommene Cirrhus, und aussergewhnliche Dm-
merungserscheiuungen in weitester Vebreitung. Die

Commission ist zu dem Resultate gelangt, dass

alle diese Erscheinungen mit der Eruption in innig-

stem Zusammenhange stehen, dass sie durch den

Staub verursacht worden sind, welcher vom Krakatau

am 26. und 27. August bis in die hchsten Luft-

schichten hinaufgeschossen und dort ausgebreitet

worden sei. Dieser Staub soll grsstenteils aus

feinen plattenartigen Glasstcken, Theilen zertrm-

merter Bimssteinblasen bestanden haben und so fein

und leicht gewesen sein, dass er zwei Jahre brauchte,

um von einer Hhe von 100 000 engl. Fuss bis zu

50 000 engl. Fuss herabzusinken und daher die Luft

so lange trbte. Als Grnde fr diese Annahme
werden folgende augefhrt: 1) Viele der grossen

historischen Eruptionen sind von hnlichen Erschei-

nungen begleitet gewesen. 2) Der Mittelpunkt der

Verbreitung der Phnomene ist Krakatau. 3) Die

optischen Erscheinungen weisen darauf hin, dass sie

durch hochschwebeuden Staub verursacht werden.

4) Thatschlich schoss Krakatau am 26. und 27. August
1883 grosse Massen von Staub in bedeutende Hhen,
wie der weit verbreitete Aschenregen beweist. Hier-

auf folgten sofort die Phnomene in der Nhe und

in entsprechenden Zeitrumen jene in grsserer Ent-

fernung.
Nachstehende Einwnde

,
welche gegen diese An-

schauung erhoben werden knnen, sind in dem Report

eingehend besprochen: A) Die Geschwindigkeit der

horizontalen Ausbreitung des Staubes nach Westen,

welche ungefhr 110 km per Stunde betrug. B) Die

Grsse der Quantitt von Material, welche zur Er-

reichung solcher, ber die ganze Erde verbreiteter

Erscheinungen nthig ist. C) Die Schwierigkeit zu

erklren
,
warum der Staub so lange in der Luft

blieb und nicht herabsank. D) das Fehlen solcher

Erscheinungen nach einigen bekannten grossen Erup-
tionen. E) Das vereinzelte Auftreten von Nebelgllien
vor der grossen Erujjtion.

Diese Einwnde und Bedenken werden von

Herrn Douglas Archibald in folgender Weise

widerlegt und erklrt: A) Der Passatwind wendet

sich nach oben und bildet in den hchsten Regionen
ber dem Calraengrtel einen constanten, heftigen
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Ostwind, welcher die Erde fortwhrend umkreist.

Dieser Wind habe den ganzen, hinreichend hoch hin-

aufgeschossenen Staub mit fortgerissen. Dass ein

solclirr Wind bestehen kann, wird durch eine Reihe

von Berechnungen bewiesen, aber der einzige Beweis,

dass er wirklich bestnde, ist eben die Vertheilung
des Krakataustaulies.

Wenn man nun die Angaben in den Tabellen

mit dieser Schlussfolgerang vergleicht, so findet man,

dass anfnglich, wahrend der ersten Tage die Phno-
mene mit grosser Geschwindigkeit sich nicht nur von

Ost nach West, sondern auch nach Nordost (Japan)
verbreitet haben, und dass whrend dieser Zeit lieben

einein raschen Fortschreiten der Phnomene nach

Westen auch ein langsames Fortschreiten derselben

nach Osten beobachtet, wurde, und dass die nach Ost

und West fortschreitenden Phnomene in der Gegend
des 180. Breitengrades weit stlich vom Krakatau

zusammentrafen.

In Betreff B) ist Herr Archibald der Ansicht

dass das nach der Berechnung Verbeek's in di<*

Hhe geschossene Material hinreichen wrde, nm
alle Folge- Krscheinungeii zu erklren, dass aberYe--

beek's Berechnung viel zu niedrig gegriffen sein

drfte
,
und dass de facto viel mehr als ein Kubik-

kilometer (Verbeek) Staub SOOOOrn hoch hinauf-

geschossen worden sei.

Ferner beweist Herr Archibald ad C), dass der

Staub zwei Jahre brauchen wrde, um aus eiuer

Hhe von 100000 bis zu 50000 engl. Fuss herab-

zufallen.

Die Schwierigkeit D) lsst sich leicht ber-

winden, wenn man annimmt, dass nicht jede Eruption
hinreichende Staubmassen in solche Hhen schleudert,
und dass in frheren Zeiten berhaupt keine so ge- I

nauen Beobachtungen gemacht und verffentlicht

wurden wie jetzt.

Wie ein Blick auf die Liste dieser lteren Beob-

achtungen, Seite 384 bis 401, lehrt, drfte es brigens
in vielen Fllen leicht sein, die beobachteten opti-
schen Erscheinungen mit Eruptionen in Zusammen-

hang zu bringen, auch wenn kein solcher Zusammen-
hang bestnde, weil die Eruptionen so hufig sind.

Die Angabe E) endlich, dass Xebelglhen vor

dem Mai-Ausbruch des Krakatau gesehen worden sei

(Nelson, Natal), hlt Herr Archibald mit Recht fr
unglaubwrdig, weil dieselbe ganz vereinzelt dasteht

und mit allen anderen Angaben in Widerspruch ist.

Der letzte, ber die magnetischen und elektrischen

Erscheinungen handelnde Abschnitt, hat eigentlich
nur negative Resultate ergeben, insofern als aus dem-
selben zu entnehmen ist. dass kein magnetischer
Stuiin, oder irgend welche besondere magnetische

Kraftusserung mit dem Ausbruche des Krakatau in

Zusammenhang gestanden hat.

II. v. Lendenfeld.

L. Plate: Beitrge zur Naturgeschichte der

Tardigraden. (Zoolog. Jahrbcher, Abtheilung fr
Anatomie u. Ontogenie der Tliiere, Isss, l;,l. III, S. 487.)

Obwohl die Tardigraden (Rrenthierchen) nicht

nur in ihrer Gestaltung, sondern auch in ihren Lebens-

verhltnissen vielerlei Eigentmlichkeiten darbieten,

sind dieselben dennoch durch die neueren Zoologen
auffallend vernachlssigt worden; um so freudiger ist

es zu begrssen ,
wenn uns Herr Plate jetzt eine

Untersuchung ber die grbere und feinere Anatomie
einer Anzahl dieser merkwrdigen Thiere, sowie ber

ihre Lebensweise bietet. Um den Ausfhrungen
des Verfassers

, die vielerlei Neues und Interessantes

bringen ,
in gebhrender Weise folgen zu knnen,

werfen wir zunchst einen Blick auf die Organisation
der Brenthierchen , soweit sie bisher bekannt war.

Dabei dient uns der nebenstehende Holzschnitt zur

Oricntirung. Diese Figur wurde den lteren Un-

tersuchungen von

Greeff ber die

Gruppe der Bren-
thierchen entnom-

men und ein wenig
schematisirt.

Die Tardigraden
finden sich in den

meisten Lehr-

bchern dem Typus
der Arthropoden ein-

gereiht und hier zu-

meist in die Nhe
der Acariuen (Mil-

ben) gestellt. Maass-

gebend fr eine der-

artige, Einordnung
in das System war
das Vorhandensein

von vier Beinpaaren,
die ventral an dem

Krper stehen. Ein

Blick auf die Figur

zeigt, dass die Aehn-

lichkeit dieser Thiere

mit Milben eine sehr

geringe ist, ja dass

sie sogar wenig vom
Charakter der Ar-

thropoden berhaupt erkennen lassen. Die Extremi-
tten sind nicht gelenkig vom Krper abgesetzt, son-

dern stellen einfach Fortsetzungen derselben dar; bei

den Milben dagegen sind sie echte Gliederfsse. Auch
ist bei den Milben trotz der weitgehenden Rckbildung
in der Gestalt ihres Krpers noch das Vorhandensein

eines Hinterleibes nachzuweisen, whrend bei den

Tardigraden das letzte Beinpaar am Ende des Kr-
pers steht und von einem dahinter gelegenen Theile

desselben nicht mehr gesprochen werden kann.

Der wurnifrmige Krper der Brenthierchen stimmt

wenig mit dem Krper echter Gliederthiere zusammen;
die Gliederung, welche an ihm zuweilen angedeutet

Macrobiotns Sehultzei. M _ Mundff-
uung. Z. = Zahne. S = Schlund.
Sp =s Speicheldrsen. Ma = M: [en
MG -* Malpighi'sche Gefsse, Ou =
Ovarium. Dr = Anhangsdrse de^ weib-
lichen Geschlechtsapparates; circa 100

Mal vergrssert.
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ist, entspricht nicht der inneren, ist also keine echte

Segmentirung. Mund Werkzeuge, welche bei deu Ar-

thropoden als ussere Anhnge des Krpers die Muiid-

lTnung umgeben, sind bei den Tardigraden nicht

vorhanden. Die innere Organisation des durchsich-

tigen Krpers ist eine sehr einfache, wie die Figur
erkennen liisst. Der mit verschiedenen Anhangsge-
bildeu versehene Darm durchsetzt den Krper seiner

ganzen Lnge nach und gliedert sich in einen

Schlund, Vormagen, Magen und Enddarm. In der

Figur sieht man den Magen theilweise durch die

weiblichen Geschlechtsorgane verdeckt.

Die Brenthierchen leben an solchen Orten, an

denen Feuchtigkeit mit Trockenheit abwechselt, so

in dem Moos, welches sich auf Mauern und Dchern
findet. Sie nhren sich von dem Safte der Moose,
indem sie diese mit ihren Kiefern anstechen und den

Saft aufsaugen, scheinen aber auch thierische Nah-

rung, wie Rotatorien, nicht zu verschmhen. Ihrer

Organisation nach sind die Tardigraden Wasserthiere,

wie auch gewisse Formen Zeitlebens im Wasser ver-

bleiben. Da die meisten Brenthierchen jedoch auf

ein Landleben angewiesen sind, passen sie sich in

diesem den gegebenen Bedingungen insofern an, als

sie nur zeitweilig lebensfrisch erscheinen , nmlich

dann, wenn ihr Wohnort durchnsst wird. Trocknet

derselbe aus, so versinken sie in einen Zustand schein-

barer Leblosigkeit; sie schrumpfen zu einem unschein-

baren Krnchen zusammen und knnen in diesem

Zustande Jahre verbringen ,
ohne ihre Lebenskraft

einzubssen. Bei abermaliger Durchussung ihres

Wohnortes wird der Krper durch das eindringende

Wasser wieder aufgeblht, noch aber zeigen sich

keine Lebensusserungen an dem scheintodten Thiere.

Es befindet sich in einem asphyktischen Zustande,

aus dem es erst nach einiger Zeit oder durch usseren

Austoss erwacht. Dieses Verhalten ist fr die mikro-

skopische Untersuchung der Thiere von besonderem

Vortheil und wurde durch den Verfasser bei seinen

Beobachtungen benutzt, indem er die Thiere zum Aus-

trocknen brachte und sie sodann wieder befeuchtete.

Aus der Fhigkeit der Brenthierchen, sich durch

Austrocknen auf ein so geringes Volumen reduciren

zu knnen, geht hervor, dass sie einen sehr starken

Wassergehalt besitzen mssen, und zwar besteht nach

dem Verfasser die Flssigkeit, welche die Leiheshhle

erfllt, grsstentheils aus Wasser. Die Blutzellen,

welche die Leibeshhlenflssigkeit enthlt, vermehren

sich mit dem Alter der Thiere. Der Verfasser spricht

sie als eine Art Reservenahrungsstoffbehlter, hnlich

dem Fettkrper der lusecten
,

an. Bei Echiniscus

sind nach Herrn Pia te' s Angaben keine Blutkrper-
chen vorhanden. Besondere Circulatiousorgane
fehlen den Tardigraden.

Von den anatomisch-histologischen Angaben heben

wir folgende hervor: Die Krperbedeckung der Bren-
thierchen besteht aus einer ziemlich dicken Cuticula

und einer darunter liegenden dnnen Schicht vier-

eckiger, sehr regelmssig angeordneter Zellen. Letztere

sind die Trger des Pigments, welches manche Tardi-

graden, wie z. B. die Echiniscen, stark frbt und in

Folge dessen undurchsichtig macht. Echiniscus er-

scheint ziegelroth. An den Enden der Extremitten
erweitert sich die Cuticula zu einer Membran, welcher

die Krallen aufsitzen (vergl. die Figur). Die Cuticula

wird von Zeit zu Zeit abgeworfen, und zwar erst

dann
,
wenn unter ihr schon die neue Cuticula ge-

bildet ist. In die abgeworfene Haut legen manche

Brenthierchen ihre Eier ab.

Die Muskeln liegen zumeist direct unter der Haut

und nur wenige ziehen frei durch die Leibeshhle.

Unter ihnen lassen sich dorsale, laterale und ventrale

Lngsmuskeln unterscheiden ,
sowie ein complicirtes

Muskelsystem, welches zur Bewegung der Beine dient.

Das Nervensystem der Brenthierchen besteht aus

einem oberen und unteren Schlundganglion , sowie

aus vier Bauchganglieu ,
die durch Commissuren ver-

bunden sind. Das Gehirn (oberes Schlundganglion)

giebt Nerven fr die in der Umgebung der Mund-

ffnung stehenden Taster ab und es trgt das Pigment,
wo solches vorhanden ist. Whrend sich", sagt der

Verfasser, die Segmentirung der Tardigraden usser-

lich gar nicht oder nur in einer Weise ausspricht,

die mit der inneren nicht bereinstimmt, tritt dieselbe

in der Anordnung der Musculatur und der Nerven

sehr deutlich hervor, und zwar kann man danach ein

Kopf- und vier Rumpfsegmente unterscheiden."

Die Mundffnung liegt auf der Sjiitze einer kleinen

Papille, welche beim Aussaugen der Nahrung fest an

den betreffenden Gegenstand angepresst wird. Sie

wird umgeben von kleinen Tastern oder Borsten.

An die von Chitinringen gesttzte Mundhhle schliesst

sich eine ebenfalls stark cbitinisirte Mundrhre an,

in welche hinein die spitzen, zuweilen verkalkten

Enden der beiden Zhne ragen. Das hintere Ende

der letzteren soll entweder frei in der Leibeshhle

liegen oder von einer Zellenmasse umgeben sein.

Durch Vor- und Rckziehmuskelu werden die Zhne
in Bewegung gesetzt, um ihre Function, das An-

stechen der auszusaugenden Pflanzentheile, ausben

zu knnen. Bei dieser Thtigkeit sind vielleicht auch

die der Mundrhre ansitzenden, birnfrmigen Drsen

von Bedeutung, indem sie mglicher Weise als Gilt-

drsen wirken. Fr gewhnlich schreibt mau ihnen

die Bedeutung von Speicheldrsen zu.

Au die Mundrhre schliesst sich der musculse

Schlundkopf an, wobei erstere sich noch in ihn ein-

senken kann. Er wirkt als Pumpe, welche die fls-

sige Nahrung aufsaugt und in den Magen befrdert.

In ihm knnen als Verdickungen der auskleidenden

Cuticula mehrere Reihen kleiner Chitinstbe auftreten,

welche den Muskeln zum Anstze dienen sollen. Der

weite, aus grossen Zellen bestehende Magen geht

durch eine ringfrmige Einschnrung in den kurzen

Euddarm ber, dessen Wandung stark verdickt ist

und durch Aufnahme des Geschlechtsapparates und

der Malpighi'schen Gefsse zur Cloake wird. In Be-

L zug auf die beiden letzteren Organsysteme, nmlich

das Excretions- und Geartalsystem, sind die Aus-

fhrungen des Verfassers von besonderer Wichtigkeit.
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Bisher nahm man an, dass die Tardigradeu Zwitter

seien and zwar nebst den Cirripedien die einzigen

herinaphroditischen Formen im Kreise der Glieder-

thiere. Nach des Verfassers Untersuchung ist diese

Annahme eine unrichtige und die Tardigradeu
sind vielmehr getrennten Geschlechts. Der

Irrthum frherer Forscher wird allerdings dadurch

verzeihlich, dass die Gestaltung des Genitalapparates
bei Mnnchen und Weibchen vllig gleich ist. Auch
in der usseren Krpergestalt sind beide Geschlechter

durchaus gleichartig. Die Mnnchen sind selten. Fs

werden viel mehr Weibchen als Mnnchen augetroffen.
In der Deutung der weiblicheu Geschlechtsdrse

stimmt Herr I'late mit den frheren Untersucheru

der Tardigraden berein. Der Eierstock liegt als

ein lnglich ovaler Sack ber dem Magen und wird

von einer dnnen Haut umgeben. Erfllt ist er, je
nach der Ausbildungsstufe des Thieres, mit grsseren
oder kleineren Eiern (vergl. die Figur). Nicht alle

von diesen gelangen zu vlliger Reife
, sondern viele

derselben werden als Nhrmaterial der brig bleiben-

den Eizellen aufgebraucht, ein Verhalten, welches

auch sonst im Thierreiche vielfach auftritt. Nach
hinten verengert sich das Ovarium und mndet in

den Enddarm ein. Au dieser Stelle sitzt ihm eine

birufrmige Drse an, deren Bedeutung vom Ver-

fasser nicht erkannt werden konnte. Frhere For-

scher hielten sie fr eine Samenblase. Ein ganz
entsprechendes Anhangsgebilde findet sich auch am
mnnlichen Apparate, wie dieser nach des Verfassers

Schilderung und Zeichnung berhaupt eine auffallende

1 ebereinstimmung mit den weiblichen Geuitalorganen
erkennen lsst. Der Hoden ist wie das Ovarium ein

sackfrmiges Gebilde uud zeigt sich mit Spermatozoen
erfllt. Ein usseres mnnliches Begattungsorgan,
dessen Vorhandensein frher angegeben wurde, konnte
der Verfasser nicht auffinden. Die Begattung zu be-

obachten glckte ihm nicht.

Fr die Hoden der hermaphroditischen Thiere
wurden von frheren Beobachtern zwei schlauchfr-

mige Organe gehalten, welche in den Enddarm ein-

mnden (vergl. die Figur, M G). Der Verfasser

deutet dieselben, wenn auch nicht mit Sicherheit, so

doch ziemlich bestimmt als die Malpighi'sehen Ge-
d. h. die Nieren der Brenthierchen. Andere

Organe, welche mau fr Excretionsorgane halten

knnte, sind nicht vorhanden, uud die erwhnten
haben grosse Aehnlichkeit mit den Malpighi'sehen
Gefssen der Milben.

Der Schilderung von Bau und Lebensweise der

Tardigraden fgt der Verfasser eine Systematik der-
selben bei, mit Bestimmungstahellen der Gattungen
und Arten, sowie die Beschreibungen neuer von ihm
aufgefundener Species.

Auf Grund seiner Untersuchungen ber die Ana-
tomie der Tardigraden bespricht der Verfasser auch
ihre Stellung im Systeme. Nach ihm sind die Bren-
thierchen zwar zu den Arthropoden zu rechnen.
nehmen aber im Stamme derselben die niederste Stel-

lung ein. Der Mangel paariger Sinnesorgane uud

Mnndwerkzeuge, die primitive Form der Extremitten
und die niedere Stufe der Segmentirung, das an die

Ringelwrmer erinnernde Gebiss, Alles unterscheidet

die Tardigraden von den brigen Gliedcrthieren und

weist ihnen, wie gesagt, eine sehr tiefe Stellung unter

diesen an. Der Verfasser will sie damit aber nicht

etwa als eine ursprngliche Form der luftathmenden

Gliederthiere (Tracheaten) hinstellen, sondern nur

als einen Seitenzweig des grossen Tracheateustammes,
welcher aber der Wurzel des letzteren nher liegt,

als irgend ein anderer Ast jeues Stammes. Sie sind

diejenige Thiergruppe, welche den Uehergang von

den Gliederwrmern zu den luftathmenden Arthro-

poden am reinsten zum Ausdruck bringt und am
deutlichsten erkennen lsst. E. Korscheit.

Tll. Vautier: Experimentaluntersuchungen
ber die Ausflussgeschwindigkeit der

Flssigkeiten durch eine dnnwandige
Oeffnung. (Annales de Chiraie et de Physique, 1S8B,

Ser. 6, Tome. XV, p. 289 u. 433.)

Fr die Geschwindigkeit, mit welcher Wasser aus

einem Gefss durch eine dnnwandige Oeffnung im

Boden ausfliesst, hat Torricelli die Formel aufgestellt:

V = \'2 gh, wobei er annahm, dass der austretende

Strahl die Geschwindigkeit eines von der Hhe h des

Wassers frei fallenden Krpers besitzt. Dieses Gesetz

ist von spteren Physikern besttigt worden, und

zwar durch Messungen der ausgeflossenen Mengen,
und unter Bercksichtigung der Contraction des aus-

tretenden Flssigkeitsstrahles ,
deren Verschieden-

heiten durch sorgfltige Versuche erforscht und auf

ihre urschliche Bedingungen zurckgefhrt wurden.

Ebenso ist durch viele exaete Versuche der Einfluss

einer Reihe usserer und innerer Umstnde auf die

Menge der aus einer dnnen Oeffnung fliessenden

Flssigkeiten ermittelt worden. Die Aufgabe, welche

Herr Vautier sich fr seine Untersuchung stellte,

war, diese Ausflussgeschwindigkeit direct zu messen;
er erreichte dies auf doppelte Weise.

Beiden benutzten Methoden war folgendes all-

gemeine Princip gemeinsam : Die Resultirende V
zweier gleichzeitigerGesehwindigkeiten V und'', welche

ein Punkt P besitzt, wird ihrer Grsse und Richtung
nach dargestellt durch die Diagonale des Parallelo-

gramms, das auf den Geraden construirt wird, welche

diese Geschwindigkeiten darstellen. Wird der Punkt
P im Innern eines durchsichtigen, flssigen Strahles

gebildet von einer kleinen Flssigkeitsblase, welche in

dem Strahl sichtbar bleibt, so kann man die Aufgabe,
die Geschwindigkeit v dieses Punktes zu bestimmen, in

der Weise erreichen, dass man das Bild desselben

auf einen Schirm projicirt, dem man eine bestimmte

Geschwindigkeit v' in bekannter Richtung zur Be-

wegung von P giebt. Man erhlt dann auf dem
Schirm die Resultante I", aus der man die Grsse v

einlach berechnet, welche die Geschwindigkeit des

Blschens und somit die des Strahles ergiebt.
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Experimentell -wurde dieses Princip aiif zwei ver-

schiedene Arten verwertbet: In einer Reihe von

Messungen wurde das Bild der Blase, bevor es auf

den Schirm gelangte, von einem Drehspiegel refloctirt,

der ihm eine bestimmte Geschwindigkeit v ertheilte.

In einer zweiten Reihe von Experimenten wurde das

Bild des sich bewegenden Blschens direct auf eine

photographische Platte projicirt, der man eine be-

stimmte Geschwindigkeit r' ertheilte. Im Resultat

macht das keinen wesentlichen Unterschied, ob das

Bild sich verschiebt oder der auffangende Schirm,

wenn man nur genau Grsse und Richtung dieser Be-

wegung kennt, was ja leicht ausfhrbar ist. Auf eine

Beschreibung der Ausfhrung dieser Versuchsmethoden

einzugehen, wrde hier zu weit fhren; der Leser muss

auf die sehr eingehende Darstellung derselben in der

Originalabhandlung verwiesen werden. Nur Einzelnes,

was den Experimenten des Herrn Vantier besonders

eigenthmlich ist, sei erwhnt.

Die wesentlichste Aufgabe war, in dem ausfliessenden

Strahl eine Blase zu erzeugen, deren Geschwindigkeit
in den einzelnen Zeitmomeuten gemessen werden und

als Maassstab fr die Bewegung des Strahles dienen

sollte. Zu diesem Zwecke brachte Verfasser ber

der am Boden des cylindrischen Gefsses und in der

Mitte desselben befindlichen Oeffnung ein Rhre an,

deren unteres Ende genau in die Mitte des Loches

und in bestimmte Hhe ber demselben eingestellt

werden konnte. Durch besondere Versuchsreihen

wurde vorher festgestellt, bis auf welche Entfernung
von der Ausflussffnung die offene Spitze der Rhre

gebracht werden konnte, ohne das Ausfliessen zu

stren. Aus der Rhre wurden dann einzelne Trpf-
chen einer Oelmischung von gleichem specifischen

Gewichte wie die Flssigkeit, oder einer feinen Emul-

sion in die Mitte des Strahles hineinfallen gelassen,

wobei der Tropfen die Rnder der Oeffnung nicht

berhren durfte. Die Bewegung dieses Trpfchens,
d. i. seine Lage in verschiedenen Zeitmomenten, wurde

entweder mittelst des Drehspiegels auf dem Schirm

beobachtet oder auf der sich bewegenden Platte

photographirt.
Nachdem Herr Vautier nach diesen beiden

Methoden eine grssere Anzahl von Messungen ber

das Ausfliessen des Wassers angestellt, hat er gleiche

Versuchsreihen mit verschiedenen Glycose- Lsungen
ausgefhrt, um den Einfluss der Zhigkeit auf das

Gesetz des Ausfliessens zu prfen. Bevor er an diesen

zweiten Theil der Untersuchung ging ,
hat er die

innere Reibung der zu prfenden Lsungen gemessen
und mit der des benutzten Wassers verglichen. Zur

Messung der inneren Reibung bediente er sich der

Transpiration der Flssigkeiten durch Capillarrhren.

Die Resultate der eingehenden Untersuchung fasst

der Verfasser in nachfolgendem Resume zusammen:

In der vorliegenden Arbeit ist gezeigt worden,

wie man die Geschwindigkeit einer Beweguug messen

kann durch eine directe Methode, deren Ausgangs-

punkt das rrincip der Zusammensetzung gleich-

artiger Geschwindigkeiten ist. Zwei Reihen von

Apparaten wurden angegeben und studirt, mit denen

man diese Methode auf zwei verschiedene experi-

mentelle Arten ausfhren kann:

1) Durch ein optisches Verfahren. Wenn man
die Geschwindigkeit eines sich in bekannter Richtung

bewegenden Punktes messen will, projicirt mau sein

Bild auf einen Schirm mit Hlfe eines Drehspiegels,

welcher dem Bilde eine bekannte
,

zur Bahn des

Punktes senkrechte Bewegung ertheilt. Die Resul-

tante der beiden Geschwindigkeiten ist eine mehr

oder weniger geneigte Linie, die man auf dem Schirm

sieht, und deren Neigung mau misst.

2) Durch ein graphisches Verfahren. Das Bild

des Punktes wird direct auf eine photographische
Platte projicirt, die ein geeigneter Mechanismus senk-

recht zur Bahn des Punktes mit bekannter Ge-

schwindigkeit fortfhrt. Die Resultante der beiden

Geschwindigkeiten ist, wie oben, eine geneigte Linie,

deren Gliche den Eindruck conservirt; man misst den

Winkel, den sie mit der Richtung einer der Ge-

schwindigkeiten macht.

Diese Verfahren wurden angewendet zur Be-

stimmung der Ausflussgeschwindigkeit des Wassers

durch eine Oeffnung in dnner Wand bei kleinem Durch-

messer und unter schwachen Drucken, d. h. unter Um-
stnden, unter denen man das Torricelli'sche Gesetz

noch nicht mit dem Versuch verglichen hat, und die

sehr kleinen Krfte, die man bei der theoretischen

Ableitung des Gesetzes vernachlssigt, einigen Ein-

fluss haben knnen. Es wurde gefunden ,
dass die

Geschwindigkeit bis auf )

/:;(hl gut dargestellt wird

durch den Ausdruck /' V2 gh.

Aehnliche Versuche sind mit zhen Flssigkeiten

gemacht worden. Nimmt man als Einheit den inneren

Reibungscoefficienteu des Wassers, so hat die der

untersuchten Flssigkeiten zwischen 500 und 14000

geschwankt. Aus den in einer allgemeinen Tabelle

zusammengestellten Zahlen lassen sich die nach-

stehenden Schlsse ableiten, doch nur als erste An-

nherung.
Wenn der innere Reibungscoefficient rj

einer

Flssigkeit grsser ist als 3000, so ist die Geschwindig-

keit an der Mndung proportional dem Drucke und

umgekehrt proportional dem Coefficienten der inneren

Reibung.
Die Geschwindigkeit, die in immer weiter von

der Oeffnung entfernten Querschnitten des Strahles

gemessen wird, wchst linear.

Bei einem gegebenen Druck der Flssigkeit hat

die disponible Arbeit einen bestimmten Werth. Hat

man Flssigkeit, wie das Wasser, deren Zhigkeit

vernachlssigt werden kann ,
dann wird die ganze

disponible Arbeit verwendet, um dem Strahl lebendige

Kraft zu ertheilen; das Experiment stimmt mit dem

Theorem von Bernoulli. Bei zhen Flssigkeiten

wird dieselbe disponible Arbeit zum Theil verbraucht

durch die innere Reibung der Fden gegen ein-

ander; der Rest giebt dem Ausfliessen eine geringere

lebendige Kraft (ber welche annhernde Schtzungen

angestellt sind).
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Die directeu Messungen der ausgeflossenen Mengen
haben ergehen, dass bei einer Zhigkeit ber 3000

der Auslluss proportional ist dem Drucke; er ndert

sich fast umgekehrt wie die Zhigkeit.
Es wurden auch die Durchmesser der Strahlen

gemessen, deren Gestali man durch die Photogra-

phien erhalten. Da man die Ausflussiuenge kennt,

hat man aus denselben die mittlere Geschwindigkeit
in bestimmten Querschnitten berechnet; sie ist stets

geringer als die axiale Geschwindigkeit, die durch

eine von dieser verschiedene Methode erhalten wurde.

Man hat ferner die Gestalt der Flssigkeitsfden
im Innern des Gefsses dargestellt; in dem Maasse,

als die Zhigkeit zunimmt, nhern sich ihre Bahnen

denen, welche Tresca fr das Fliessen der festen

Krper angegeben; die Fden convergiren nach der

Oeffnung, wobei sie sich der Verticalen nhern; sie

treten aus dem Gefss unter Beibehaltung ihrer

Richtung bis auf einige Millimeter von der Oeffnung;
der Durchmesser des Strahles an seiner Entstehungs-
stelle wchst mit der Zhigkeit; darber hinaus nimmt
er schnell ab, dann bleibt der Strahl, hnlich einem

Faden, coutiunirlich auf eine Lnge von mehreren

Metern. Man hat hier keinen coutrahirteu Querschnitt,

wie man ihn bei den Flssigkeiten mit zu vernach-

lssigender Zhigkeit beobachtet. Der Durchmesser

eines Wasserstrahles nimmt vom contrahirten Quer-
schnitt an in einer solchen Weise ab

,
dass die Be-

schleunigung constant und gleich der der Schwere ist.

Zur Bestimmung der Zhigkeit der untersuchten

Flssigkeiten wurde die Methode benutzt, die Dauer

des Ausfliessens aus engen Rhren zu messen
;
der-

artige Messungen sind bisher an so zhen Flssigkeiten
nicht angestellt worden; der Versuch hat ergeben,

dass die Poiseuille'schen Gesetze noch anwendbar

sind auf Lsungen ,
deren Coefficient der inneren

Reibung etwa 30 000 mal grsser ist als der des

Wassers.

Endlich wurde fr diese Flssigkeiten die Aeuderung
der Zhigkeit als Function der Temperatur bestimmt.

. Copeland : Bemerkung ber das Spectrum
des Kometen e 1888 (Barnard Sept. 2).

(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1S88,

Vol. XX, p. 70.)

Das Spectrum dieses lichtschwachen Kometen wurde
zuerst am 14. November beobachtet und berraschte

durch seine Besonderheit
;
anstatt der bekannten, blassen,

gesonderten Banden, sah man im Spectroskop ein langes,
conti nuirlic lies Spectrum, das sich von der Wellen-
l.ni _. 575 bis zu ). 450 erstreckte, in der Mitte am hellsten

war und nach beiden Enden abblasste. Das Spectrum
glich mehr dem eines dichten, kugeligen Sternhaufens,
als dem einer selbstleuchtendeu Ciasinasse. Da das

schwache Licht so stark ausgebreitet war, musste der

Spalt sehr erweitert werden, wenn man genauere Einzel-

heiten erkennen wollte. Auf den ersten Blick glich es

dann dem Spectrum des Zodiakallichtes oder schwachen

Tageslichtes, bei genauer Prfung jedoch fand man
einen sanften, helleren LichtHeck bei etwa i. 510,5, und

gelegentlich erkannte man eine ungemein schwache

Lichtsteigerung bei /. 176,5; dies,' Flecke stellten wahr-
scheinlich die zweite und dritte Kometen-Bande dar.

Am 26. November wurden dieselben Beobachtungen
_' -macht, doch konnte man ausserdem noch eine

schwache Lichtverstrkung an der Stelle der ersten

Kunde erkennen. Am 5. December konnten nur die

eiste und zweite Bande gemessen werden, und an dem
wundervoll klaren 8. December wurden alle drei Banden
in dem Licht des Kometenkerns deutlich gesehen. Bei
allen Beobachtungen bildete das continuirliche Spec-
trum den Hintergrund fr die hellereu Banden.

Aus diesen Beobachtungen folgert Verfasser, dass

die hellen Banden sich langsam entwickelten in dem
Maasse, als die Sonnenstrahlen mchtiger einwirkten,
und im Perihel

,
in welches der Komet Januar 29,9

kommt, werden sie wahrscheinlich noch deutlicher sein.

Aus dem Umstnde, dass whrend der Beobachtungen
die Hauptmasse des Lichtes sich in ein continuirliehes

Spectrum auflste, erscheint es wahrscheinlich, dass der

Komet hauptschlich mit reflectirtem Lichte leuchtet

(eine Frage ,
die vielleicht durch das Polariskop ent-

schieden werden kann) ,
dem die Wirkung der Sonne

auf die Kometen - Substanz allmlig die gewhnlichen,
hellen Banden hinzufgte.

G. H.Darwin: lieber die mechanischen Bedin-

gungen eines Meteorseh warmes. (Proceedings

of the Royal Society, 1889, Vol. XLV, Nr. 273, p. 3.)

Wir haben bereits frher ein Referat, ber die

neueste Hypothese des berhmten englischen Gelehrten

Lockyer zur Erklrung des Universums gegeben, eine

Hypothese , die als Ausgangspunkt aller Bildungen von

Himmelskrpern den Zustand der Materie wie in einem
Meteorschwarme sucht. Wir haben schon damals diese

Hypothese als nicht vereinbarlich mit unseren jetzigen
Kenntnissen ber die physische Beschaffenheit der

Himmelskrper hingestellt, ohne indessen nher auf die

einzelnen Theile derselben einzugehen (Rdsch. III, 93).

Inzwischen hat Herr Lockyer seine Hypothese noch
weiter ausgearbeitet und durch mannigfache Beispiele
aus dem Gebiete der Sternspectralanalyse zu vervoll-

stndigen gesucht. Es ist natrlich nicht mglich, in

einem fr weitere Kreise bestimmten Journale sieh auf

eine wissenschaftliehe Widerlegung der Loekyer'schen
Beweise einzulassen, schon allein der Umfang der ganzen
Arbeit wrde dies verbieten. Dagegen wird es zur

Pflicht, bei Gelegenheit der in der Ueberschrift er-

whnten Abhandlung des Herrn Darwin einmal kurz

darauf hinzuweisen, dass die weiteren Ausfhrungen des

Herrn Lockyer in den Augen der deutschen Astro-

physiker noch mehr als seine frhere allgemeine Dar-

legung die Unrichtigkeit seiner Hypothese zeigen, und
dass es denselben unmglich erscheint, sich auch nur

annhernd seinen Argumentationen auzuschliessen.

Es ist dem Referenten von einer eingehenden

anderweitigen Kritik der Loekyer'schen Hypothese
nichts bekannt. Man findet seine Aufstze fast in allen

auslndischen wissenschaftlichen Zeitschriften abge-

druckt, aber ohne jegliche Bemerkung, weder in loben-

dem noch tadelndem Sinne. Man scheut sich augen-

scheinlich, einem sonst so verdienstvollen Gelehrten auf

dem Gebiete der Astrophysik in vllig ablehnender Weise

entgegenzutreten, wie man wohl msste, wenn man

berhaupt ein Urtheil abgeben wollte.

Herr Lockyer hatte in einer seiner Thesen den

Professor G.M.Darwin angefhrt, indem er sagt: Die

helleren Linien in den Spiral-Nebeln und in denjenigen,
in welchen eine Rotation erkannt worden ist

,
sind aller

Wahrscheinlichkeit nach von Meteorstrmen veranlasst,

velche irregulre Bewegungen ausserhalb des Haupt-
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Stromes besitzen, in welchem die Zusammenstsse un-

gefhr Null sein werden. Es ist schon vom Professor

G. Darwin unter Benutzung der Gas - Hypothese ver-

muthet worden, dass in solchen Nebeln die grosse Masse

des Gases nicht leuchtend ist, wahrend das Leuchten

ein Beweis fr Condensation ist, welche nach einem be-

kannten Gesetze entlang von Linien geringerer Geschwin-

digkeit erfolgt. Von diesem Gesichtspunkte aus kann

der sichtbare Nebel als eine leuchtende Zeichnung seiner

eigenen Stromlinien betrachtet werden."

Dieser Passus ist die Ursache zu einer mathema-

tischen Untersuchung des Herrn Darwin gewesen,
worin derselbe zu beweisen- sucht, dass die Annahme

der Meteor - Hypothese nicht im Widerspruch steht mit

unseren allgemeinen mechanischen Grundprincipien. Es

o-elingt dieser Beweis schon durch die Betrachtung, dass

ein Raum, der mit in Bewegung befindliehen Meteor-

krperchen, die sich gegenseitig anziehen, ausgefllt ist,

sich von einem Gase nur wenig unterscheidet, indem

man die einzelnen Meteorkrperchen als grsser ge-

wordene Molecle betrachten kann. Eine besondere

Schwierigkeit bereitet hierbei indessen der Umstand des

Zusammeuprallens der Meteore und der dabei not-

wendigen Zersplitterung derselbeu. Eine zahlenmssige

Untersuchung in Betreff unseres Sonnensystems hat

unter plausiblen Annahmen fr die durchschnittliche

Masse der Meteore
,
wie sie uns zu Gesicht kommen,

ebenfalls zu keinem Widerspruche gefhrt.
Herr Darwin drckt sich selbst sehr vorsichtig ber

die Consequenzen seiner Untersuchung aus, doch ist nach

denselben anzunehmen, dass die Lockyer'sche Hypothese
keinen directen Widerspruch gegen die mechanischen

Principien enthlt, ohne dass indessen dieselben Schwierig-

keiten, die auch bei der Kant - Laplaee'sohen Nebel-

hypothese auftreten, im Geringsten gehoben wren.

Es rouss aber nochmals hervorgehoben werden, dass

die Nebelhypothese bis jetzt vllig im Einklnge mit

den Beobachtungen steht, dass aber die letzteren

zur Erklrung der Meteor-Hypothese nicht geeignet sind,

der nur dann, wenn sie einer aller Wahrscheinlichkeit

baaren Discussion unterzogen werden. Sr.

Alexis de Tillo: Mittiere Hhe der Continente
und mittlere Tiefe der Meere als Func-
tion der geographischen Breite. (Comptes

vendus, 1888, T. CV1I, p. 1141.)

Nach der besten hypsometrischen Karte der Erde,

reiche gegenwrtig existirt, der Karte von Bartholo-

meo, die der Abhandlung von Murray ber die Volume

der Lnder und Meere (Rdsch. III, 189) beigegeben ist,

hat Herr de Tillo durch mglichst genaue Messungen
und Rechnungen die mittlere Hohe der Continente und die

mittlere Tiefe der Meere ermittelt. Fr die verschiedenen

Breitenzonen erhielt er dabei die nachstehenden Werthe:

Continente.
Mittlere Hohe in Meter

Breite
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Die sorgfltige Beobachtung dieser Bewegungen lsst

keinen Zweifel darber, dass es sich hier uicht um zu-

fllige Wirkungen von Strmungen, Schwingungen oder

Temperaturunterschiede handelt, sondern um eine nor-

male Erscheinung, welche hei eoustanter Temperatur
eintritt und vou der Constitution der Flssigkeit her-

rhrt. Iu der That erseheint das Phnomen in seiner

Gesanimtheit absolut regelmssig; denn es zeigt sich

im in er, wenn die Partikelchen suspendirt bleibeu, und
hlt unbeschrnkt an, wenn die l'artikelehen klein genug
sind, dass sie sieb nicht absetzen. Da andererseits diese

Bewegungen in gleicher Weise bei gasigen, flssigen
und testen Partikelchen stattfinden, so ist es klar, dass

die Blschen und Stubchen keine wesentliche Rolle

hierbei spielen ,
sondern dass sie nur die innere Bewe-

gung der Flssigkeit sichtbar machen. Die Brown'-
sehe Bewegung zeigt also zwar nicht die Bewegungen
der Molekeln, aber doch etwas dem sehr nahe Stehendes.

Verfasser denkt sich
,

dass die eigentlichen Molecular-

bewegungen in den Flssigkeiten theilweise coordinirt

sind, und zwar in Rumen, die 1 ,u gleich kommen, und
deshalb an entsprechend kleinen Partikeln sichtbar

werden
;
denn die Molekeln selbst wrden Krperchen

vou den hier in Rede stehenden Dimensionen nicht iu

Bewegung versetzen knnen, wenn sie sich nicht coor-

dinirt bewegen. In der Brown'scheu Bewegung erblickt

sumit Herr Gouy den directen und sichtbaren Beweis
fr die Richtigkeit der herrschenden Hypothese ber

die Natur der Wrme; ihr Studium hat daher eine

hervorragende Wichtigkeit fr die Molecularphysik.
Noch von einem anderen Gesichtspunkte aus ist die

uns hier beschftigende Erscheinung wichtig. Wie man
sich dieselbe auch denken mag, soviel steht fest, dass

bei derselben Arbeit verbraucht wird, und man kann
sich einen Mechanismus denken, durch den ein Theil

dieser Arbeit verfgbar wird. Stellt man sich vor, dass

ein solches Partikelchen mittelst eines entsprechend
dnnen Fdchens aufgehngt ist an einem sehr leichten

Rdchen, so wird dieses bei bestimmten Bewegungen
sich drehen und die Arbeit knnte weiter bertragen
werden. Ausfhrbar ist freilich ein solcher Mechanis-

mus nicht, wohl aber theoretisch denkbar; es wrde
also Arbeit erzeugt werden auf Kosten der Wrme des

umgebenden Mediums, was mit dem Car not' sehen

Princip im Widerspruch steht. Hier scheint der Vor-

behalt Anwendung finden zu knnen, den v. Helm-
holtz in Bezug auf dieses Princip bei den lebenden Ge-

weben gemacht hat, indem er sagte, dass dieses Princip
nur anwendbar sei auf die groben Mechanismen

,
die

wir herstellen knnen, und aufhrt es zu sein, wenn das

Organ ,
auf welches es bertragen werden soll

,
Dimen-

sionen hat von der Ordnung 1 ,u.

Spencer Uiufreville Pickering : Die Principien
der Thermochemie. (Journal of the Chemical

Society, 1889, Vol. LV, p. 14.)

Die innige Beziehung zwischen der chemischen

Wirkung und der bei derselben beobachteten Wrme-
erscheinung hat nicht bloss zu sehr eingehenden experi-
mentellen Untersuchungen ,

sondern auch zur Auf-

suchung der fundamentalen Gesetze gefhrt, welche

diesen Zusammenhang am einfachsten zur Darstellung

bringen. Trotz der Arbeiten von Julius Thomsen,
Naumann, Berthelot und Anderen ist es bisher

nicht gelungen, die Wrmeerscheinungen aller che-

mischen Processe, der eudothermischen" wie der exo-

thermischen -4 auf ein einziges Princip zurckzufhren
;

dies mag die Wiedergabe der wesentlichsten Punkte

einer diese Frage behandelnden Arbeit des Herrn
P i c k e r i n g rechtfertigen :

Wenn wir ein solches (einziges) Princip aufsuchen,
mssen wir davon ausgehen, eine klare Vorstellung zu

gewinnen von den Thatsachen , auf welche dies Princip

angewendet werden soll. Auf der einen Seite ist es

eine Thatsache, dass Substanzen sich erst verbinden,
nachdem eine bestimmte Temperatur erreicht worden,
selbst wenn ihre Verbindung bei niedrigeren Tempera-
turen von einer Wrmeentwickelung begleitet ist; wh-
rend es andererseits gleichfalls eine Thatsache ist, dass,
wenn die Temperatur eines Krpers auf einen be-

stimmten Punkt gebracht ist, er sich zersetzt, gleich-

gltig, ob diese Zersetzung begleitet ist von einer Ab-

sorption oder einer Entwickelung von Wrme, und dies

gilt wahrscheinlich auch von den elementaren Mole-

clen. Die Umwandlung der potentiellen Energie der

Verwandtschaft in kinetische Energie (Wrme) tritt

also nur auf oberhalb einer bestimmten Temperatur-

grenze, die verschieden ist fr jeden besonderen Krper ;

und diese kinetische Energie wird wieder zurckver-

wandelt in Affinitt bei einer bestimmten hhereu

Temperatur. Aber wir wissen viel zu wenig von den

Atombewegungen ,
um irgend eine Erklrung dafr zu

versuchen
,

wie diese Temperaturen in jedem beson-

deren Falle bedingt sind. Wir mssen uns mit der

Thatsache begngen ,
dass Verbindungen nur zwischen

bestimmten Temperaturgrenzen eintreten.

Die Erscheinungen, welche erklrt werden sollen,

sind somit auf diejenigen beschrnkt, welche die fac-

tisch auftretenden Actionen begleiten ,
und die einzigen

Principien, welche wir anzufhren versuchen knnen,
sind die, welche angeben, ob eine bestimmte Reaction

eintreten wird, vorausgesetzt, dass die Temperatur
zwischen den Grenzen liegt, bei denen sie mglich ist,

und zu bestimmen
,
welche unter verschiedenen mg-

lichen Reactionen eintreten wird.

Die anerkannten Principien der Dissociation ,
die

chemische Natur der Lsung und die Lehren von den

Wrmeerscheinungen bei der Neutralisation werden
hinreichende Grundlagen liefern fr die Begrndung
eines solchen Princips.

Insofern chemische Verbindung das Resultat der Stti-

gung von Affinitt ist, und die Sttigung dieser Affini-

tt stets eine entsprechende Menge Wrme frei machen

muss, ist es klar, dass jeder Act der Verbindung
eine Wrmeentwickelung veranlassen muss, und dass

bei jeder Reaction, bei welcher Wrme absorbirt wird,
diese Absorption herrhren muss von einer nebenher-

gehenden Zersetzung.

Da aber Zersetzung nicht das directe Resultat der

Affinitt sein kann, muss sie von dem Umstnde her-

rhren, dass einige von den anwesenden Substanzen bei

der Temperatur der Reaction oberhalb derjenigen Tem-

peratur sich befinden
,

bei welcher sie zu zerfallen be-

ginnen. Diese Dissociation kann ferner nicht eins der

Producte betreffen, denn selbst, wenn die Producte

wieder gnzlich in die Reagentien zerlegt werden

wrden, dann wrde dies nur soviel bedeuten, dass

gar keine Verbindung der Reagentien stattgefunden
htte

,
und der kleinste Werth der entwickelten Wrme

wrde Null sein , aber keine negative Grsse. Jede

auftretende Dissociation muss daher die Reagentien be-

treffen [nicht die Producte]. Daher mssen bei jeder
endo thermis eben Reaction ein oder mehrere
Reagentien in einem theilweise dissoeiirten
Zustande sich befinden.

Ferner wird, wennVerbindung erfolgt, die-

selbe eintreten, unabhngig davon, ob sie
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eine folgende Absorption von Wrme durch
die Entfernung der l>i ss <>e i a t i ousprod u cte
i n V (i 1 v i rt u n d die CO n sci| u en te Noth w 6 n dig-
keit des Auftretens weiterer Diss OCiation.
Ks ist klar, dass allein die Affinitt der reagirenden

Substanzen, und nicht dir Bich ergebenden Consequenzen
ihrer Reaction bestimmen kann, ob sie reagiren werden
oder nicht.

Es folgt ferner mit Notwendigkeit ,
dass in jedem

complexen System von At.nnen, in dem zwei oder mehr

Anordnungen mglich sind .
und wo die verschiedenen

Producte innerhalb der Wirkungssphre bleiben und

weiterer Einwirkung fhig sind, wenn eine solche Ein-

wirkung mglich ist (d. h., wo die Temperatur sich

innerhalb der oben erwhnten Grenzen befindet), die-

jenigen Producte sich bilden werden, ihren Bildung

begleitet ist von der grSSten Warniccnt Wickelung, anter

Ausschluss der anderen.

Zur Erluterung der aufgestellten Ansicht denke

man sich, Kalium werde zu Ueberschssen von Chlor-

wasserstoff- und Bromwasserstoffsure in Wsseriger
Losung zugesetzt ;

dann knnen bekanntlich die beiden

Reacti n K
|
HCl = KCl + II und K -f HBr = KBr

I II eintreten und beide, das KCl wie das KBr, bleiben

in der Lsung und sind fhig, mit irgend einem [Jeber-

schuss von U Br oder HCl resp. in Reaction zu treten:

in diesem Falle behauptet nun der obige Satz, das Ka-

lium wird vollstndig in das Chlorid oder Uromid ver-

wandelt, je nachdem die gesammte Bildungswrme des

einen oder anderen der Salze die grssere ist."

An einer leihe von endothermischen Processen

sucht. Herr Pickering die Richtigkeit der aufgestellten

Principien nachzuweisen. Ls ergiebt sich in den spe-
ru Hin Fllen, dass die sonst sich herausstellende Not-
wendigkeit, Verschiedenheit der Aliinitat zwischen glei-

chen Substanzen anzunehmen, wegfllt, wenn neben der

Verbindung auch die Dissociation bercksichtigt wird.

An dieser Stelle soll auf diese Belege zu den obigen
Stzen nur hingewiesen werden. Eine vorherige An-

gabe der Wrmeerscheinungen, welche bei der Reaction

zweier Substanzen bei bestimmter Temperatr eintreten

werden, isi bei der Constanz der Summe der kinetischen

und potentiellen Energie eines jeden Systems prinoi-

piell wohl mglich, aber factisch aus dem Grunde nicht

ausfhrbar, weil nebeu anderen Grnden auch der ab-

solute Nullpunkt, von dem solche Rechnungen aus-

gehen mssen, noch nicht festgestellt ist; denn der

Werth, den man jetzt dafr annimmt ( 273), gilt nur

unter der Annahme
,

dass die Gase bis zu dieser Tem-

peratur gasfrmig bleiben und sich regelmssig zu-

sammenziehen, was factisch nicht der Fall ist.

Eugenio Casoria: Chemische Vernderungen der
V e siiv- L a v e n in F o I g e u s s e r e r Ein w i r -

klingen und der Vegetation. (Bollettino della

Societa di Nnturalisti in Napoli, 1888, Ser. 1, Vol. II, p. 214.)

Das Gebiet ihr angebauten Laven, das sieh am Fusse

des Vesuvs hinzieht, zeigt, wie das Zusammenwirken
verschiedener Ursachen die Oberflche der Laven umge-
stalten kann, bis sie in Pflanzenerde umgewandelt sind.

Die Zeit, in welcher diese Umwandlung eintritt, ist er-

fahrungsgemss eine verschiedene; die Ursachen, welche

hierauf einwirken, sind: 1) Der Zerfall der Laven, ihre

Spaltung in einzelne Bruchstcke nach Art anderer ge-

schmolzener Massen, die eine mehr oder weniger schnelle

Abkhlung erfahren. 2) Iie Einwirkung der usseren

Agentien, welche durch die Zerkleinerung der Masse

begnstigt wird, indem sowohl die Oxydation, wie die,

wenn auch langsame Corrosion durch die Kohlensure

der Atmosphre befordert wird. Energischer wirken auf

die Laven die sauren und salzigen Emanationen des be-

nachbarten Vulkans. :l) Die biologischen Momente; auf

dem durch die beiden erwhnten Factoren vernderten
Hoden beginnt eine Vegetation, zunchst niederer Flechten,

deren Beste durch ihre Anhufung immer besser den

Boden fr die Vegetation hherer Bilanzen geeignet
machen. Hie chemischen Vernderungen, welche fei

diesen Umwandlungen der Laven in Ackererde slatt-

tinden , sind am Vesuv noch nicht untersucht worden-

Herr Casoria hal diese Lcke ausgefllt.

Da es nicht mglich war, die Lava durch bestimmte

Einwirkungen direct in Pflanzenerde umzuwandeln, be-

gngte sieh Verfasser damit, eine bestimmte Vesuv-Lava,

nmlich die vom Jahre 1631 , chemisch zu analysiren,

und mit den Ergebnissen dieser Analyse die Zusammen-

setzung von Pflanzenerde zu vergleichen, welche sich

auf derselben Lava entwickelt hatte. Ausser diesen

beiden Erden, welche nach einander der Einwirkung
von Kssigsaurc und von siedender Salzsure ausgesetzt

wurden wann, sind noch in gleicher Weise untersucht

worden Humussubstanz und, als Reprsentant der Pflan-

zenbestandtheile ,
welche mit ihren Besten sich dem

Boden beimischen und seine Umwandlungen mit be-

stimmen, Eichenbltter. In allen Fllen wurden dieZu-

sammensetzung des Essigsaure- Auszuges, des durch

Salzsure Extrahirten und des ungelsten Rckstandes

bestimmt; die Resultate sind in Tabellen zusammenge-
stellt und ausfhrlich discutirt. Aus der Vei'gleichung
ihr gefundenen Zahlenwerthe ergaben sich folgende Re-

sultate :

Die Lava von 1631 enthlt alle mineralischen Ele-

mente, welche an der Fruchtbarkeit der Pflanzenerde

sich betheiligen, und zwar sind sie in einer Form ent-

halten, dass sie durch die gewhnlichen sauren Lsungs-
mittel nachgewiesen werden konneu. Die Bestandteile

der Lava zerfallen in drei Gruppen: Die erste Gruppe
umfasst Stoffe, die durch Essigsure gelst werden; sie

enthalten viel Natron und merkliche Mengen von Kiesel-

erde- und Thonerde- Anhydrid; sie stammen aus der

Zersetzung des Sodalits durch die lOprocentige Essig-

sure. Die erste Periode der Umwandlung der Lava

von 1631 wurde danach begleitet sein von einer Ent-

fernung des Sodalits. Die zweite Gruppe umfasst die

durch Salzsure gelsten Stolle. Siedende Chlorwasser-

stoffsure zersetzt den Leucit, entfernt alles vorhandene

Kali wie die Thonerde und lost gleichzeitig Eisenoxyd

aus demAugit und Manganoxyd aus dem Olivin. Die

drille Gruppe umfasst die unlslichen und die vou den

Suren nicht vollstndig gelsten Krper.
Die Vei'gleichung der chemischen Zusammensetzung

der Pflanzenerde mit der der Lava ergiebt nun Folgendes:
lu der ersten Gruppe von Krpern (nach Behandlung
mit Essigsure) zeigt sich eine Abnahme des Natrons

und der Magnesia, der Kieselerde und der Sesquioxyde';

eine geringe Zunahme des Kalkes neben der Bildung
von Carbonaten. In der zweiten Kategorie (Behandlung
mit Salzsure) beobachtet man Abnahme der resputiven

Mengen von Kioselsureanhydrid, Phosphorsureanhydrid,
des Kalkes, der Magnesia und des Kali: daneben geht

eine Anhufung der Sesquioxyde. In der dritten Gruppe
der Bestandtheile (unlslicher Rest) beobachtet mau eine

geringe Abnahme des Kieselsureanhydrids, des Kali und

der Sesquioxyde, whrend die Magnesia in grsseren

Mengen ausgeschieden worden. Das chemisch gebundene
Wasser endlich, welches in der Lava nur in minimalen

Mengen vorhanden war. stieg auf 5,013 Procent.

Die Untersuchungen der Humussubstanzen haben

ergeben, dass die Mineralstolfe, welche durch die Um-
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Wandlung des ursprnglichen Gesteins frei geworden,
nicht bloss zur Entwicklung der auf der Oberflche

der Lava zerstreuten Pflanzen beitragen, sondern auch

mit dem lliimnsmatcrial Verbindungen eingehen. Die

Vergleichung der chemischen Zusammensetzung der

PHanzenreste und der Humussubstanzen lehrt nmlich,
dass in den in Pflanzenerde umgewandelten Pflanzen -

resten eine Zunahme der Menge von Mineralbestand-

theilen stattgefunden, die zweifellos herrhrt von Ver-

bindungen mit den Mineralbestandtheilen des sich

zersetzenden Gesteins.

In Betreff der bei der Untersuchung benutzten Me-

thode hlt es Verfasser fr erwiesen, dass die von

Sestini vorgeschlagene Art der Untersuchung vul-

kanischer (Jesteine dem Zwecke vollkommen entspreche,

da die Wirkung der Kssigsure und der Chlorwasser-

stoffsure gleichkommt und gewissermaassen auch misst

die Wirkungen der atmosphrischen Agentien wie der

Vegetation auf die vulkanischen Materialien,

Aus seiner Arbeit schliesst der Verlasser, dass die

Vernderungen, welche iu den Vesuvlaven eintreten,

nicht bezeigen werden knnen auf einfache Umwand-

lungen des moleculareh Zustandes der constituirenden

Elemente, sondern auf tiefe Alterationen, durch deren

Wirkung einige Elemente ausgeschieden werden, wh-
tndere, fr die Vegetation weniger wichtige sich

anhufen".
Zum Schluss mge noch eine kleine Tabelle hier

ihre Stelle finden, in welcher die Summen der Bestand-

teile der oberflchlichen, schlackigen Lava, welche vor-

zugsweise das Material fr die Bildung der Ackererde

liefert, der compacten Lava und der Ackererde ver-

gleichend zusammengestellt sind.

Schlacke Lava Ackererde

Anhydrid der Kieselsure . . . 48,870 48,260 45,777

Phosphorsure . 0,697 0,704 0,625

Oxyd von Eisen u. Aluminium 26,165 27,280 30,126

Calcium 10,825 9,450 8,509

.. Magnesium 3,880 4,023 0,420

Kalium 7,197 7,221 5,838

Natrium 1,931 2,815 2,096

Kohlensureanhydrid ii.mi;

Glhverlust 0,264 0,145 5,013

Hygroskopische- Wasser . . . 0,075 0,062

in einem Versuche 4 Atmosphren ,
in einem anderen

5 Atmosphren erreicht. Dieser Druck hielt sich mit

geringer Abnahme die folgenden Tage
Der gleiche Versuch mit Getreide -Krnern ergab

eine Druckzunahme, die kaum ein Zehntel Atmosphre
erreichte.

N. Greliant: Druck bestimmter Samen, wenn
sie sich durch Wasser aufblhen. (Comptes
rendus de la Societe de Biologie, 1888, Ser. 8, T. V, p. 850.)

Es ist bekannt . dass die Anatomen die Schdel in

ihre einzelnen Knochen zersprengen durch Ausfllen der

Schdelhhle mit trockenen Bohnen und Kiutauchen des

Schdels in Wasser: nach einiger Zeit erzeugt das Auf-

quellen der Bohnen einen solchen Druck, dass die ein-

zelnen Knochen sich trennen
,
und selbst zerbrechen,

venu die Knochcnuthe zu fest au einander hngen.
Herr Grehant versuchte diesen Druck zu messen,

In eine Flasche wurden Bohnen gebracht, in deren

Mitte ein mit Quecksilber gefllter Kautschuk-Ballon lag,

aus dem eine 2 m lange Rhre hervorragte, unter festem

Verschluss der Flasche konnte ein Wasserstrom zwischen
den Bohnen circuliren. Nach 24 Stunden fand man die

Flasche zertrmmert und das Quecksilber, war aus der

langen Rhre herausgedrckt ;
der Druck der Bohnen

musa also grsser als 2 m Quecksilber gewesen sein.

Lue 3 Liter haltige Flasche wurde mit Bohnen ge-

fllt, in deren Mitte ein Kautschukballon mit Wasser

gefllt lag; aus dem Ballon fhrte ein langes Kupfer-
rohr zu einem Bourdon'schen Manometer. Nach 24
und 48 Stunden hatte der Druck der quellenden Bohnen

N. J. C. Mller: Speetralanalyse der Blthen-
l'arben. (Jahrbcher fr wissenschaftliche Botanik,

1888, Bd. XX, S. 78.)

Die geringen Mengen von Farbstoff in den Blthen
der Pflanzen machen ihre (diemische Analyse und Unter-

scheidung ungemein schwierig, ja unmglich; hingegen
besitzt die Wissenschaft in der Speetralanalyse des absor-

birten und des durch Fluorescenz ausgestrahlten Lichtes

ein ausreichendes Mittel, vorhandene Verschiedenheiten
unter farbigen Substanzen festzustellen. Herr Mller
hat nun an einer grosseu Reihe von Pflanzen die Blthen-
farben auf ihre Absorptions- und auf ihre Fluorescenz-

spectra untersucht; in den meisten Fllen benutzte er

li bende Bltenbltter
,

iu vielen aber auch Auszge in

verschiedenen Lsungsmitteln, die theils flssig, theils

in Gelatine resp. Collodium zu dnnen Lamellen er-

starrt, der optischen Analyse unterzogen wurden; dann
wurden die gleichen Versuche gemacht nach Behandlung
der Farbstoffe oder ihrer Trger mit Schwefelsure und
mit Kali. Des Vergleiches halber wurden auch einige
Auilinfarbstoffe von hnlichem Aussehen mit untersucht.

Bei den Fluorescenz-Bestimmungen wurden sowohl die

Fluorescenz erregenden Strahlen des Spectrums be-

stimmt, als die Natur des durch Fluorescenz ausge-
strahlten Lichtes. Die Ergebnisse der Untersuchung
sind in ausfhrlichen Tabellen und auf drei Tafeln bild-

lich wiedergegeben und werden vom Verfasser, wie

folgt, zusammengefasst.
65 verschiedene Pflanzen sind spectroskopisch aualy-

sirt. Mit der Schwefelsure- und Kalireactiou waren gegen
130 Absorptionsspectren und 17 Fluorescenzspectren

auszumessen, diese letzteren mit positivem Ergebniss.

Hingegen wurden 20 Fluorescenzspectreu mit negativem

Ergebniss abgemustert und von 17 Blthenfarben konnte

wegen experimenteller Schwierigkeiten und Lichtmaugel
ein sicheres Ergebniss in Bezug auf die Fluorescenz

nicht erreicht werden.

Fluorescenz wurde nachgewiesen bei zwei rotheu

Pigmenten (Alcanna und Paeonia), so dass mit den schon
frher bekannten vier rothe Farbkrper durch das

Fluorescenzspectrum scharf definirt sind: Magdalaroth,
Lackmusroth, Alcaunaroth und Paeonienroth. Von 15

rotheu Pflanzen wurde nachgewiesen, dass ihre Blthen-
farben nicht fluoresciren und von vier konnte keine

Entscheidung erlangt werden. Fr gelbe und orange
Pigmente wurde die Fluorescenz nur im Tropaeolum
nachgewiesen, so dass man mit dem Cureuma zwei

gelbe, fluorescirende Pigmente hat; bei neun gelben
Pflanzen konnte ein negatives Resultat festgestellt wer-

den, bei vier Pflanzen war es unentschieden. Fr lilau

und Violett wurden nur Anilinfarben und knstliches

Oentianaviolett fluorescirend gefunden; bei 10 unter-

suchten blauen und violetten Pflanzen blieb die Frage
unentschieden.

Nach ihren Absorptionsspectren lassen sich die

Blthenfarben, wenn mau ihre Reactionen gegen Schwefel-

sure und Kali mit bercksichtigt ,
in 30 verschiedene

Farbkrper sondern, und zwar sechs rothe Farbstoffe

ohne Vernderung durch Schwefelsure und sechs rothe

mit Aenderungen durch Reagentien; vier gelbe Pig-

mente ohne Reaction und neun mit Aenderungen ;
sechs

blaue Pigmente mit Aenderung durch die Reagentien.
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Die Farben sind in der Zusammenstellung nach den

Pflanzen bezeichnet, deren Blthen die Farben entnommen

waren.

Allgemeinere Gesichtspunkte haben sich aus diesen

mhevollen Einzeluntersuchungen noch nicht ergeben;

doch drfte die Thatsache, dass unter den Blthen-

farben mindestens 30 verschiedene Farbstoffe durch ihr

optisches Verhalten unterschieden und charakterisirt

werden knnen
,

den Hinweis auf diese Arbeit voll

rechtfertigen.

Friedrich Katzer: Das ltere Palozoicum in

Mittelbhmen; die Notwendigkeit einer

Neueintheilung desselben. (Prngl888, 8"., 42 S.,

1 Karte u. 1 Taf. Profile.)

In der vorliegenden Schrift unternimmt es Ver-

fasser, wie er dieses auch schon in der Betitelung der-

selben hervorhebt, einmal die lngst [erkannte Unhalt-

barkeit von Barrande's Eintheilung des lteren

Palozoicums in Bhmen des Weiteren darzuthun und

dann auch eine Neubegrenzung und Neueintheilung der

Systemglieder zu liefern. Er setzt hierbei eine gewisse

Bekanntschaft mit den Verhltnissen der bhmischen

Ablagerung und mit der einschlgigen Literatur voraus

und beschrnkt sich deshalb auf das Hervorheben von

Thatsachen, die bisher nicht gengend oder gar nicht

beachtet worden sind."

Gemss diesem Programme werden die einzelnen

Stufen in schneller Aufeinanderfolge in kurzen Ab-

schnitten besprochen, um am Schlsse eines jeden Ab-

schnittes die gewonnenen Resultate in knapper, prciser
Form zusammenzufassen. Mit etwas grsserer Ausfhr-

lichkeit wird, abgesehen von dem eingehenden Nach-

weise der Identitt der Barra nd e' sehen Schichten Dd3
und Dd4, bei der Colonienfrage" verweilt, und hier

gewhren die historischen Angaben ein hohes Interesse.

Das Resultat ist das jetzt wohl allgemein angenommene,
dass es Colonien im Sinne Barrande's nicht giebt, dass

dieselben vielmehr nur in Folge von tektonischen Vor-

gngen zwischen ltere Schichten gerathene Schollen

jngeren Alters sind. Ausfhrlicher wird dann endlich

noch die Frage nach der Stellung der Barrande'schen

Etagen F, G und H behandelt und dieselbe im Wesent-

lichen in Uebereinstimmuug mit Kayser und Frech
beantwortet. H. Wermbter.

Vermischtes.
Ueber den ja hrlichen Regenfall in der Serra da

Estrella (Spanien 40 25' N. 7' 35' W. 1441m), bekannt-

lich der regenreichsten Station in Europa, entnimmt das

Decemberheft der Meteorologischen Zeitschrift Symon's
Monthly Met. Mag. nachstehende Daten:

Jhrliche Rege nnienge Maximum pro Tag

1882 4590 mm 203 mm am 27. X.

1883 30G9

1884 2758

1885 4330

1886 4081 292 25. III.

Die Messungen sind nach Herrn de Brito Capello
vollkommen vertrauenswerth und kritisch geprft wor-

den durch Aufstellung mehrerer Regenmesser in der

Umgebung.

Das Reale Istituto Veneto hat fr dieJahrel889

und 1890 folgende Preisaufgaben gestellt:

1) Es wird ein Lehrbuch der Chemie verlangt,

welches den Zweck hat
,

die Studirenden in die Praxis

des Laboratoriums und der Analyse einzufhren
,
mit

besonderer Rcksicht auf Pharmacie und Medicin.

Die Bewerbungen mssen bis zum 31.December 1889

abgeliefert sein. Der Preis ist 1500 Lires.

2) Querini - Stampalia - Preis: Mittelst wissen-

schaftlicher, praktischer und statistischer Daten sollen

die Grundlagen bestimmt werden, auf denen jeder Zeit

ein Gesetz gegrndet werden kann ber die Construction,

die Prfung und Ueberwachung der Dampfkessel und

die Bildung solcher Genossenschaften in Italien, welche

bereits bei anderen Nationen blhen
,
und welche es-

bernehmen, die Kessel ihrer Klienten unter bestndiger
Aufsicht zu halten. Der Bewerber darf bei der Bearbei-

tung des Themas die verhltnissmssig zahlreichen und

zuweilen ziemlich ernsten Zuille nicht vergessen, welche

in den dicken Siederhren auftreten
,
deren Wnde der

Compression ausgesetzt sind (Cornovaglia-Kessel).
Der Termin fr die Einsendung luft ab am 31. De-

cember 1890. Der Preis ist 3000 Lires.

3) Tomasoni-Preis: Am 15. August 1885 wurde

ein Preis von 5000 Lires ausgesetzt fr den, welcher

die beste Geschichte der experimentellen Methode in

Italieul liefert. In derselben sollten auseinandergesetzt

werden die Anlange, die Wechselflle und die Fort-

schritte der experimentellen Methode in Italien in ihren

Anwendungen auf die Physik, Naturwissenschaft und

Biologie, mit besonderer Bercksichtigung alles dessen,

was sie Merkwrdiges zeigen in den vier Jahrhunderten

vom Anfange des fnfzehnten bis zum Ende des acht-

zehnten, mit Einscbhus der Entdeckung der Volta'-

schen Sule. Die Bewerbung ist bis zum 31. Mrz 18891

verlngert.

Allgemeine Bestimmungen: Zur Concurrenz

wird, mit Ausnahme der Mitglieder des Reale Istituto,

Jeder zugelassen. Die Abhandlungen knnen italienisch,,

lateinisch, franzsisch, deutsch oder englisch abgefasst

sein
,
und sind frei an den Secretr des Instituts mit

Motto und verschlossener Namensangabe einzusenden.

Nr. 1 bleibt Eigenthum des Reale Istituto, doch kann

der Autor Abschrift nehmen. 2) und 3) bleiben dem

Autor, der 50 Exemplare der gedruckten Arbeit ein-

schicken muss.

Das Januarheft der populren meteorologischen
Zeitschrift das Wetter" bringt folgende Aufstze:

Von Herrn Ernst Wagner: ber den Einfluss der

Sonnenrotation auf meteorologische Vorgnge; von dem

Herausgeber, Herrn Assmann: ber Eisfilamente ;

ferner Meteorologie und Luftschiffahrt; Witterungs-
bersicht ber den November; kleinere Mittheilungen,

Die Kartenbeilage stellt die mittl. Monats - Isobaren,

-Isothermen und Regenmengen fr October 1888 und
die Ballonfahrt der Herren Wiesand und Gross dar.

Herr Otto Zacharias beabsichtigt an dem etwa

50 qkm grossen See bei der Stadt Pln in Ostholstein

ein Observatorium zur biologischen Erfor-

schung der Binnenseen zu errichten, welches so-

wohl fr eigene Untersuchungen, wie fr Einbung
von Studirenden bestimmt sein soll. Er fordert Freunde

dieses Unternehmens auf, sich direct mit ihm (Dr. O. Z.

in Hirschberg in Schi.) in Verbindung zu setzen.

Am 4. Mrz starb zu Breslau der ausserordentliche

Professor der Physiologie Dr. Gscheidlen im Alter von

45 Jahren.

Berichtigung.
S. 122, Sp. 1, Z. 6 v. u. und S. 124, Sp. 1, Z. 15 u. 7

v. u. lies cleavage" statt deavage.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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S. P. Langley: Das unsichtbare Spectrum der

Sonne und des Mondes. (Philosophical Magazine,

1888, Ser. 5, Vol. XXVI, p. 505.)

Die Untersuchungen des infrarothen Sonuenspee-

trums, welche Herr Langley mit seinem Bolometer

bis zum Jahre 1882 ausgefhrt hatte, hatten Messun-

gen gestattet bis zur Wellenlnge 2,8 ft (Tansendstel

Millimeter= Mikron); darber hinaus schienen zwar

noch Wrmestrahlen vorzukommen
, aber sie waren

zweifelhaft und konnten mit den damals benutzten

Glasprismen nicht genauer ermittelt werden wegen der

Absorption der langwelligen Strahlen durch das Glas.

In den Jahren 1884 und 1885 hatte sodann Verf. bei

der Untersuchung des unsichtbaren Spectrums der von

der Sonne nicht bestrahlten Mondparthien Wrrne-
stralrlen von so grosser Wellenlnge gefunden, wie er

sie bisher nur durch Strahlung von Eis erhalten hatte
;

dieselben unterschieden sich von den viel brechbareren

Sonnenstrahlen so wesentlich, dass er sie der Haupt-
sache nach nicht fr reflectirte Strahlen, sondern fr
solche halten musste, die von einer niedrig ternpe-
rirten Oberflche ausgestrahlt werden. Es musste

nun sehr auffallen , dass man in dem ungemein
schwachen Wrmespectrum des Mondes Strahlen

erkannt und nachgewiesen, welche in dem so viel

strkeren Sonnenspectrum nicht gefunden wurden.
Freilich hatte, mau nicht direct nachgewiesen, dass

solche langwellige Strahlen im Sonnenspectrum nicht

vorkommen; vielmehr lag die Sache wahrscheinlich so,

dass es viel schwieriger war, in dem reichen Sonnen-

spectrum schwache Strahlen grosser Wellenlnge auf-

zufinden, als in dem Mondspectrum, das nur wenig
andere Strahlen enthlt; gerade so wie man das

dunkle Roth des glhenden Eisens in einer dunklen

Kammer sehr gut sieht, nicht aber im Tageslicht.

Die Aufgabe, die Herr Langley weiter verfolgte,

bestand somit darin, durch instrumentelle Einrich-

tungen aus dem Sonnenspectrum alle brechbareren

Strahlen von dem Bolometer fernzuhalten und nur

diejenigen Abschnitte des Sonnenspectrums wirkeu

zu lassen
,
welche im Mondspectrum als wirksam er-

kannt worden waren. Nach vielen Versuchen gelang
ihm dies durch Benutzung zweier grosser Steinsalz-

prismen von 60 brechendem Winkel, die er in

passender Weise verschiebbar in den Weg der Strah-

len so einstellte, dass auf das Bolospectrometer nur

die fraglichen Abschnitte des ussersten Sonnen-

spectrums fielen. Die Untersuchung dieses ussersten,

infrarothen Theils des Sonnenspectrums war anfangs

erfolglos , hat aber spter zu Resultaten gefhrt,
welche am anschaulichsten aus den beiden in diesem

Referate wiedergegebenen Curvenzeichnungen erkannt

werden. Fig. 1 (a. f. S.) zeigt das ganze normale Sonnen-

spectrum bis zur (geschtzten) Wellenlnge von 18 ff.

Fig. 2 ist eine vergrsserte Darstellung des Theiles,

der bis 5 ft reicht.

So lang nun auch das neue Spectrum erscheint,

so ist der Maassstab desselben doch sehr reducirt.

Das ganze sichtbare Spectrum am linken oder vio-

letten Ende ist kaum einen Zoll lang. Dann folgt
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das bereits frher beschriebene Infraroth. das bis 2,8 ft

nachgewiesen war, und das die Absorptionsbanden
<& W und Si enthlt, die bereits mit dem Glasprisnia

nachgewiesen waren
;

die Absorptionssfcreifen a
1 und

a., bei 2 Li waren die untersten, die vorher beschrieben

waren; was dann folgt, ist hier zum ersten Male zur

Darstellung gebracht. Die Banden des neuen Spectral-

gebietes rhren zweifellos vorzugsweise von tellurischer

Absorption her; sie sind hchst ver-

nderlich, und hngen von der

Jahres- und von der Tageszeit
ab. Wenn die Sonne sinkt, n-

dern dieAbsorptionen zwischen

X und Y ihr Ausseben sehr

merklich. Nachstehendes

Beispiel wird dies erlutern.

Im Winter angestellte Be-

obachtungen zeigten, dass

die Bande bei 2,64 ft

(Fig. 2) bei hoher Sonne

ausgefllt wird, beson-

ders an der weniger
brechbaren Seite.

Um Mittag wurde

ein untergeordne-
tes Wrme-Maxi-
mum innerhalb

der Grenzen dieser bei niedrigem Sonnenstand auf-

tretenden Bande gefunden bei 2,94 ll und ein zwei-

tes Maximum bei 2,80 Li begleitet dasselbe oft, wo-

durch zwei Minima entstehen bei 2,H9 ft und bei

3,02 li. Bei zunehmender Absorption mit sinkender

Sonne verschwinden diese untergeordneten Maxima,
am schnellsten das bei 2,80 Li, welches auch am
schnellsten wchst. Wenn die Sonnenhhe unter 10

ist
,

dann erstreckt sich ein fast gleichmssiges

Absorptionsband von 2,45 Li bis 3,15 ft. Kleinere

kalte Banden werden bei 3,37 und 3,69 Li vermuthet.

Von 4,0 bis 4,5 ft ist ein Gebiet fast vollstndiger

Absorption, welchem ein Maximum bei 4,6 Li folgt,

hinter welchem die lngste Unterbrechung liegt, die

von 5 ft bis 11 Li sich erstreckt.

Whrend in dem oberen Theile des Spectrums die

Lage einer Linie oder Bande, die durch Licht vom
Centrum der Sonne veranlasst wird, unvernderlich

ist, scheint aber in diesem ussersten, unteren Spectrum

(wenn man es wie das obere photographiren knnte

an kalten und an warmen Tagen ,
bei hoher und bei

tiefer Sonne) die Absorption nicht symmetrisch zur

Mitte der Bande zu wachsen
,
sondern an der einen

Seite strker als au der anderen, so dass der Ort der

strksten Absorption sich bedeutend ndert. Dies ist

die Erklrung fr die auffallende Thatsache, dass die

Mitten mehrerer dieser Banden und Linien unter be-

iSichtbar;

stimmten Umstnden sich in merkbarem Grade ver-

schieben und daher ihre Wellenlngen innerhalb

bestimmter Grenzen vernderlich sind.

Die Absorption, welche in dem sichtbaren Spec-
trum sich in feineu Linien zeigt, die sich an der

Grenze des Infraroth (z. B. in der

Linie A) zu breiteren Bndern zu ver-

einen beginnen, scheint, wenn man

weiter in dem unsichtbaren Spectrum

vordringt, durch immer breitere Ban-

den, wie 3 Wl, reprsentirt zu sein. Die Absorptions-

banden werden nicht nur breiter, sondern rcken auch

einander nher, bis sie unterhalb 5 ft in ein ununter-

brochenes, kaltes Band zusammengeflossen zu sein schei-

nen. Herr Langley will jedoch nicht behaupten, dass

hier die Absorption absolut vollkommen ist, vielmehr

scheint hier noch etwas Wrme vorhanden zu sein, was

sptere Untersuchungen entscheiden mssen.

Betrachten wir nun den Abschnitt des Spectrums

unterhalb 10 Li (Fig. 1), so werden wir dieselbe Ab-

hngigkeit von Jahreszeit und Sonnenstand erwarten

knnen. So hatten die Beobachtungen im Herbst

und whrend des milden Winters von 1887 bei

10,2 Li kaum Spuren von Wrme ergeben; an einigen

Tagen, wo die Temperatur unter Null gesunken war,

wurde aber an diesem Punkte ein deutliches Maximum

gefunden, dem bei 10,7 ft ein Minimum folgte. Die

Hhe dieses Maximum im Vergleich zum Haupt-
maximum dieser

Gegend bei 13 ft

hngt ab von der
;:: * i

Aenderung der

Luft durch die

i 15 ii 53 i6 15 is
-

Temperatur. Am
kltesten Tage

(Mittagstemperatur 6,7 C.) war die Ablenkung
am Mittage fr A = 10,2 ft, fast halb so gross wie.

fr 13
ft;

au anderen Tagen, als die Temperatur um

schwankte, war die Ablenkung bei 10,2 Li nur l

/4

von der bei 13 ft,
und als die Temperatur ber 10

war, war dies Maximum gar nicht bemerkbar.

In der Gegend des Spectrums bei 13 iL bis 11
ft,

oder bei der zwanzigfachen Lnge des sichtbaren
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Spectrums unterhalb desselben hatte Herr Langley
Jas Maximum des Mond-Wrraespectrums gefunden;

und an dieser Stelle fand er auch im Sonnenspectrum

Anzeichen fr Strahlen, welche in der Grsse ihrer

Wellenlngen dieser eigentmlichen Mondstrahluug

entsprachen. Die Menge derselben war aber so klein,

dass bei der graphischen Darstellung derselben nach

dem gewhnlichen .Maassstabe die hchste Ordinate

nicht so gross war, wie die Dicke der dnnen Linie,

welche die Abscissen -Achse darstellt. Dieser Ab-

schnitt musste daher besonders dargestellt weiden

durch die gestrichelte Curve (Fig. 1), deren Ordinaten

gegen die des brigen Spectrums hundertmal ver-

grssert sind. Die Minima, die hier erscheinen, knnen

identificirt werden mit Absorptionsstreifen, welche

direct beobachtet worden und von unserer Atmosphre
herrhren. (Diebetreffenden, spter zu publiciren-

deu Versuche sind mit Kupferplatten von 100 C.

augestellt.) Die Hauptmondwrme liegt au einem

Punkte des Spectrums, welcher dem Strahlungsmaxi-

mum von schmelzendem Eise entspricht; ihr Maximum

betrgt aber nur 1 Proc. von der entsprechenden

Sonnenwrme, die doch bereits so gering ist. Dass

gleichwohl die Mondwrme an dieser Stelle leichter

gefunden wurde, als die Sonnenwrme, rhrt ausser

von dein bereits erwhnten Umstnde noch daher,

dass die Mondwrme concentrirt werden konnte, wh-
rend die Sonneuwrme mglichst zerstreut werden

musste. Das Verhltniss der Sonnenwrme zur Mond-

wrme an dieser Stelle des Spectrums schtzt Herr

Langley roh auf 500: 1.

Die Vergleichung mit den frher publicirten

Wrmespectren (Rdsch. I, 95) zeigt, dass einige von

den Wellenlngen, welche das Eis ausstrahlt, mit

solchen des Sonnenspectrums identificirt werden kn-

nen; und das Resultat darf nicht berraschen, dass

dieser Theil des Spectrums der Sonne nicht unver-

gleichlich wrmer ist als der entsprechende Theil des

Eisspectrums.

Gegen den Verdacht, dass die hier beschriebenen,

so ungemein geringen Wrmemengen auf andere

Weise in das Bolometer gelangt sein knnten, schtzt

i in krzlich angestellter Versuch mit Russ. Die

Thatsache ist allgemein bekannt, dass der Russ nicht

absolut ohne selective Eigenschaften gegen Strahlen

ist
,
und dass er die Neigung hat, Infraroth leichter

durchzulassen als das sichtbare Spectrum. Aber

berraschend ist die vom Verfasser gefundene Erchei-

nimg, dass, wenn eine Steinsalzplatte mit einer Russ-

schicht bedeckt ist , die weniger als 1 Proc. des

gewhnlichen, weissen Lichtes durchlsst, von den

Strahlen dieser usserten Wellenlngen etwa 90 Proc.

hindurchgehen. Der Russ ist also fr Strahlen dieser

Wellenlnge durchsichtig und konnte passend als

Schirm fr krzere Wellenlngen benutzt werden.

Aus diesen Ergebnissen, welche unter Aufwendung
vieler Mhe und Sorgfalt gewonnen worden, lassen

sich , abgesehen von ihrem Werthe an sich
,

auch

interessante meteorologische Schlsse ableiten. Denn
diese Strahlen des Sonnenspectrums, welche Tem-

peraturen unter dem Siedepunkte und selbst unter

dem Gefrierpunkte entsprechen, sind es offenbar, welche

die Ausstrahlung des Erdbodens unseres Planeten in

der Nacht und bei Tage ausmachen. Wenn nun der-

artige Strahlen von der Sonne in die Luft eindringen

knnen, dann knnen sie auch wieder austreten, selbst

von einem eisbedeckten Boden (und noch mehr von

einem gewhnlichen); fr diese Strahlen scheint also

die Atmosphre mehr oder weniger durchgngig zu

sein. Wrme entweicht somit in sehr geringem Grade

wahrscheinlich auch von der Oberflche der arktischen

Gebiete und zwar nicht bloss durch Convection, son-

dern auch durch directe Strahlung in den Raum.

Auf meteorologische Fragen der Art und auf die

Frage der Mondtemperatur will Herr Langley bei

spterer Gelegenheit nher eingehen.

Durch diese Untersuchung ist aber vor Allem

unsere Kenntniss des Sonnenspectrums, besonders so

weit es sich bei demselben um die Absorption der

Erde handelt, wesentlich gefrdert worden. Von der

Sonnenenergie, die zu uns gelangt, ist kaum ein

Viertel sichtbar; von den brigen drei Vierteln liegt

der grsste Theil oberhalb 2,8 ft; aber wenn die Erd-

absorption nicht wre, wrde der unterhalb liegende

Theil viel grsser sein.

Im sichtbaren Spectrum zeigt sich die Erdabsorp-

tion in den Fraunhofer'schen Linien, welche nur

gelegentlich das Licht unterbrechen. Je weiter mau

ins Infraroth dringt, desto mehr Wrme wird durch-

gelassen, obwohl die Absorptionen breiter und voll-

stndiger werden
;
aber die Energie zwischen ihnen

wird von der Atmosphre leichter hindurchgelassen.

Wre das Sonnenspectrum nach der Absorption durch

die Erde ganz sichtbar, so wrde der untere Theil

das Aussehen der Spectra des vierten Sterntypus dar-

bieten, auf dunklem Grunde wrde man diffuse, helle

Banden sehen. Das ganze Spectrum der Sonne wrde
einem Auge, das fr den sichtbaren und fr den un-

sichtbaren Theil gleich empfindlich wre, in dem

leuchtenden Theile unterbrochen erscheinen durch ge-

legentliche, dunkle Linien, in dem Theile bis 5
(i,

be-

stehend aus abwechselnden, hellen und dunklen Ban-

den und in dem Theile unter 5 fi fast schwarz mit

schwachen hellen" Banden in grsseren Zwischen-

rumen.

R. Emden: Ueber den Beginn der Licht-

emission glhender Metalle. (Annalen der

Physik, 1889, N. F., Band XXXVI, S. 214.)

Seit den Arbeiten von Draper (1847) hatte man

angenommen, dass alle festen Krper, die allmlig

erwrmt werden, bei der Temperatur 525 Licht aus-

zusenden anfangen, dass dieses Licht dunkelroth sei,

im Spectrum eine Emission von Strahlen zwischen B

und b zeige, und dass bei steigender Temperatur das

Spectrum des ausgestrahlten Lichtes immer mehr nach

der brechbareren Seite hin sich entwickele. Diese

Anschauungen sind jngst durch die Untersuchungen

II. F. Weber's (Rdsch. II, 286) wesentlich berichtigt

worden. Er hat gezeigt, dass die Metalle schon bei
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einer Temperatur von etwa 400 auf das Auge ein-

wirken, und dass diese Temperatur fr die ver-

schiedenen Metalle verschieden hoch liege. Er wies

ferner nach, dass der erste Eindruck, den das Auge
empfngt, ein Gespenstergrau" oder Dsternebel-

grau" sei, das bei steigender Temperatur immer heller,

dann gelblichgrau wird; erst dann beginnt die eigent-

liche Rothgluth mit dem lichtesten Feuerrotb, welches

weiter in Hellrotb, Orange, Gelb und Weiss bergeht.

Die Spectralanalyse hatte endlich gelehrt, dass das

erste Grau Licht von der Wellenlnge der grngelben
Strahlen sei, und dass bei steigender Temperatur das

Spectrum sich nach beiden Seiten entwickele.

Fr die Theorie der Strahlung war es von Wich-

tigkeit, die Temperatur der eben eintretenden Grau-

gluth fr eine Reihe von Metallen mit mglichster

Genauigkeit zu bestimmen, eine Aufgabe, welche Ver-

fasser im Laboratorium des Herrn Weber zu lsen
unternahm. Die Versuchsanordnung war ganz die-

selbe, wie sie Herr Weber bei seiner Untersuchung

angewendet hat; sie ist in kurzer Uebersicht in dem
frheren Referate beschrieben. Die Temperaturen
der dnnen am Boden eines Trichters durch Gas-

flammen, erhitzten Metallplttchen wurden mittelst

Thermoelemente gemessen, deren Auswahl, Einrichtung
und Calibrirung eine sehr eingehende Untersuchung

gewidmet wurde. Fr die hier in Frage kommenden

Temperaturen, welche in der Nhe von 400 lagen,

erwies sich als geeignetstes Thermoelement Neusilber-

Eisen (hart). Die dnnen Drhte wurden mit ihrer

Lthstelle in ein kleines, in die Mitte der dnnen

Metallplatte gebohrtes Loch eingelthet, und zwar

waren beiden Lthstellen in gleicher Weise mit Metall-

scheiben verbunden. Zur Calibrirung wurde die eine

riatte in Eis gelegt, whrend die andere auf 40j

100, 150, 200 und 250" erwrmt wurde; fr die

hheren Temperaturen mussten die Scalenausschlge
des Galvanometers extrapolirt werden. Bei der Beob-

achtung wurde in gleicher Weise die eine Platte auf

Null abgekhlt, whrend die andere im Trichter bis

zur Graugluth erwrmt wurde; dann wurden die

Platten vertauscht, und die erste erwrmt, whrend
die zweite im Eise lag; und schliesslich wurden die

PlatteD noch einmal gewechselt. Bei jeder Beob-

achtung wurde wiederholt der Galvanometerausschlag
beim Erscheinen und beim Verschwinden des Grau

notirt. Wenn, was fter eintrat, die Drhte des Thermo-

elementes abbrachen
,
und eine neue Stelle einge-

lthet werden musste, wurde wegen der Ungleich-

mssigkeit der Drhte stets eine neue Calibrirung
des Elementes der eigentlichen Beobachtung voraus-

geschickt.

Eine sehr wesentliche Rolle bei diesen Messungen

spielt die Empfindlichkeit des beobachtenden Auges.
Wie sehr dieselbe schwanken kann

,
dafr mge das

nachstehende Beispiel als Beleg dienen. Am O.Juni 1888

fand Verfasser fr die Temperatur der beginnenden

Graugluth bei Platin gleich nach Betreten des Duukel-

zimmers 485,5", nach Verlauf von fnf bis zehn Mi-

nuten 446,5", nach weiteren fnf bis zehn Minuten

408,2", endlich constant im Mittel 404,0". Diese

usserste Empfindlichkeit blieb dann mehrere Stunden

constant, bis zu grosse Ermdung und Abspannung
des Beobachters eintrat; sie war ferner, wie Verfasser

angiebt, eine jedem Beobachter eigentmliche Con-

stante". [Dieser Umstand beeintrchtigt leider den

Werth der absoluten Zahleuergebnisse und knnte selbst

ihre relative Bedeutung beeinflussen. Der Wunsch ist

daher berechtigt, dass die Beobachtungen sehr bald

von Anderen wiederholt werden mchten. Ref.] Um
den hchsten Grad der Empfindlichkeit des Auges zu

erreichen, wurden die Versuche in der Dunkelkammer
bei Nacht ausgefhrt, die Ablesungen des Galvano-

meters und die eventuelle Umschaltung der Platten

wurden von zwei Gehlfen ausgefhrt auf ein Glocken-

signal des Beobachters, der das Erscheinen und Ver-

schwinden des Grau angab.
Die Genauigkeit, mit der die einzelnen Galvano-

meterausschlge unter sich bereinstimmten, war nach

Umstnden verschieden; die Hauptrolle spielte die

geistige und krperliche Disposition des Beobachters.

Im Allgemeinen konnte auf fnf bis zehn Scalen-

theile (ebensoviel Temperaturgraden entsprechend)

eingestellt werden, doch hat Herr Emden durch fort-

whrende Uebung einmal eine Reihe von zehn Ab-

lesungen erhalten, in welcher der Unterschied der

hchsten und niedersten beobachteten Temperatur
nur zwei Grad betrug. Die Versuche wurden an

25 Metallplatten ausgefhrt und fhrten zu nach-

stehenden Ergebnissen:
Die Temperaturen, bei denen die Metalle zu

glhen beginnen, liegen ber 100" tiefer als nach

Angabe von Draper [was natrlich ist, da dieser

nicht das Auftreten des ersten Grau, sondern des

ersten Roth gemessen hat. Ref.]. Die optisch sich

so hnlichen Metalle zeigen, wenn auch geringe, so

doch bestimmt nachweisbare Differenzen dieser Tem-

peraturen. In Bezug auf die Temperatur der be-

ginnenden Lichtemission ordnen sich die Metalle in

folgender Reihe: Neusilber 403; Platin (unrein) 404";

Eisen 405"; Messing 405; Palladium 408; Tlatin

408; Silber 415"; Kupfer 415"; Gold 423".

Dies Resultat scheint im Widerspruch zu stehen

mit dem von Kirchhoff abgeleiteten und seit-

her in alle Lehrbcher der Physik bergegangenen

Satze, dass alle Krper bei derselben Temperatur zu

glhen beginnen. Dieser Satz ist nicht richtig. Der

Fehler, der bei seiner Ableitung begangen wurde, be-

steht in einer Gleichsetzung der Begriffe Beginn
des Glhens" und Beginn der Ausstrahlung einer

Strahlengattung von der Wellenlnge der sichtbaren

Strahlen". Nun ist unser Auge aber nicht befhigt,
diese Strahlen schon wahrzunehmen, wenn sie nur

mit kleinster Energie auftreten. Die Zahlen , welche

fr den Beginn des Glhens gegeben werden, zeigen

uns also nur, in welchem Momente die Energie der

sichtbaren Strahlen einen gewissen Schwellenwerth

berschritten hat; ber die Temperatur, bei welcher

sich diese Strahlen zu entwickeln beginnen, geben sie

uns nicht den geringsten Aufschluss."



No. 13. Naturwissenschaftliche R u u d s o h a u . 161

Dass auch bei den Metallen das erste Grau durch

grngelbe Strahlung hervorgebracht wird (wie bereits

Weber s. o. und Kbert
(
Rdsch. III, 133] gefunden),

hat Herr Emden durch folgenden, einer Idee von
Bezold's nachgebildeten Versuch erwiesen: Ein

dnner Metalldraht wurde zwischen zwei Klemmen
durch den elektrischen Strom zum Glhen gebracht,
wobei seine Enden dunkel blieben, da den Klemmen
sehr viel Wrme durch die Leitung entzogen wird.

Durch ein Prisma, dessen brechende Kante dem ein-

gespannten Drahte parallel war, wurde dann eine

solche Parthie der Drahtenden beobachtet, dass ein

hellglheuder und ein dunkler Theil des Drahtes zu

gleicher Zeit sichtbar war. Das Spectrum zeigte nun
die Form eines Dreiecks, dessen Basis, ein vollstndi-

ges Spectrum, dem hellglhenden Theile des Drahtes

entsprach ,
whrend den immer dunkler werdenden

Theilen Spectra entsprachen, deren Enden immer voll-

stndiger verschwanden; die Spitze des Dreiecks lief

in einem grauen Zipfel aus. Projicirte man den-

selben auf die Basis des Dreiecks, so traf man stets

die Parthie der grngelben Strahlung.

J. Walther: Die Korallenriffe der Sinaihalb-
insel. Geologische und biologische Beob-

achtungen. (Abhandl. d. math. -physik. Klasse d. k.

schs. Ges. J. Wissenscli.
, 1888, Bd. XIV, Nr. 10,

6M Seiten.)

Bei dem wissenschaftlichen Streit, der sich neuer-

dings ber die Bildung der Koralleninseln erhoben hat

(vergl. Rdsch. III, 519), verdient die vorliegende Ab-

handlung ein besonderes Interesse, weil der Verfasser

seine Studien nicht auf die lebenden Colonien der

Polypen beschrnkt, sondern auch auf die in der

Nachbarschaft auftretenden, fossilen Riffbildungen

ausgedehnt hat. Gehen die Zoologen bei ihren Unter-

suchungen meist vom Strande vorwrts bis zum Steil-

abfall des Riffes, so hat Herr Walther den umge-
kehrten Weg eingeschlagen und ist mit seinen

Beobachtungen von dem Orte des regsten Korallen-

lebens aus ber den Strand hinweg aufwrts ge-
schritten zu den todteu Riffbauten lngst vergangener
Zeiten.

An den Ksten der Sinaihalbinsel knnen wir

drei hypsometrisch, petrographisch und zeitlich ver-

schiedene Riffgruppen unterscheiden. Der Gegenwart
gehrt das lebende Riff an; es bildet entweder einen

schmalen, zuweilen nur wenige Meter breiten und
oft unterbrochenen Saum lngs der felsigen Kste,
deren Umriss es genau folgt; oder es tritt unabhngig
vom Verlauf der Kstenlinie auf und bildet jene ge-
fhrlichen Klippen mitten im Meere (pelagisches

Riff"). Beide knnen in einander bergehen. Eine
andere Riffgruppe befindet sich gegenwrtig 10 m
hoch ausserhalb des Meeres (jngeres fossiles Riff");
und endlich reichen an einigen Orten Kalke oder
Dolomite mit zahlreichen Korallenpetrefacten bis zu
90 resp. 230 m Hhe empor (lteres fossiles Riff").

Die pelagischen Riffe des Meerbusens von Suez
treten durchgehends in der Verlngerung unter-

tauchender Bergrcken auf und besitzen ein diesen

paralleles Streichen. Der schmale Riffzug kann sich

bald verbreitern, bald Aeste abgeben, bald sich in

einzelne, isolirte Riffe auflsen; und eine Anzahl
solcher kleinerer, vereinzelter Riffe zeigt deutlich die

Form von ringfrmigen Atollen. Es knnen also im

linearen Bau lngsgestreckter Riffe durch seitliche

Abzweigung ringfrmige Riffatolle entstehen. Von
besonderem Interesse ist es, dass in diesem Falle

Atolle sich bilden bei einer negativen Strandver-

schiebung (Hebung des Bodens), whrend nach Dar-
win positive Strandverschiebung eine wesentliche

Vorbedingung der Atollbildung sein soll. Zugleich
lsst sich hier kein urschlicher Zusammenhang
zwischen der runden Form des Atolls und dem Relief

des Untergrundes nachweisen. Es scheint daher,

dass die Atollbildung hier weder durch kreisfrmige

Unterlage, noch durch Senkung" beeinflusst wird,

und vielmehr von anderen, biologischen Factoren

abhngig ist."

In dem Maasse, als man sich von der Riffkante

aus dem Ufer nhert, sterben die Korallen mehr und

mehr ab, das formenreiche Thierleben tritt Schritt

fr Schritt zurck. Die weissen Detritusflecke werden

immer grsser, die Korallenstcke immer kleiner, bis

endlich am Strande auch terrigene Elemente sich am
Sediment betheiligeu. Whrend an der bewegten

Brandungszone der Riffkante die Madreporen herr-

schen, werden sie nach der Kste zu immer seltener

und Stylophora bildet die charakteristische Form
dieser inneren Zone. Die Madreporen wachsen meist

als flache Schirme; Stylophora hat keine brandenden

Wogen zu brechen, sie strebt mehr vertical in die

Hhe. Im Niveau der Brandung am Ufer treten

abermals Korallen auf; aber es sind die Reste eines

subfossilen Riffes, das die Wellenabrasion zerfrisst und

zerstrt. An manchen Uferstrecken bildet das sub-

fossile Rifl'gestein eine zwei Meter breite, horizontal

abrasirte Stufe. Das Seewasser lst die detritogoue
Fllmasse zwischen den Korallenstcken leicht auf

und enthllt so das Gefge des Riffes.

An der 300 km laugen Westkste der Sinaihalb-

insel sind 130 km mit lebenden Saumriffen besetzt.

Die jngeren fossilen Riffe aber sind nur in der Lnge
von 30 km zu beobachten. Die Korallenstcke bo-

tragen etwa 2
/s des Riffkalkes. Die Madreporen,

welche auf dem lebenden Riff dominiren, treten in

dem fossilen zurck. Hieraus darf aber wohl nicht

geschlossen werden, dass diese Gattung frher seltener

war, denn Bruchstcke erkennt man berall. Es

scheint vielmehr, dass sie als die brchigste aller

Korallen hauptschlich den Kalksand liefert", welcher

als Fllmasse zwischen den Korallen berhand nimmt.

Nchst diesen leicht zerstrbaren Madreporen sind es

Kalkalgen, welche eine wichtige Rolle bei der Bildung

des Fllmaterials spielen, durch deren Thtigkeit die

auseinander brechenden
,

absterbenden Korallenste

immer aufs Neue zu einem Roste verkittet werden. Die

Lcken aber zwischen diesem noch maschigen Balken-

werk fllen die Krebse aus. Jeder sterbende Seeigel,
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jeile Muschel, jede Gasteropodenschale wird von ihnen

zerbrochen und zerkleinert, ja sie schonen ihre eigenen
Verwandten nicht, zerbrechen den Panzer ihrer ab-

gestorbeneu Genossen, um die letzten Spuren organi-

scher Substanz heraus zu suchen. So schaffen sie

jenen scharfkantigen Kalksand, welcher neben den

Madreporeuresten die Lcken zwischen den Korallen-

stcken ausebnet. Dies ist die geologische Tbtig-
keit der scheerentragenden Krebse.

Was die Mchtigkeit der Riffe betrifft, so wurden

bei dem lteren fossilen zwei bis sieben Meter, bei

dem jngeren fossilen drei bis nenn Meter, beim

lebenden circa drei Meter beobachtet. Die fossilen

und wahrscheinlich auch die lebenden Korallenriffe

sitzen als dnne Krusten auf den Schichtenkupfen
fester Sedimentgesteine; sie fehlen auf den weichereu

und brckeligen Kstengesteinen der Sinaihalbinsel.

Das Auftreten fossiler Riffe in der Hhe von 230 m
weist auf eine negative Strandverschiebung hin,

welche die Gebirge und mit ihnen die Korallenriffe

vom Wasser tbeilweise entblsst hat. Bei der Frage,
ob diese Vernderung der Elementengrenze durch

eine Hebung des Festlandes oder durch den activeu

Rckgang des Meeres bedingt worden sei
, glaubt

Herr Walther sich fr die letztere Alternative ent-

scheiden zu mssen. Sei dem wie ihm wolle, eine

negative Strandverschiebung muss stattgefunden

haben, und durch sie ist eine Anzahl von Felsen-

klippen, die vorher in grosser Wassertiefe sich be-

fanden
,

der Meeresoberflche nahe gekommen und

bieten den Korallen einen gnstigen Untergrund.
Das subfossile Riff am Strande lehrt, dass jene nega-

tive Bewegung des Ufers bis in die jngste Ver-

gangenheit hinein fortdauert; und auch die an den

Ksten auftretenden Salzthoue", welche weiter nichts

als eingedampfte Lagunen und meerentblsste Sande

sind, sprechen dasselbe aus. Ihr Sediment stimmt

vllig berein mit jenem salzigen Schlamm, den die

tiefe Ebbe auf dem Strande von Suez entblsst. An
vielen Stellen efflorescirt auf der Sinaihalbinsel noch

weit landeinwrts Salz, und au vielen Orten finden sich

zahlreiche Cerithien, die, wenn nicht die einzigen,

so doch die vorwaltendsten Vertreter der Fauna sind,

welche in den Salzlagunen ihr Leben noch fristen.

So geht denn als Hauptergebniss aus den Beob-

achtungen des Verfassers und es liegt kein Grund

vor, an der Richtigkeit derselben zu zweifeln her-

vor, dass das Wachsthum der Riffe im Rothen Meere

kein Diekenwachsthum ist, wie es nach Darwin bei

positiver Strandverschiebung (Senkung des Landes)
im pacifischen Archipel stattfindet, sondern es ist

ein seitliches Flchenwachsthum. Die Riffe des Rothen

Meeres knnen nicht in die Dicke wachsen, weil sie

bald genug vom Seewasser entblsst werden; deshalb

sind auch die lebenden und fossilen Korallenriffe der

Sinaihalbinsel nur dnne Krusten auf felsigem Boden.

Dass auch der geologische Aufbau der Sinaihalb-

insel, wenigstens in seiuem westlichen Theile, eine

Errterung erfhrt, darauf mge hier nur hingewiesen
werden. D.

Ph. Owsiannikow: Ueber das dritte Auge bei

Petromyzon fluviatilis nebst einigen Be-

merkungen ber dasselbe Organ bei an-

deren Thieren. (Memoires de l'Academie imp. des

sciences de St. Petersbourg, 1888, fer 7, T. XXXVI, Nr. 9.)

Das so rthselhafte Organ, der Hirnanhang oder

die Zirbeldrse, hat in neuester Zeit noch bedeu-

tend dadurch an Interesse gewonnen, dass durch

die Untersuchungen der Herren de Graaf, Spencer
und Anderer der Nachweis geliefert worden, dass

dieser Hirntheil bei den Amphibien und Reptilien in

Zusammenhang stehe mit einem eigenthmlichen

peripher gelegenen Organe, welches alle histologischen

Elemente des Auges besitzt und daher auch als

Parietalauge bezeichnet wurde (vgl. Rdsch. I, 316).

Verfasser hat dieses eigentmliche Organ bei den

Neunaugen untersucht, ber welche einige frhere

Beobachter Angaben gemacht, die nach den neuesten

Aufschlssen ber deu Hirnanhang der Reptilien und

Amphibien eine eingehendere Untersuchung sehr er-

wnscht erscheinen Hessen. Herr Owsiannikow hat

daher sowohl erwachsene Neunaugen als auch Larven

grndlich untersucht, und ausserdem noch eine

Anzahl von Amphibien und Fischen nach dieser

Richtung geprft und giebt in der vorliegenden Ab-

handlung die Resultate seiner anatomischen Unter-

suchungen ausfhrlich in Wort und Bild wieder.

Ueber die Kreise der Anatomen und Zoologen hin-

aus werden die nachstehend angefhrten Ergebnisse

Interesse erregen.

Bei dem Flussneunauge besteht das Parietalorgau

aus zwei Blschen
,
einem oberen

,
mehr peripher ge-

legenen ,
und einem unteren. Ersteres hat eine ver-

deckte Vorderwand, welche als Linse aufgefasst werden

kann, und eine noch dickere, hintere, pigmeutirte Wand,
welche die Retina darstellt, da sie aus Stbchen mit

glnzenden Ansatzstcken , aus Nervenzellen und

Fasern besteht. Das untere Blschen hat dieselbe

Structur, und seine einzelnen Elemente haben sich sogar

besser erhalten als im oberen; Herr Owsiannikow
fasst dasselbe als viertes Auge auf. Die Stbchen des

unteren Auges haben kein Pigment, was in seltenen

Fllen auch am oberen beobachtet wird. Beide

zeigen ferner den Unterschied, dass das obere Organ
wie auf einem hohlen Stiel auf einem Nerven sitzt,

der dem Opticus in der ersten Periode seiner Ent-

wickelung gleicht; das untere Auge hingegen wird

aus drei oder vier Quellen mit Nerven versorgt.

Bei den Larven der Neunaugen sind die Parietal-

augen im Wesentlichen nach demselben Plane gebaut,

aber weniger entwickelt.

Alle vom Verfasser untersuchten Parietalaugen

von Eidechsen (von denen sechs verschiedene Formen

untersucht wurden : Phrynocephalus, Lacerta, Pseudo-

pus, Anguis, Stellio und Chamaeleon) besassen eine wohl

ausgebildete Linse, einen Glaskrper und eine Retina.

Das Auge lag in der Parietalffnung und war von

einer bindegewebigen Haut umgeben. Von allen

Theilen des Auges war die Linse am besten erhalten,

whrend die Retina mehr oder weniger der rck-
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schreitenden Metamorphose, bisweilen bis zum vlligen

Verschwinden der Elemente, unterworfen war. Bei

Embryonen aus spteren Stadien waren manche Be-

standteile der Retina weniger degenerirt, als bei

erwachsenen Exemplaren derselben Art.

Bei Embryonen und jungen Exemplaren von

Plagiostomen und Frschen hat die Zirbel, wie auch

schon frher beobachtet worden ist, die Gestalt eines

Sackes, der zuweilen schon manche Theile des zu-

knftigen Auges erkennen lsst. Aehnliche Verhlt-

nisse kommen auch beim Sterlet vor.

Bei allen besprochenen Thieren entwickelt sich

die Linse der Parietalaugen aus der vorderen Wand
der Gehirnblase. Der Degenerationsprocess war bei

den Neunaugen weniger vorgeschritten als bei den

Eidechsen.

Alle Forscher sind darin mit einander einig,

dass wir im Parietalorgan einen nervsen Apparat
vor uns haben. Die meisten halten dieses Organ
fr ein Auge, Andere glauben, es stehe dem Wrme-
sinue vor. Die erste Ansicht findet ihre Sttze in

der Organisation dieses Apparates, vorzglich in der

Structur der Linse und der Netzhaut; die zweite

entbehrt einer physiologischen Grundlage und Hesse

sich fr die Eidechsen noch einigermaassen ver-

theidigen, nicht aber fr die Neunaugen.
Da das Parietalorgan bei Fischen und Reptilien

an einer bestimmten Stelle des Centralnervensystems

auftritt und sich nach demselben Typus weiter ent-

wickelt, um dann einer Degeneration anheim zu fallen,

so haben wir das Recht, zu schliessen, dass dieses

Organ in der Vorzeit im Wirbelthierreiche eine all-

gemeine Verbreitung und eine tiefere physiologische

Bedeutung gehabt haben wird
, gegenwrtig aber

ausschliesslich nur zufolge des Gesetzes der Erblich-

keit auftritt und einen Apparat bildet
,
der bei der

heutigen Organisation der Wirbelthiere seiner ur-

sprnglichen Bestimmung nicht mehr entspricht und

daher berflssig geworden ist."

Augusto Righi: Ueber die durch Strahlungen
li er vorgebrachten elektrischen Erschei-

nungen. (Memorie della Reale Accademia delle Si-ienze

dell'Istituto di Bologna, 1888, Ser. IV, Tome IX, p. 369.)

Wiederholt ist in dieser Zeitschrift berichtet worden

ber die vorlufigen .Mittheilungen, welche Herr Righi
im Verlaufe seiner Untersuchung der von Hertz ent-

deckten Wirkung des ultravioletten Lichtes auf die elek-

trische Entladung verffentlicht hat (vgl. Rdsch. III, L'ii.

189, 611). In der vorliegenden Abhandlung giebt nun

Herr Righi eine ausfhrliche Darstellung seiner Unter-

suchungen ,
und zwar schildert er im ersten Kapitel die

Arbeiten ber den vorliegenden Gegenstand, welche vor

denen des Verfassers angestellt waren, dann geht er auf

die Arbeiten ein, welche gleichzeitig mit seineu eigenen
und nach dem Abscbluss derselben bekannt geworden
sind. In der hierauf folgenden Darstellung seiner eigenen
Arbeiten behandelt er zunchst die Wirkung der Strah-

len auf die Contact-Eiektrieitut
;

in einem folgenden Ab-

schnitte werden die Versuche geschildert, welche die

Entwickelang positiver Elektricitt in den Krpern,
welche ultraviolette strahlen empfangen, nnchwe n

daran schliessen sich die Experimente ber die Wirkung
der Strahlen auf elektrisirte Krper ,

und in dem letzten

Abschnitte werden die experimentellen Beweise dafr
erbracht, dass die negative Elektricitt unter dem Eiu-
lluss der ultravioletten Strahlen fortgefhrt wird.

Da das Wesentlichste der Experimente und Resul-
tate des Herrn Righi bereits referirt ist, wrde es

nicht angezeigt sein, hier noch einmal einen Bericht
ber die ausfhrliche Arbeit zu gehen; wohl aber drfte

es sich empfehlen, die Ergebnisse ,
welche der Verfasser

aus seiner am 11. November abgeschlossenen Unter-

suchung abgeleitet hat, im Wortlaute wiederzugeben :

Wenn die krzeren, ultravioletten Wellen die Ober-
flche eines negativ geladenen Metalls treffen

,
bewirken

sie das Verschwinden der Ladung mit einer Schnellig-
keit, die unter gleichen Umstnden fr die verschiedenen
Metalle in der Coutact-Reihe wchst vom Gold zum Zink.

Dieselbe Wirkung findet auch statt an isolirenden

Krpern, z. B. Schwefel und Ebonit.

Der Krper, welcher seine Ladung unter der Wir-

kung der Strahlung verliert, verschiebt sich durch Gegen-
stoss. Die Ladung wird sodann wahrscheinlich von
den Partikelchen des gasigen Mediums fortgefhrt zu
den positiv geladeneu Krpern ,

wobei sie nahezu den
Kraftlinien folgt.

Es gengen die Ladungen, welche von der Potential-

differenz beim Contacte zweier Leiter herrhren
,
damit

sich die Erscheinung des Trausportes der negativen
Elektricitt zeige. Wenn die beiden Leiter einander sehr

nahe sind, bleiben sie auf ein und dasselbe Potential

reducirt und verhalten sich wie die Leiter einer voltai-

schen Kette. Viele photoelektrische Ketten der

Art, zu einer Reihe verbunden, bilden eine Sule, welche
die bekannten Erscheinungen einer Sule in offenem
Kreise zeigt, wenn der negative Pol (aber nicht der

positive) mit dem Boden in Verbindung gehalten wird.

Es ist stets das negative Metall
,
au dem die Wirkung

stattfindet, aber das genannte Metall kann die Strahlen

entweder direct erhalten oder nach der Reflexion von
dem anderen Leiter.

Ein Krper, Metall oder Dielektriccm (Schwefel oder

Ebonit), der im neutralen Zustande sich befindet, ladet

sich positiv unter der Wirkung der brechbarsten, ultra-

violetten Strahlen. Wenn der Krper eine anfngliche,
sehr kleine, positive Ladung hat, so kann diese Ladung
durch die Wirkung der Strahlen zunehmen. Wenn end-

lich der Krper eine negative Anfangsladung hat, so

wird nicht nur die Ladung zerstreut
,
sondern die Wir-

kung setzt sich noch fort, bis der Krper mit einer

positiven Ladung zurckbleibt.

Das grsste positive Potential, welches der Krper
erreicht, der die Strahlen empfngt, ist um so hher, je

kleiner seine elektrostatische Capacitt ist. Es scheint

bewiesen, dass in jedem Falle die positive Ladung des

Krpers nicht schon zuzunehmen aufhrt, wenn sein

Potential auf einen gewissen Werth kommt
,

sondern

vielmehr, wenn die elektromotorische Kraft an der von

den Strahlen getroffenen Oberflche auf einen bestimm-

ten Werth kommt, der fr jeden Krper coustaut ist.

Dieser Umstand erklrt sich durch die Hypothese
eines Transportes der Elektricitt, der von den Gastheil-

cheu unter der Wirkung der Strahlen ausgefhrt wird,

wenn man bedenkt, dass dieser Trausport aufhren

muss, sobald in der Nhe der Oberflche des Krpers
die elektrostatische Kraft, die von der positiven Ladung,
welche der Leiter bereits erlangt hat, auf die negativ

geladeneu Gas'theilchcn ausgebt wird, das Gleichgewicht
halten kann der (von den Strahlen veranlassten) Kraft,

welche sie zu entfernen stiebt. Her Werth der elektro-
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statischen Kraft an der Oberflche
,

die dem Gleichge-
wicht entspricht, wird somit fr jeden gegebenen Krper
constant sein mssen."

Berthelot: Reactionen des Wasserstoffs up er-

oxyds auf die Chromsure. (Comptes rendus,

1889, T. CVIJI, p. 157.)

Als ein schnes Beispiel fr die Wirkungsweise der

sogenannten katalytischen oder Ferment-Krper (Rdsch.
IV, 135) entnehmen wir einer Mittheilung des Herrn
Berthelot ber die Wirkungen des Wasserstoffsuper-
oxyds auf Chromsure die nachstehenden Thatsachen.

Mischt man zu einer Lsung von Kaliumbichromat
eine Lsung von Wasserstoffsuperoxyd in gleichen Aequi-
valeuten ,

so behlt die Flssigkeit zuerst ihre Farbe,
dann dunkelt sie nach und nach und wird intensiv

braun
;

nach einiger Zeit beginnt hierauf ein Auf-

schumen, dann klrt sich die Flssigkeit uDd nimmt
wieder ihre ursprngliche Frbung an. Im Calorimeter

ergab dieser Process eine Wrmeentwickelung von

-f- 0,4 Calorien. Nach Beendigung der Reaction ent-

hielt die Flssigkeit weder die geringste Spur von

Wasserstoffsuperoxyd ,
noch eine Spur von Chromoxyd,

hingegen die gleiche Menge des Bichromats. Das Kalium-
bichromat hat abo das Wasserstoffsuperoxyd zersetzt, ohne
selbst im geringsten verndert zu werden, und es konnte
dieselbe Reaction mit einer neuen Dosis Wasserstoff-

superoxyd beginnen; in dieser Weise konnte eine unbe-

grenzte Menge Wasserstoffsuperoxyd durch dieselbe

Menge Bichromat zersetzt werden. Dieselbe Reaction
wurde mit reiner Chromsure erhalten.

Bei dieser Reaction
,
welche ganz den sogenannten

katalytischen oder Ferment-Processen glich , war
,
wie

erwhnt, anfangs eine Braunfrbuug aufgetreten, die

spter verschwunden war. Diese Braunfrbung trat jedes-
mal auf, sowie zur Chromatlsung Wasserstoffsuper-

oxyd zugesetzt wurde. Zweifellos rhrte sie von einer

Verbindung her, die schliesslich verschwand, also von
einer Zwischenverbindung zwischen den beiden reagi-
renden Substanzen, welche sich unter Regenerirung der

Chromsure zersetzt, whrend das Wasserstoffsuperoxyd
in Wasser und Sauerstoff zerlegt wird.

Dieses Zwischenglied ist hchst wahrscheinlich eine

Verbindung von chromsaurem Chromoxyd mit Wasser-

stoffsuperoxyd, bei welchem ein Theil des Superoxyds
in Wasser und Sauerstoff zerfllt. Das Chromoxyd wird
dann vom Superoxyd zu Chromsure oxydirt und so

stellt sich die ursprngliche Menge Chromsure wieder

her, whrend das Wasserstoffsuperoxyd vollkommen zer-

legt wird.

Mit neutralem Chromat und Wasserstoffsuperoxyd
verlaufen diese Reactioueu in hnlicher Weise, wenn
auch wesentlich langsamer. Auch hier handelt es sich

um eine unbeschrnkte Zersetzung des einen Krpers
durch eine unverndert bleibende Menge der anderen

Substanz, und zwar in Folge der Bildung eines Zwischen-

produetes.

Antonio Fonseca: Wirkung des Sauerstoffes auf
die Weine, (ulletino della SocietA di Naturalist] in

Napoli, 1888, Ser. 1, Vol. II, p. 255.)

Der Wein ist bekanntlich kein blosses Product der

alkoholischen Ghrung des Mostes; ebenso wenig rhren
seine Eigenthmlichkeiten nur von der Traube und der

GhruDg her; vielmehr beginnt, nachdem die Ghrung
des Mostes beendet ist, eine lange Reihe langsamer Ver-

nderungen der Bestandtheile des Weines, welche seine

Eigenschaften umwandeln. In der Praxis sagt mau, der
Wein ist jung nach der alkoholischen Ghrung, er reift

dann langsam, dann wird er alt, bis er schliesslich de-

crepid wird.

Die Natur dieser dauernden Umwandlungen in den
Weinen war Gegenstand verschiedener Untersuchungen,
unter denen die von Pasteur besonders hervorzuheben

sind, weil durch sie der Sauerstoff der Luft als die Ur-
sache dieser Aenderungen erkannt worden ist. Herr
Fonseca hat seit 1884 eine ununterbrochene Reihe von

Experimenten ausgefhrt, welche diesen Einfluss des

Sauerstoffes auf das Altern der Weine nher ergrnden
sollten, und verffentlicht zunchst eine vorlufige Mit-

theilung der gewonnenen Resultate, in welcher die Ver-
suche und ihre Ergebnisse in der Reihenfolge der Jahr-

gnge ihrer Ausfhrung mitgetheilt sind.

Im Jahre 1884 wurden Versuche mit vier verschie-

denen italienischen Rothweinen gemacht. Jede Weiu-
sorte wurde in drei sehr dunkelgrne und in drei farblose

Flaschen gefllt, und zwar wurden die Flaschen entweder

ganz bis zu dem mit Mastix verschlossenen pfropfen ge-
fllt, oder sie waren ganz voll und mit Baumwolle ver-

schlossen, oder die Flaschen waren nur halb gefllt und
mit Baumwolle abgesperrt. Die Versuchsflaschen lagen
vom 20. Juli bis zum 20. August im Freien auf einer

Terrasse, whrend Controlfiaschen an geeigneter Stelle

aufbewahrt wurden. Die Resultate der ersten Versuchs-

reihe waren : In den Flaschen
,

in welchen die ussere

Luft zum Wein keinen Zutritt hatte, blieb dieser fast

unverndert. In den Flaschen, in welchen der Zutritt

der Luft mglich gewesen, hatte der Wein um so tiefere

Vernderungen erfahren
, je ausgiebiger die Berhrung

der Luft mit dem Wein gewesen. Die Angaben Pasteur's,
dass der Reichthum des Absatzes, die Intensitt der
Farbe und das Altern des Weines direct geknpft sind

an die Absorption des Sauerstoffes der Luft, wurden
somit besttigt. Die Wirkung der Sonne Hess diese

Vernderungen energischer hervortreten.

Die 1885 folgende Versuchsreihe hatte sodann den

Zweck, an zwei Weinen den Einfluss der Menge des Sauer-
stoffes zu prfen. Diese Beobachtungen wurden gleichfalls
im Sommer (Juli bis August) angestellt und sie ergaben,
dass die in der Sonne in ganz gefllten Kolben auf-

bewahrten Weine sich nur wenig verndert hatten
;

sie

hatten nur eine sehr leichte Verfrbung erfahren und
ein sehr zartes Parfm gebildet. Die Weine in halb

gefllten Kolben zeigten hingegen sehr merkliche Ver-

nderungen : Entfrbung, Entwickelung der Blume, Ver-

nderungen des Geschmacks und Abseheidung von

Niederschlgen. Diese Umwandlungen waren in den

Weinen, welche mit Sauerstoff in Berhrung aufbewahrt

gewesen ,
intensiver als in den mit der atmosphrischen

Luft in Berhrung befindlichen ,
und sie waren in der

ersten Gruppe um so intensiver, je grsser die Menge
des Sauerstoffes im Vergleich zum Weine gewesen.

Nachdem durch diese beiden Versuchsreihen sicher

erwiesen war, dass die Verbesserung des Weines beim

Altwerdeu, die Entwickelung der Blume, die Aenderung
des Geschmacks u. s. w. von der Oxydation bestimmter

Bestandtheile des Weines herrhren
,

welche leichter

erfolgt bei der Einwirkung des reinen Sauerstoffes als

des in der atmosphrischen Luft enthaltenen
,
und um

so leichter, je grsser die Menge des einwirkenden

Sauerstoffes im Verhltniss zum Weine ist, hat Herr

Fonseca im Jahre 1887 eine grssere Reihe von Ver-

suchen angestellt, welche erstens die Wirkung des Lichtes

und der Wrme auf diese Oxydationsvorgnge feststellen

sollten; zweitens sollten aus diesen Versuchen praktische

Consequenzen experimentell abgeleitet werden. Be-

sonders die zweite Gruppe von Versuchen war sehr

umfangreich und wurde mit einer grossen Reihe ver-
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dener Weinsorten ausgefhrt. Au dieser Stelle

interessiren nur die Ergebnisse der ersten Reihe, welche

einer Besttigung der durch die frheren Ver-

suche festgestellten Wirkung des Sauerstoffes folgende

Schlsse ber den Einfluss von Licht und Wrme ge-

statten:

Der Sauerstoff allein, ohne Mitwirkung von Wrme
und Licht, bt auf die Weine nur eine beschrankte

Wirkung. Obwohl beschrnkt, nimmt jedoch die Wir-

kung zu im Verhltniss zur Sauerstoffmenge ,
die mit

dein Weine in Berhrung kommt. Hie Warme der Sonne

verstrkt aber diese Wirkung des Sauerstoffes, Wrme und

Lichtzusammen erhhen dieWirkung des Sauerstoffes noch

mehr. Der alleinige Einfluss der Wrme und vonWrme
und Licht zusammen zeigt sich sowohl in der Farbe des

Wernes wie in allen anderen Bestandteilen ,
welche

beim Altern der Weine Umwandlungen erleiden. Die

Wirkung des Sauerstoffes auf die Bildung der Ablage-

rungen unterliegt wie die auf die Eigenschaften des

Weines, und in demselben Verhltniss, dem Einflsse

des Lichtes und der Wrme der Sonne.

M. Glogner : Ueber eine physiologische Ab-

weichung bei dem unter den Tropen
lebenden Europer. (Archiv fr pathologische

Anatomie n. Physiologie, 1889, Bd. CXV. S. 345.)

Leber den Einfluss, welchen die Temperatur der

Umgebung auf den Stoffwechsel des thierischen Orga-

nismus ausbt, sind schon viele sehr eingehende Unter-

suchungen an Menschen und Thieren ausgefhrt; gleich-

wohl drfte nachstehende Beobachtung ganz besonderer

Beachtung werth sein, weil es sich bei derselben um

jahrelauge Einwirkung der hohen tropischen Tempe-
raturen handelt, whrend im Experiment stets nur eine

in der Zeit sehr beschrnkte Wirkung der Wrme
untersucht werden konnte. An 25 Soldaten, welche

zwischen 1 und 10 Jahren in Indien gelebt, und die

Zeit eine bestimmte Nahrung genossen hatten,

wurden die 24 stndigen Stickstoffmengen bestimmt, die

im Urin ausgeschieden wurden und die ein Maass fr
den Stickstoffumsatz liefern. Die Soldaten waren in

Ruhe; ihre tgliche Nahrung enthielt 117.7 g Eiweiss,

14,1 g Fett und 390,6g Kohlenhydrate; im Alter diri'e-

rirten sie zwischen 11J
1

, 2 unc' ^ Jahren ,
im Gewicht

zwischen 52 und 7'J kg.

Vou diesen 25 Mnnern zeigten fnf eine normale

Stickstoausscheidung von 11,9 bis 10,0 g N pro Tag,

und zwar waren dies solche Personen, die whrend der

lngsten Zeit ihres indischen Aufenthaltes einer kh-
leren Umgebungstemperatur ausgesetzt gewesen. Die

lmgen 20 Personen zeigten bedeutend geringere Stick-

stoffmengen im Urin
,
zwischen 3,67 und 9,52 g in 24

Stunden. Da die Eiweissmengen , welche in der Nah-

rung eingefhrt wurden, derjenigen gleich war, welche

fr Europa als durchschnittlich ausreichend erkannt

worden, die Menge des ausgeschiedeneu Stickstoffes hin-

gegen geringer war, als normal, so lehrte diese Beob-

achtung, dass bei dem in den Tropen lebenden Euro-

;

eine Herabsetzung des Ei Weissumsatzes
oder der Eiweissresorption im Darm besteht. Die Frage,
ob diese physiologische Abweichung allein auf die Ver-

minderung der Kltereize beruht, will Verlasser nicht

eiit scheiden.

William Martens: Ueber das Verhalten von Vocalen
und Diphthongen in gesprochenen Worten.

Untersuchung mit demSprachzeichner. (Zeit-

schrift fr Biologie, 1888, Bd. XXV, S. 289.)

Mit dem von Hensen construirten Sprachzeichner,
einer trommelfellartigen Vorrichtung, deren Schwingun-

gen durch einen Sehreibhebel auf einer schnell bewegten
berussten Glasplatte aufgezeichnet werden, wai-en vor

zwei Jahren die Schwingungen untersucht, welche durch

das Sprechen von Consonanteii erzeugt werden (Kdsch.

II, 62). Dabei hatte sich gezeigt, dass die Curven der

gesprochenen Vocale eine auffallende Unregelmssigkeit
in der Form der einzelnen Schwingungen zeigten, whrend
die Curven der gesungenen Vocale ein sehr gleichmssiges
Aussehen darboten. Da nun bekanntlich der gesprochene
Vocal in der Regel leichter, mindestens aber ebenso gut
erkannt wird als der gesungene, erschien es von Interesse,

diese Frage eingehender zu studiren, welcher Aufgabe
Herr Martens sich im Kieler Laboratorium unterzog.

Der erwhnte Apparat zeichnete auf der Platte die

Schwingungen, welche durch die gesprochenen Worte

erzeugt wurden; gleichzeitig schrieb eiue Stimmgabel,
welche in der Secunde 906 Schwingungen ausfhrte, ihre

Wellen auf derselben Tafel. Unter Benutzung einer

passenden Vergrsserung wurden dann die Schwingungen,
welche den gesprochenen Vocalen entsprachen, ausgezhlt.
Und wenn auch nicht immer der Vocal in seiner ganzen

Lnge untersucht werden konnte,- so konnten doch so

viele gezhlt werden, dass ihre Zahl zur Bildung be-

stimmter Anschauungen ausreichte". Untersucht wurden

sechs mnnliche, drei weibliche und vier kindliche

Stimmen; die gezhlten Schwingungen der einzelnen

Vocale in einer Reihe von Worten sind ausfhrlich mit-

getheilt und in 30 Tabellen nach den benutzten Stzen,
in denen sie vorkamen , zusammengestellt ,

ausserdem

sind sie zur bersichtlicheren Anschauung graphisch dar-

gestellt. Aus den Untersuchungen ergaben sich die

nachstehenden Thatsachen.

Die gesprochenen Vocale halten sich im Ganzen in

mittlerer Stimmlage, vielleicht sind sie etwas tiefer als

die gesungenen. Whrend der mittlere Sington 265

350 450 Schwingungen in der Secunde machte, zhlte

der mittlere Sprechton 18G 260 330; die Differenz

betrgt 2 bis 3 Intervalle einer Octave und wrde viel-

leicht noch grsser ausgefallen sein, wenn nicht oft

direct lauter als gewhnlich gesprochen werden musste,

wodurch der Ton in die Hhe getrieben wurde. Uebrigens

umfassen die Vocale den ganzen Stimmbereich und gehen

sogar nach der Tiefe etwas ber diesen hinaus.

Die Zeitdauer, in welcher ein Vocal in einem Worte

gesprochen wird
, betrug in 91 Fllen in Maximo 0,549

Secunden ,
in Minimo 0,038 See, im Durchschnitt 0,182

See. Als grsste Zahl der Wellen des Grundtons eines

Vocals wurden 303 gezhlt; die geringste war 10; im

Mittel betrug sie 40.

Die Tonhhe, welche der Vocal im einzelnen Wort

zeigt, schwankte in sehr verschiedenem Grade. Als extreme

Beispiele werd eu angefhrt, dass in dem Satze oh du mein

Alles" das o ziemlich gleichmssig von der Schwin-

gungszahl 151 bis 313. also etwa von dis bis e'b in

die Hhe ging. Aehnliches fand sich beim a in Vater

und Mutter", beim au in lauf, mein Kind". Hingegen
sank die Tonhhe bei e in Mutter" und beim a in

Mokka" um ungefhr eine Octave. Nur ganz vereinzelt

war die Schwankung der Tonhhe eine geringe. Eine

Regel, nach welcher diese Schwankungen erfolgen, scheint

nicht vorhanden zu sein.

Die bei der frheren Untersuchung beobachteten

Aenderungen in den Vocalklangfiguren rhren von den

hier nachgewiesenen Schwankungen der Tonhhe her,

welche, bereinstimmend mit der Helmholtz'schen

Theorie vom Wesen des Vocalklanges, auf die Deutlichkeit

des Vocales keinen Einfluss ben.

Fr die Diphthongen cm und ai giebt Verfasser die

vollstndigen Curven mit Weglassung des ersten An-
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fanges und des letzten Endes wieder und zeigt an denselben,

dass in der That bei den gesprocheneu Diphthongen,

wie es bereits Merkel in seiner Physiologie der mensch-

lichen Sprache" hervorhebt, zwischen dem anlautenden

(a) und dem auslautenden ( resp. i)
Vocal des Diph-

thongs ein mehr oder weniger langer Uebergang erfolgt.

M. Bsgen: Ueber die Art und Bedeutung des

Thierfanges bei Utricularia vulgaris L. (Be-

richte der deutschen botanischen Gesellschaft, 18S8, Bd. \ I,

S. LV).

Die Utricularien oder Wasserschlauchgewchse sind

wurzellose, im Wasser tlottirende Pflauzen, deren Stengel

fein zerschlitzte Bltter tragen, die in verschiedener

Weise mit eigentmlichen Blasen (Utrikeln) besetzt

sind. Diese Blasen haben je nach der Species 2 bis 5mm
Durchmesser und sind mit einer etwa viereckigen Mund-

ffnung versehen, welche wie von Lippen berandet ist.

Die Unterlippe zeigt einen in das Innere der Blase vor-

springenden, festen Wulst. Von der Oberlippe her

zieht sich ber die Blasenmndung eine Klappe hin,

welche seitlich mit dnnwandigen Zellen in die Blasen-

wnde bergeht und mit der freien vierten Seite dem

Unterlippenwulste von innen her anliegt. Von dem

oberen Rande der Mundffnung gehen zwei lauge,

stark verzweigte, steife Borsten (Antennen) ab.

In diesen Blasen fangen sich, wie zuerst Cohn (1875)

darlegte, in betrchtlicher Menge kleine Wasserthiere.

Spter sind die Utricularien vielfach Gegenstand von

Untersuchungen gewesen, indessen ist die Frage nach

dem Nutzen des Thierfanges fr die Pflanzen unerledigt

geblieben. Gegen die Ansicht, dass die wesentliche Auf-

gabe der Blasen eben darin bestehe, behufs Ernhrung

der Pflanze Thiere zu fangen, die im Innern der Blase

verdaut werden, usserte sich Drude, der es fr mglich

hielt, dass der Thierfang nur eine nebenschliche Thtig-

keit der Blasen darstelle, whrend sie ihrer Haupt-

function nach Schwimmblasen seien, mit der Aufgabe,

die Pflanzen nach dem Austreiben der auf dem Grunde

der Gewsser berwinternden Ruhe- Knospen emporzu-

heben und sie an der Oberflche des Wassers zu halten.

Diese Annahme, so fhrt Herr Bsgen in dem vor-

liegenden Aufsatze aus, widerlegt sich dadurch, dass

die ersten Bltter der jungen Pflanzen, welche sich

bereits an der Oberflche des Wassers befinden
,

ber-

haupt keine Blasen tragen, und dass man gelegentlich

auch ltere, schwimmende Pflanzen ohne Blasen findet.

Ueberhaupt schwimmt jedes Partikelchen der Pflanzen

mit Leichtigkeit, da sie von zahlreichen, lufterfllten

Intercellularrumen durchzogen sind. Sie bedrfen also

besonderer Schwimmapparate nicht. Andererseits betreibt

die Pflanze den Thierfang in so ausgedehntem Maasse,

dass a priori ein Nutzen desselben mehr als wahr-

scheinlich wird.

Die Antennen und andere, von der Blase ausstrahlende

lange Haare bilden eine Art von Leitstangen, auf welchen

man sehr oft kleine Krebsthierchen (Cypridinen) nach

der Blasenmndung hinwandern sieht. Dort angelangt,

treffen sie auf Kpfchenhaare, welche den Eingang um-

stehen, und deren Kopfzelle von Schleim umgeben ist.

Dieser Schleim entstammt nach Ansicht des Verfassers

der inneren Zellwandschicht und wird durch Aufplatzen

der usseren Membran frei; die Zellwand wird darauf

regenerirt. Der Membran der Kopfzellen sitzen Stbchen

auf, ganz hnlich denen, welche Scherffel fr die

Dr'senhaare der Blatthhlen der Schuppenwurz be-

schrieben und fr Bacterien erklrt hat. (Rdsch. III, 375.)

Der Schleim der Kopfzellen bildet einen Kder fr

die kleinen Crustaceen, wie sich aus ihrer leicht nach-

weisbaren Vorliebe fr Pflanzenschleim und aus ihrem

Verhalten auf den Blasen ergiebt. In das Gefngniss

gelangen dann die Thiere nicht, wie bisher angenommen
wurde, dadurch, dass sie die Klappe aufstosseu. Sie

kriechen vielmehr zuerst auf der Blase herum und halten

sich oft lange bei den Kpfchenhaaren auf. Einige

Spaziergnge ber die Klappe knnen ungestraft bleiben.

Ganz pltzlich aber ffnet sich die letztere mit einem

auffallend weiten Spalt; im nchsten Moment ist der

vorwitzige Gast verschwunden und die Klappe wieder

in der alten Lage. Die pltzliche Entstehung des

Spaltes ist nicht von der Reizung der Borstenhaare oder

einer bestimmten Stelle der Klappe abhngig und lsst sich

auch an Alkoholmaterial hervorrufen. Sie hat ihren Grund

in der starken Wlbung der Klappe nach aussen. Man

kann sich den Vorgang leicht an einem rechteckigen

Blatt geeigneten Papiers deutlich machen. Biegt man

dasselbe zu einem Ilalbcylinder zusammen und stellt es

mit den geradlinigen Seiten auf den Tisch, so kann der

convexe Rcken die Rolle der Klappe spielen. Uebt man

auf ihn in der Nhe von einem der beiden Enden einen

leichten Druck aus, so entsteht eine tiefe Falte, die sich

nach Aufhren des Druckes sofort wieder ausgleicht.

Eine hnliche Faltenbildung, bedingt durch die Elastici-

ttsverhltuisse der Klappe einerseits, durch einen leisen

Druck andererseits ,
bewirkt die Oeffnung der Blase."

Der Tod der Thiere scheint nach Herrn Bsgen' s

Beobachtungen durch Erstickung zu erfolgen. Das Vor-

handensein einer Verdauungstlssigkeit im Innern der

Blasen konnte Herr Bsgen eben so wenig wie Darwin

nachweisen. Der Inhalt der Blasen reagirt schwach

sauer. Trotzdem hat die vorlufige Annahme, dass die

in den Blasen sich findenden Bacterien die Zersetzung

der Thiere herbeifhren, viel fr sich. Sie passt auch

gut zu der Darwinschen Angabe, dass Ammoniak-

salze und fauliges Wasser von den vierarmigen Haaren

des Blaseninneren absorbirt werden."

Wenn ber diesen Punkt nichts Sicheres ermittelt

werden konnte, so haben die vergleichenden Kultur-

versuche, die Herr Bsgen mit geftterten und unge-

ftterten Pflanzen anstellte, ein um so bestimmteres

Resultat ergeben. Zu diesen Versuchen wurden von

krftio-en Zweigen der Utricularia vulgaris L. ber dem

letzten Blatt, dessen Blasen Thiere enthielten, die Spitzen

abo-eschnitten und unter besonderen Vorsichtsmaass-

regeln theils in Wasser, das viele kleine Thierchen

enthielt ,
theils in thierfreiem Wasser kultivirt. Von

Zeit zu Zeit wurden die Pflanzen gemessen und ihre

Blatter gezhlt. Es ergab sich dabei, dass die ge-

ftterten Pflanzen sowohl an Lnge wie an Blattzahl

schneller und mehr zunahmen als die ungeftterten;

in allen Kulturen
,
welche ungestrt verliefen, bertraf

der Zuwachs der geftterten Pflanzen den der unge-

ftterten um das Doppelte. Der Thierfang ist mithin

von betrchtlichem Nutzen fr die Ernhrung der Pflanze

und trotz der vielen noch vorhandenen Lcken unserer

Kenntniss vom Bau und der Function des Blasenapparates

drfen wir damit die von Colin und Darwin aufge-

stellte Ansicht ber seine Bedeutung fr die Pflanze

fr endgltig bewiesen halten". F. M.

A. Krause: Das nachgelassene Werk Immanuel

Kaufs Vom Uebergange von den metaphysi-
schen Anfangsgrnden der Naturwissen-

schaft zur Physik" mit Belegen, populr-
wissenschaftlich dargestellt. (Frankfurt

a. M.

und Lahr, M. Schuenhurg, 1888.)

Mit der Art und Weise, wie sich der um die

Kant -Forschung unstreitig sehr verdiente Herausgeber
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die von ihm bernommene Aufnahme zurechtgelegt hat,

wird man sich nicht recht einverstanden erklren

knnen; es wird uns nmlich nichts Ganzes, in sich Ab-

o-eschlosseues geboteu, sondern mehr nur eine Chresto-

mathie ,
deren Inhalt allerdings ein sehr interessanter

ist, die aber doch eben das Original selbst nicht zu er-

setzen im Stande ist. Das in Rede stehende Manuscript
ist zudem kein einheitliches, sondern es habeu nicht

weniger als zwei l>ecenuieu (17S3 bis 1803) dazu gehrt,
um es auf die Form und den Umfang zu bringen, in

welchem es Herr Krause vorgefunden und von dem

letzten Erben des grossen Philosophen kuflich erworben

hat. Ersterer hat dann diejenigen Bestandteile der

sehr voluminsen
,

117 Foliobogen und 42 Zusatzbltter

kleineren Formates umfassenden Handschrift, welche

ihm zur Einfhrung in den Gedankengang des Autors

besonders geeignet schienen, hier abdrucken lassen und

mit eingehenden Erluterungen versehen, so dass den

ganzen stattlichen Band (42G Seiten Gross - Octav) hin-

durch immer die linke Seite Kant' s eigene Worte, die

ihr gegenberstehende rechte den Kraus e'schenCominen-

tar enthlt. Wie gesagt, ein wortgetreuer Abdruck

des ganzen Werkes, etwa mit Noten unter dem Texte,

wre uns und wre sicherlich auch der grossen Mehr-

zahl der Leser lieber gewesen, doch trgt immerhin das

Buch auch in seiner jetzigen Gestalt sehr viel bei zur

Vervollstndigung unserer Einsicht in Kant's Auffassung

naturwissenschaftlicher Probleme.

Sachlich allerdings, das muss von vornherein zu-

gestanden werden
,

ist die Leetre keine belohnende,

und wenn nicht nach wie vor die Thatsache feststnde,

dass die von dem grossen Knigsberger Denker an

dem Wesen der menschlichen Erkenntniss gebte Ana-

lyse ihn auch zu einem Bahnbrecher fr die moderne

Naturwissenschaft gemacht hat das gegenwrtig vor-

liegende Werk wrde diesen Ruhmestitel zu begrnden
weit weniger sich eignen. Denn es steckt in diesen

Ausfhrungen doch noch ein starkes Stck anerzogener

Scholastik, und man kann bemerken, wie viele, nur

theilweise mit Erfolg gekrnte Mhe es Kant gekostet

hat
,

sich aus den Fesseln der berkommenen Vor-

stellungen zu befreien. Das A priori ,
mit welchem

whrend der von Humboldt treffend gekennzeichneten
heiteren Saturnalien der Naturphilosophie" ein paar

Jahrzehnte nach Kant's Tode so unglaublich gewirth-
schaftet wurde ,

nimmt auch bei diesem noch einen

recht bevorzugten Platz ein; was zur Mglichkeit der

Erfahrung erforderlich ist, das kommt nicht aus Er-

fahrung, souden ist a priori", heisst es einmal (S. 48), und

gleich darauf wird die Eigenart der Physik durch eine

These bestimmt, deren Verstndniss schon Schwierig-

keiten bereitet: Physik ist Naturkunde, insofern sie

subjeetiv alle bewegenden Krfte der Materie als zu

Einem Lehrsysteme der Erfahrung gehrend vorstellig

macht, in welchem das Materiale den Inbegriff dieser

Krfte
,

die Form aber die Verbindung dieses Mannig-

faltigen zu einem absoluten Ganzen der Gegenstnde
der Erfahrung ausmacht." Dass Kant eine Lanze fr
den Wrmestoff" bricht (S. 100) , der nicht bloss als

eine zur bequemeren Erklrung der Phnomene ausge-

sonnene Fictiou, sondern als ein nach dem Grundsatze

der Identitt erweislicher und in den Begriffen selbst

a priori gegebener Stoff" sich darstelle
,
kann nach dein

damaligen Stande des Naturwissens nicht Wunder

nehmen; doch hat er sich spter und diesen Fort-

schritt in den einzelnen Stadien klar nachgewiesen zu

haben, ist ein entschiedenes Verdienst Krause's von

seiner ursprnglichen Ansicht emaneipirt und sich zu

dem merkwrdigen Satze erhoben (S. 175): Wrme ist

j
innigste oscillatorische Bewegung." Gerade der Umstand,
dass uns Kant in diesem Werke nicht, wie in der

Kritik der reinen Vernunft", als ein fertiger Syste-

matiker, sondern als ein Forscher entgegentritt, der uns

in der eigenen Gedankenwerkstatt heimisch werden

lsst, macht die Verffentlichung werthvoll, obwohl der

unmittelbare Gewinn, den die Geschichte der exaeten

Wissenschaften daraus zu ziehen vermag . sich in be-

scheidenen Grenzen hlt. S. Gnther.

Max Jschke: Das Meissnerland. (Forschungen zur

deutschen Landes- und Volkskunde, 1888, Bd. III, Heft 2.)

Mit dem Namen Meissnerland" belegt der Verfasser

das parallelogrammfrmige Gebiet zwischen den Unter-

lufen der Werra und Fulda. In der vorliegenden Arbeit

wird eine physiographische Skizze dieses Gebietes ge-

geben, d. h. es werden die Terrainformen desselben im

Zusammenhang mit dem geologischen Bau dargestellt.

Als Mittelpunkt des Meissnerlandes wird die Lichte-

nauer Hochflche bezeichnet, auf welcher sich die beiden

Hauptbruchiinien des ganzen Gebietes schneiden
,
nm-

lich die nordwestliche von Kassel und die nordnordst-

liche von Witzenhausen. Um die Lichtenauer Hoch-

flche gruppiren sich kreisfrmig die einzelnen Glieder

des Meissnerlandes. Im Norden ist es das Plateau des

Kaufungerwaldes, im Westen die Circushochflche der

Shre. Die hchsten Sitze des Circus sind durch Basalt-

decken eingenommen; hierdurch ist die Tertirformation

erhalten, die einen langsamen Abfall der Flche nach den

tieferen Sitzen des Circus bewirkt. An die Shre
schliessen sich die Spangenberger Hgelketten, welche

sieben an Zahl sich in paralleler Richtung von der Lichte-

nauer Hochflche nach SW erstrecken. Die die Hhen-
zge scheidenden Thler sind entstanden durch rck-
schreitende Erosion vom Fuldathal aus. Dann folgt das

Rickelsdorfer und Sontraer Zechsteingebirge, diesem

der Ringgau, eine Hochflche mit ringsum steilem Ab-

fall, welche durch einen Auslufer der thringischen
Muschelkalkformation gebildet ist. Von der Muschel-

kalkstufe des Riuggau gelangt man in Nordrichtung an

die Buntsandsteinstufe des Hunsrck und weiter nach

NW, dem Kreis um die Lichtenauer Hochflche folgend,

zum palozoischen Werragebirge ,
das bei complicirtem

innerem Bau einen einfachen orographischeu Charakter

trgt, nmlich den einer Hochflche, in welche wie im

Harze tiefe Thler eingegraben sind. Den Kreis schliessen

der Meissner und der Hirschberg, beides vulkanische

Gebilde, der erstere von langgestreckter plateaufrmiger

Gestalt, der letztere kuppenfrmig. Unter dem Schutze

der Basaltdecken hat sich bei beiden Bergen die Tertir-

formation mit Kohlenlagern erhalten. Zum Schluss werden

die Thler der Werra und Fulda und die Wasserscheide

beider Flsse verfolgt.

Der Arbeit ist eine Tafel mit orographischen Pro-

Clauss.

Johannes Brock, t

Nachruf von Dr. E. K o r s c h e 1 1.

Johannes Brock wurde am 16. Januar 1852 in

Berlin geboren, wo er das Joachimsthal'sche Gymna-
sium absolvirte, um sich dem Studium der Medicin zu

widmen. Im Jahre 1869 bezog er die Universitt Wurz-

burg, von wo er sich im nchsten Jahre nach Freiburg
wandte. Bald aber wurden seine Studien durch den

Krieg unterbrochen, an welchem er sich als Felddiacou

betheiligte. Nach der Heimath zurckgekehrt, nahm
er die unterbrochenen Studien an der Universitt sei-

ner Vaterstadt wieder auf, war aber genthigt . vor

Beendigung derselben zur Wiederherstellung seiner an-
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gegriffenen Gesundheit einen Aufenthalt im Sden zu
nehmen. Im Jahre 1874 wurde er auf Grund einer
klinischen Dissertation zum Doclor der Medicin promo-
virt und legte im darauf folgenden Jahr sein Staats-
examen ab.

Schon whrend seiner Studienzeit zeigte Job.
Brock ein reges Interesse fr die zoologische Wissen-
schaft. Diesem folgend und dadurch einem lngst ge-

hegten Wunsch Erfllung schaffend, nahm er nacli Ab-

solvirung der medizinischen Studien einen Aulenthalt
in Neapel, um hier seine zoologischen Kenntnisse zu
erweitern. Seine weitere Ausbildung suchte er iu

Wrzburg, wo er unter Klliker's Leituug ein ent-

wickelungsgeschichtliches Thema bearbeitete (lieber die

Entwickeluug des Unterkiefers der Sugethiere). Von
hier wandle er sich nach Heidelberg. Im Institut

Gegenbaur's begann er seine Untersuchungen ber die
Anatomie und Histologie der Geschlechtsorgane bei den
Knochenfischen. Ein Aufenthalt an der See schien fr
die Ausfhrung dieser Arbeit wnschenswerte und wurde
m der Triester Station genommen. Ihr Abschluss konnte
dann erst in Erlangen erfolgen, wo Brock Ostern 1877
die Assistentenstelle am zoologischen Institut augetreten
hatte, damit ganz iu die zoologische Richtung ber-

gehend. Hier wurde er zum Doctor philosophiae pro-
niovirt. Durch seine auch spter noch testgesetzten
Untersuchungen ber den Geschlechtsapparat der Knochen-
fische wurde Brock angeregt, auch andere Gruppen
des Thierreichs nach dieser Richtung zu erforschen, und
so entstanden seine Arbeiten ber die Geschlechtsorgane
der Cephalopoden (1882) und der Lungenschnecken (1886).
Ein abermaliger Aufenthalt in Triest (1877) und an der
zoologischen Station in Neapel (1879/80) lieferten dem
emsigen Forscher das Material fr diese Arbeiten. Das
Studium der Geschlechtsorgane der Cephalopoden hatte
ihn in den Typus der Mollusken eingefhrt, welchem
Arbeitszweig er zunchst treu blieb. Einer Abhandlung !

ber anatomische und systematische Verbltnisse der

Cephalopoden sollten sich spter noch weitere Arbeiten
ber diesen Thierkreis anschliessen

, vorher aber wurde
Brock's Tbtigkeit durch eine andere Unternehmung in

weitere Bahnen gelenkt. Es war dies eine zu Zwecken
zoologischer Forschung in den indischen Archipel unter-
nommene Reise.

Im Jahre 1879 hatte sich Brock als Privatdocent
an der Universitt Erlangen hubilitirt, war aber schon
im Jahre 188] in gleicher Eigenschaft und als Assistent
des zoologischen Instituts nach Gttingen bergesiedelt.
Im October 1884 unterbrach er seine Thtigkeit als

akademischer Lehrer, um mit Untersttzung der knigl.
Akademie der Wissenschaften zu Berlin die erwhnte
Reise anzutreten. Zunchst in Singapore , spter in der
Nhe von Batavia und endlich auf den Molukken sam-
melte er ein reiches Material, nicht ohne grosse An-
strengungen. Seine nicht allzufeste Gesundheit ver-
mochte dabei den starken Anforderungen nicht stand zu
halten, welche an sie gestellt wurden, und als Brock
im September 1885 nach mehrmonatlicher, mhevoller
Thtigkeit die Molukken verliess, fand er sich in hchst
angegriffenem Zustande, der sich auch dann noch nicht
wesentlich gebessert hatte, als er einen Monat spter in

Mai sedle anlangte. Die von ihm auf die gnstige Witte-

rung der Seereise gesetzte Hoffnung hatte sich nicht
bewhrt. So trugen wohl auch die Folgen jenes dem
Dienste der Wissenschaft gewidmeten Unternehmens
dazu bei, die Entwickelung der Krankheit zu befrdern,
welche ihn spater dahinraffen sollte.

Nachdem er sich nach seiner Rckkehr aus Indien
wiederum in Gttingen niedergelassen und sein eigenes
Heim gegrndet hatte, begab sich Brock an die Bear-

beitung des mitgebrachten Materials. Die ganze Flle
desselben konnte nicht von ihm selbst bewltigt werden,
so wurde davon an andere Gelehrte abgegeben. Ein
Theil seiner Sammlung harrt noch der Bearbeitung.
Die in neuester Zeit von Brock publicirten Abhand-
lungen, theils anatomischen, theils systematischen Inhalts

beweisen, wie er bis zuletzt thtig gewesen. Eine andere

Richtung seiner Thtigkeit ist den Lesern dieser Wochen-
schrift aus vielen Besprechungen zoologischer Abhand-
lungen etc. wohl bekannt. Studien historisch-philoso-
phischen Inhalts, die neben seinen histologischen und
zoologisch

- systematischen Untersuchungen nebenher
gingeu , sollten zur Abfassung eines grsseren Werkes
ber die Geschichte der Descendenztheorie fhren.

Obwohl von allgemeiner und umfassender geistiger
Durchbildung, hat es Joh. Brock jeder Zeit verschmht,
anders als auf dem Wege gediegener und grndlicher
Forschung sein Ziel zu erreichen. Das Spielen mit
glnzenden, wenn auch wenig begrndeten Theorien
blieb ihm fremd.

Vor wenigen Wochen wurde Brock der Lohn fr
langes, mhevolles Streben zu Theil, indem er eine Be-
rufung als ordentlicher Professor fr Entwickelungs-
geschichte und vergleichende Anatomie an die Univer-
sitt Dorpat erhielt. Es war ihm aber leider nicht

vergnnt, diese Stellung anzutreten. Schon kurze Zeit
nach der Berufung, am 20. Februar d. J.

,
eutriss ihn

der Tod den Seinen.

Vermischtes.
Von den II ou or a r au sschr e ib ungen ,

welche
der Verein zur Befrderung des Gewerbe-
fleisses in Berlin im Januarheft seiner Verhand-
lungen" publicirt, sind die nachstehenden auch fr die
Leser unseres Blattes von Interesse:

1) Honorar- Ausschreibung, betreffend Cellulose-
darstellung. Die silberne Denkmnze und 30U0 Mark
werden bewilligt fr die beste Untersuchung der chemi-
schen Processe, welche bei Darstellung von reinem Zell-
stoff aus Holz und anderen Pflanzeutheilen mittelst des
Natron- und des Sulfit- Verfahrens stattfinden". In der

Begrndung wird speciell eine wissenschaftliche Unter-

snehung der Aufschliessung der inkrustirenden Sub-
stanz" und der dabei stattfindenden chemischen Ver-
nderungen verlangt. Kostenfreies Material wird vom

Vorstande des Vereins der Holzstofffabrikanten (P h.

Dessauer in Aschaffenburg) geliefert. (Dieser Verein
hat fr die zweitbeste Lsung der Aufgabe einen Prei9
von 1000 Mark zur Verfgung gestellt.) Der Lsungs-
termin fr diese Aufgabe ist der 15. November 1889.

2) Honorar-Ausschreibung ber den Zusammenhang
der chemischen Zusammensetzung und der Brauchbar-
keit des Stahls fr Schneide-Werkzeuge. Der Lsungs-
termin ist der 15. November 1890. Die silberne Denk-
mnze und 6000 Mark werden bewilligt fr die beste

Bearbeitung der frage: In wie weit ist die chemische
Zusammensetzung und besonders der Kohlenstoffgehalt,
des Stahls fr die Brauchbarkeit der Schneidewerkzeuge
maassgebend".

3) Honorar- Ausschreibung betreffend Untersuchung
der gebruchlichen Eisenanstriche. Einlsungstermin
15. November 1894. Die silberne Denkmnze und
3000 Mark fr die beste chemische und physikalische
Untersuchung der gebruchlichsten Eisenanstriche". Im
Besonderen wird verlangt: 1) Eine nach chemischer

Untersuchung begrndete Beschreibung und Klassihci-

rung der am meisten benutzten Astriche. 2) Die Fest-

stellung derjenigen Materialien und Mischungen, welche
fr die hauptschlichsten Verwendungen aller Arten
Eisen die geeignetsten Anstriche ergeben".

Am 5. Februar starb zu Sevres Dr. O. J. Broch,
Director des internationalen Bureaus fr Maasse und Ge-
wichte in Paris, frher Professor der Mathematik in

Christiania, im Alter von 71 Jahren.

Am 10. Mrz starb zu Paris Charles Martins,
Professor der Botanik zu Montpensier, im Alter von
83 Jahren.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von F r i e d ri ch Vi u weg und Sohn in Braunschweig.
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A. Oberbeck: Ueber die Bewegungserschei-
nungen der Atmosphre. (Sitzungsberichte der

Berliner Akademie, 1888, S. 1134.)

(Referat mit einigen Zustzen.)

Die vorstehende Abhandlung schliesst sich an eine

Arbeit desselben Verfassers an
, ber welche frher

(Rdsch. III, 289) berichtet wurde. Es wurden dort

die Bewegungserscheinungen dargestellt ,
welche bei

einer Temperaturvertheilung auf der Erde, wie sie

angenhert wirklich herrscht, entstehen. Hngt die

Temperatur nur von der geographischen Breite ab,

so mssen zunchst Vertical - und Meridianstrmun-

gen auftreten
,
welche aber durch die Axendrehung

der Erde sehr betrchtliche Strungen erfahren. Hier-

durch entstehen Strmungen in den Parallelkreisen,

deren Intensitt diejenige der Meridianstrrnurjgen

jedenfalls erheblich bertrifft. Die vorliegende Ab-

handlung ergnzt die frhere dadurch, dass die den

Bewegungen entsprechende Druckvertheilung berech-

net und mit den Beobachtungen fr die Durchschnitts-

werthe des Luftdruckes in verschiedenen Breiten ver-

glichen wird.

Bei nicht rotirender Erde wrde sich an der Erd-

oberflche ein Druckmaximum am Pol, ein Druck-

minimum am Aequator ergeben. Da hiermit die wirk-

liche Druckvertheilung durchaus nicht bereinstimmt,
so ist anzunehmen, dass die Rotationsbewegung der

I.ult einen berwiegenden Einfluss auf dieselbe aus-

bt. Bezeichnet mau die Winkelgeschwindigkeit der

Erde mit
,

die relative Winkelgeschwindigkeit der

Atmosphre mit %, mit v die Abweichung des Druckes

von der gleichmssigen Druckvertheilung bei ruhender

Atmosphre, so dass :

jp=jp (l -fv),

so handelt es sich um die Lsung einer hydrodyna-
mischen Aufgabe, deren Gleichungen die folgenden
sind :

d V

C

dx

,dv

dy

,8 v

dz''
0.

Die auf der rechten Seite dieser Gleichungen ste-

henden Ausdrcke sind die Componenten der Centri-

fugalkraft, denen die Druckcomponenten gleich sein

sollen.

Nach den Ausfhrungen der frheren Abhandlung
ist die Winkelgeschwindigkeit der Atmosphre ab-

hngig von der Hhe ber der Erdoberflche und

von der geographischen Breite. Es ergab sich dafr

der Ausdruck :

Z= XiC0S-fr %.,,

in welchem & die Poldistanz des betreffenden Ortes

bedeutet. Fr %i und Xi werden hier Durchschnitts-

werthe in Bezug auf die Hhe ber der Erdober-

flche benutzt. Dann ist % v grsser als %,, also ist

die Winkelgeschwindigkeit in hheren Breiten positiv,
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d. h. im Sinne der Erddrehung, in der Nhe des

Aequators negativ. Fr eine bestimmte Breite wrde
der Durchschnittswerth Null betragen.

Aus den oben aufgestellten Gleichungen geht

hervor, dass dieselben in der angegebenen Form

nicht gelst werden knnen
,

d. h. dass Rotations-

strmungen , welche in der angegebenen Weise von

der Breite abhngen, im Allgemeinen fr sich allein

nicht bestehen knnen, dass dieselben vielmehr wieder

Vertical- und Meridianstrmungen erzeugen. Mgen
auch die Geschwindigkeiten derselben nicht bedeu-

tend sein, jedenfalls mssen sie bercksichtigt werden,

weun der Druck berechnet werden soll. Das oben

angefhrte Gleichungssystem wird daher durch neue

Glieder ergnzt, unter der Annahme, dass die er-

whnten Bewegungen in Folge von Reibung einen

mit der Zeit sich nicht weiter verndernden Werth

besitzen.

Die Auflsung des neuen Gleichungssystems fhrt

zu dem Ausdrucke fr den Druck:

c
9
-v=Const.-\- eB'2

^l-X^cos^-Zti
s*fr\

Diese Formel gestattet einen Vergleich mit den

aus der Beobachtung sich ergebenden Durchschnitts-

werthen des Luftdruckes in seiner Abhngigkeit von

der geographischen Breite.

Hierzu wurde die Druckvertheiluug der sdlichen

Halbkugel gewhlt, da die Oberflchenverhltnisse

dort den im Eingange gemachten Voraussetzungen
besser entsprechen, als auf der nrdlichen Halbkugel.

In der folgenden Tabelle sind dieselben in der ersten

Verticalreihe unter beobachtet" l

) zusammengestellt.

In der zweiten Reihe befinden sich die Werthe,

welche nach der oben angefhrten Formel fr den

Druck berechnet wurden. Dieselbe kann mit Be-

rcksichtigung der ursprnglichen Bedeutung von v

auf die Form gebracht werden :

p=pa 4- a cos'2 fr bcos*fr . . . . (I)

Bestimmt man die Constanten a und b aus den

beobachteten Werthen fr zwei Winkel fr (Poldistan-

zen), wofr -fr 50 und fr= 20" benutzt wurden,

so erhlt man:

p= 758 -f 31,295 cos
9- fr 61,094 cos* fr.

Die Formel giebt zwar im Ganzen den Verlauf

der Druckvertheilung wieder; doch sind die Ab-

weichungen zum Theil noch recht bedeutend. Sahr

viel besser wird die Uebereinstimmung, wenn

noch ein weiteres Glied mit cos K fr hinzunimmt.

Formol lautet dann :

p =i> + a cos'2 fr b cos* fr -j- c cos 6 fr .

und bei Benutzung der beobachteten Werthe fi.r >
v

-

30, 50, 70:

p= 758,0 + 53,85 cos'2 fr 143,5 cos* fr+ CA,'59c.s
s
fr.

mau
Die

(II)

') A. Sprung, Lehrbuch der Meteorologie, S. 193;
.1. van Bebber, Handbuch der Witterungskunde, II,

S. 136.

Die hiernach berechneten Werthe sind in der

letzten Columne unter (II) zusammgestellt und geben
die beobachteten Werthe recht gut wieder.

Luftdruck an der Erdoberflche :

Breite beobachtet

10"

20

30

40

50

G0 U

70

80

90

mm

758,0

759,1

761,7

763,5

760,5

753,2

743,4

738,0

berechnet

nach (I)

mm

758,0

759,1

760,5

762,0

760,5

755,3

747,1

738,0

730,9

727,2

berechne!

nach (II)

mm

758,0

759,5

762,4

763.5

760,3

753,2

744,7

738,0

733,9

732,7

Die Berechnung der Winkelgeschwindigkeit ist

nach der ersten Formel ausgefhrt worden. Sie fhrt
zu dem Resultate:

X= 0,0292 (cos
9- fr 0,0836).

Dieselbe ist klein im Vergleich zu der Winkel-

geschwindigkeit der Erde
, fhrt also nirgends zu

unwahrscheinlich grossen Bewegungen der Atmo-

sphre. Die eigentliche Geschwindigkeit der Rota-

tionsbewegung ist:

= %B sin fr.

Der Maximalwerth liegt bei einer Breite von
56 27' und betrgt 4.59 m. Der Verfasser glaubt
auf diese Zahlenwerthe selbst zunchst keinen grossen
Werth legen zu sollen. Nach Ausfhrung der Rech-

nung, welche auf die zweite Druckformel fhrt,

werden sich dieselben selbstverstndlich verndern,

jedenfalls ohne dass die Grssenorduung eine wesent-

lich andere wird. Das hauptschlichste Resultat der

vorliegendenUntersuchung liegt wohl darin, dass die

Erklrung fr die eigenthmliche Vertheilung des Luft-

druckes, welcher vom Aequator aus zunchst etwas an-

steigt, dann aber nach den Polen zu erheblich sinkt, in

dem Sinne von W. Ferrel durch Rotationsbewegungen

besttigt, gleichzeitig aber die wechselseitige Bezie-

hung zwischen Druck und Winkelgeschwindigkeit in

einer Weise festgestellt wird, welche die Berechnung
der einen Grsse aus der anderen gestattet.

Die gleichzeitig auftretenden Vertical- und Meri-

dianstrmungen addiren sich zu den ursprnglichen

Bewegungen in Folge der grossen Teraperaturdiffe-

renz Pol-Aequator. Dabei zeigt sich, dass der auf-

steigende Luftstrom am Aequator verstrkt, der ab-

steigende Strom am Pol geschwcht wird
,

ferner

dass die quatoriale Unterstrmuug in den Tropen

verstrkt, in hheren Breiten aber geschwcht wird.

Vielleicht erklrt sich hieraus das Auftreten nord-
westlicher Winde, welche auf der sdlichen Halbkugel
zwischen 80" und 60" oft vorkommen." A. 0.
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C. Chree : Ueber die Wirkung eines elektri-

schen Stromes auf gesttigte Lsungen.
(Proceedings of thc Cambridge Philosophica] Society, 1888

:

Vol. VI, p. 223.)

Bekanntlich hngt der elektrische Widerstand

einer Lsung von der Menge des gelsten Salzes ab;

da nun die Reciprocitt der Wirkungen bei allen

Naturkrften ein allgemeines Princip ist, erschien es

von Interesse, zu prfen, welche Wirkung die An-

wesenheit eines elektrischen Stromes auf die Salz-

nieuge, die eine Lsung aufnimmt, haben werde.

Herr Chree unternahm es, diesen Gegenstand zu

untersuchen, und die Resultate, welche er hierbei ge-

funden, sollen im Folgenden mitgetheilt werden.

Offenbar wird der Strom schon dadurch einen

Kinlluss auf den Salzgehalt der Lsungen ben, dass

er dieselben erwrmt; denn dadurch wird einerseits

in einer ungesttigten Lsung der Process des Lsons

beschleunigt, uud andererseits wird in einer ursprng-
lich gesttigten Lsung der Sttigungspuukt erhht
und hiermit ein weiteres Lsen ermglicht. Da ferner

die Erwrmung durch den elektrischen Strom keine

gleichmssige in der ganzen Lsung ist, entstehen

Convectionsstrmungen ,
deren mechanische Wirkung

den Lsungsprocess beeinflussen muss. Diese indirecten

Wirkungen des Stromes werden offenbar in gesttig-
ten Lsungen am geringsten sein; zu den Versuchen

wurden daher nur gesttigte oder nahezu gesttigte

Lsungen genommen.
Die Salze, welche benutzt wurden, waren die drei

Chloride: Chlornatrium, Chlorkalium und Chlorcal-

cium. Bei dem ersten nimmt die Salzmenge, welche

zur Sttigung erforderlich ist, mit der Temperatur
nur wenig zu; bei 0" sind 35,52 Proc. und bei 50 u

30,98 Proc. erforderlich. Beim Chlorkalium ist die

Steigerung eine grssere, bei enthlt die gesttigte

Lsung 29,21 Proc, bei 52,39 43,59 Proc. Beim

Chlorcalciuni steigt die Menge gleichfalls stark mit

der Temperatur; die Zahlen der einzelnen Autoren

stimmen jedoch nicht berein.

Das Verhltnis der Leitungsfhigkeit, zu den

Salzmeugen der Lsungen, welche den Berechnungen
zu Grunde gelegt wurden, ist Wiedeinann' s Elek-

trieitt" entnommen. Fast alle Salze zeigen eine

Zunahme der Leitungsfhigkeit mit der Salzmenge,
Vur dem Strom Strornzeit

Temp.

Y.n . . . 1:1-."

KCl ... 13%

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass die Wirkung
des Stromes nur sehr klein sein kann. Eine Zunahme
der Salzmenge in der gesttigten Lsung whrend
des Stromes lsst sich kaum mit Sicherheit behaupten;

hingegen scheint die Zunahme, nachdem der Strom

unterbrochen worden, unzweifelhaft, da sie von einer

geringen Abnahme der Temperatur begleitet ist. I

Diese Zunahme hat sich in fast jedem Eiuzelversuche I

mit KCl gezeigt.

Da eine Steigerung der Temperatur um 1", unter

der Annahme, dass die Lsung stets gesttigt bleibe,

Ag N 0,
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der Wrme die Menge des zur Sttigung erforder-

lichen Salzes etwas vermehrt.

Aus den Versuchen mit KCl lassen sich hingegen
bestimmtere Schlsse ableiten. Nehmen wir an, dass

die Lsung stets gesttigt gewesen, so msste die wh-
rend des Stromdurchganges entnommene Probe min-

destens 0,3 cem und die nach dem Strome mindestens

0,2 cem mehr AgN0 3 erfordert haben, als vor dem Strom-

durchgange. In Wirklichkeit aber hatte das Nitrat im

ersten Falle nur um 0,02 cem und im letzteren nur um

0,08 com zugenommen. Hieraus darf mit grosser Wahr-
scheinlichkeit, der Schluss gezogen werden, dass der

Strom die Auflsung des Salzes verzgert hat.

Um die Wirkung der Wrme allein zu prfen,
wurde dieselbe KCl -Lsung in ein Gefss gebracht,
das in einem Wasserbade stand

;
letzteres wurde so

erwrmt, dass die Temperatur in der Lsung in

45 Minuten allmlig von 10auf l 1
/;^ stieg; nachdem

das Erwrmen unterbrochen war, sank die Tempera-
tur auf 15 in 30 Minuten. Zum Titriren wurden bei

diesen drei Temperaturen von einer AgN() :i

- Lsung
bezw. 12,83, 12,96 und 13,03 cem gebraucht. Die

Temperaturerhhungen sind hier freilich bedeutend

grsser, als die durchschnittliche Steigerung bei den

elektrischen Versuchen
,
aber die Menge des Salzes,

die beim Erwrmen gelst wurde, ist so betrchtlich,

dass, wenn die Wnnewirkung des Stromes natur-

gemss zu Stande gekommen wre
,
das Resultat sich

der Beobachtung nicht htte entziehen knnen. Dies

besttigt den obigen Schluss.

Von den Versuchen mit Chlorcalcium mgen hier

die Zahlen angefhrt werden, welche zu einer Zeit

gewonnen wurden, als die sehr variable Lsung ihren

Salzgehalt nicht weiter nderte. Bei der Temperatur
von 14 wurden 24,30 cem Silbernitrat zum Titriren

verbraucht. Der Strom ging 42 Minuten durch die

Lsung ;
die Temperatur stieg auf 20 '/V' und der Silber-

titer war 24,30 cem. 20 Minuten, nachdem der Strom

aulgehrt, war die Temperatur 19" und der Silbertiter

2 1,15 cem. Des Vergleiches wegen wurden auch mit der

Chlorcalciumlsung Erwrmungsversuche wie mit der

Chlorkaliumlsung gemacht. Die Temperatur wurde

in 55 Minuten um S 1^ erhht, und sank dann um 1 1
/i

"

in 45 Minuten. Die Silbernitratlsung hatte bei der

zweiten Entnahme eine Steigerung um 0,12 cem und

bei der dritten um 0,22 ecm erfahren. Die Erhhung
des Silbernitrattiters bei den Wrmewirkungen stimmt

ziemlich gut berein mit der oben nach dem Auf-

hren des Stromes beobachteten. Whrend des Durch-

ganges des Stromes jedoch wurde keine Aenderung
in der Strke der Lsung beobachtet ,

whrend die-

selbe beim blossen Erwrmen doch ganz entschieden

nachgewiesen ist. Auch hier muss also geschlossen

werden, dass der Strom als ein Hinderniss fr den

Lsungsprocess gewirkt hat. Betrachtet man die

grosse Temperaturerhhung, so scheint die sehr lang-
same Wirkung der Erwrmung, selbst als kein Strom

zugegen war, sehr merkwrdig.
Die Resultate der Versuche mit Kalium- und

Calciumchlorid zeigen also bereinstimmend eine

Wirkung des Stromes, der hchst wahrscheinlich die

Geschwindigkeit verzgert, mit welcher Salze sich in

einer nahezu gesttigten Lsung auflsen. Sie lassen

ferner die ungemeine Langsamkeit erkennen, mit

welcher das Salz in einer solchen Lsung aufgelst
wird.

Marcellin Boule: Die Vorfahren unserer Cani-
deii. (Comptes rendus, 1889, T. CV1II, p. 201.)

In den Schichten des unteren und mittleren Mio-

cn findet man Thiere, welche zu unseren Hunden

einige Beziehungen haben ; diese fossilen Sugethiere

zeigen gleichzeitig Charaktere, welche sie in gewissen

Beziehungen den Bren , Zibeththiereu u. s. w. nahe

stellen. In der quatermiren Epoche sind die Reste

von Hunden sehr zahlreich und enthllen uns Formen,
die fast identisch sind mit denen der Jetztzeit. Aber

die Schichten, welche zwischen dem mittleren Miocn
und dem Quaternr liegen, hatten bisher noch keine

Documente geliefert, welche gestatteten, die alten,

zweideutigen Formen mit den quaternren und den

jetzigen Arten in Beziehung zu bringen.
Die Untersuchungen, welche Verfasser gegenwrtig

verfolgt ber die plioenen Fauuen des Central-

riateaus von Frankreich, haben nun Gelegenheit ge-

boten
,
Reste von Hunden zu prfen ,

die einer entle-

generen Zeit angehren, als die quaternren Hunde;
und die Resultate ihrer Untersuchung werfen einiges

Licht auf den Ursprung der jetzigen Hunde.

Das Studium dieser Fossilien hat gelehrt, dass in

den Zeiten des mittleren und des oberen Plioen die

Familie der Caniden eine betrchtliche Zahl von

Arten umfasste. Diese Arten sind nicht nur die

sehr nahen Verwandten der jetzigen Caniden, sondern

reprsentirten bereits, wie sich Verfasser berzeugen

konnte, dieTypeu der Fchse, der Wlfe, der Schakale

und der eigentlichen Hunde, die jetzt leben.

1) Dem Fuchs verwandter Canide. Der Cauis

megamastoides Pomel, auch Canis borbonicus Brav.

genannt, stammt aus den Anschwemmungen mit

Mastodonresten des Gebirges von Perrier. Er ist bereits

von Pomel, de Blainville, Gervais beschrieben.

Aber diesen Palontologen fehlten die Vergleichsob-

jeete, um die Verwandtschaften dieses interessanten

Fossils festzustellen. Indem Verfasser die Mglich-
keit hatte , einzelne Theile eines fast vollstndigen

Skelettes, welches das Museum in Paris besitzt, los-

zulsen, konnte er das Exemplar genauer studiren

und mit einer grossen Zahl lebender und fossiler

Formen vergleichen. Der Kopf des Canis megamastoi-
des gleicht nun vor allem denen der Fchse und der

Schakale. Man bemerkt in der Gestalt der Kiefer,

der Prmolai'en und der Fleischzhue Charaktere,

welche sich in gewissen Arten der Cynodictis der

Phosphoritlager wiederfinden. Die ausserordentlich

entwickelten Hckerzhne haben deutlich getrennte

Hcker und ein Viverraartiges Aussehen. Der Rest

des Skelettes bietet keinen merklichen Unterschied

von demjenigen der Schakale und Fchse, zwischen
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welchen der Canis von Perrier in Betreff der Grsse

die Btte hlt.

Dieses plioene Thier stellt in Bezug auf die

Zhnung ein ziemlich enges Band her zwischen den

mioenen Cynodictis, den Zibeththieren und den

Fchsen. Es nhert sieh namentlich den letzteren

und kann als ihr Vorfahr betrachtet werden. Der

Galecynus oeningensis des oberen Miocn, den Owen
beschrieben

,
stellte hingegen durch seine Glied-

raaassen eine Uebergangsforra dar, die mehr den

Zibeththieren nahe kam als den Fchsen.

2) Dem Schakal verwandter Canide. In den

Sammlungen des Museums existirt ein Kiefer, den

Blainville unter dem Namen Canis Nescbersensis"

beschrieben hat. Dieses Stck stammt aus den vulka-

nischen Anschwemmungen von Neschers. Es ist sehr

schwer, dasselbe von den Kiefern der jetzigen Scha-

kale zu unterscheiden.

3) Dem Wolfe verwandter Canide. Im Museum
des Puy und in der Vinay - Sammlung hat Verfasser

Reste eines plioenen Hundes untersucht, der dem
Canis etruscus, F. Major aus dem oberen Arno-Thal

sehr nahe kommt. Dieser Canis etruscus gleicht

nach seiner Grsse und dem Volumen seiner Fleisch-

zhne dem untersetzten Wolf, welcher whrend der

Quaternrzeit in Frankreich so sehr verbreitet war.

Mau kann ihn, wenn nicht als directen Vorfahr, so

doch als die reprsentirende Form des jetzigen Wolfes

betrachten.

4) Dem Cuou (eanis anthus) verwandter Canide V

Herr Ayinard hat den Namen Canis avus zwei

Kiefer - Bruchstcken gegeben, die zu SainZelle in

einer plioenen Schicht gefunden wuiden. Diese Art

reprsentirt die Zahnformel des Canis anthus, denn

sie hat nur einen Hckerzahn im Unterkiefer. Gleich-

wohl unterscheiden sich die Gestalt dieses Hcker-
zahns und auch die des Fleischzahns ein wenig von
der des Cuon.

5) Den eigentlichen Hunden verwandter Canide

(species nova). Die Vinay - Sammlung enthlt einen

von Ceyssaguet herstammenden Kiefer. Dieses Stck
zeigl die Charaktere, welche bei dem jetzigen Stande

der Wissenschaft ermglichen, die Hunde von den
Wlfen zu unterscheiden. Whrend der Fleischzahn

verhltnissmassig schwach ist, sind die Ilckerzhue
im Gegentheil stark entwickelt. Es liegt daher kein

Grund vor, dieses Fossil nicht als eine den eigent-
lichen Hunden sehr nahe Form zu betrachten.

Diesen Thatsachen gegenber wird es", sehliesst

der Verfasser, schwer zu behaupten, wie man es

oft gethan , dass alle unsere Haushunde nur knst-
liche Modifikationen der Wlfe und Schakale der

jetzigen und der quaternren Zeiten sind".

Felix Plateau: Experimentaluntersuchungen
ber das Sehen bei den Arthropoden. V.

(Bulletin de l'Academie royale de Belgique , 1888, Ser. 3

T. XVI, p. 395.)

Im Verlaufe der beiden letzten Jahre hat Herr
Plateau eine Reihe von Abhandlungen ber das

Sehen der Arthropoden publicirt, welche theils in den

Sitzungsberichten, theils in den Abhandlungen der

Brsseler Akademie verffentlicht sind (vgl. Rdsch. I,

23, 479; II, 40) und das reiche Material der seit 1885

fortgefhrten Beobachtungen in der freien Natur und

der Experimente im Laboratorium ausfhrlich be-

handeln. In seiner eben publicirten fnften Mitthei-

lung, welche sich speciell mit der Wahrnehmung der

Bewegungen durch die Insecten beschftigt und ausser-

dem einige ergnzende Beobachtungen ber das Fliegen
der geblendeten Nachtschmetterliuge beibringt, giebt

Herr Plateau das folgende allgemeine Resume seiner

gesammten Untersuchungen.
A. EinfacheAugen. Der Augen beraubte Arthro-

poden, namentlich bestimmteMyriapoden, unterscheiden

Licht von Dunkelheit.

Diese Lichtempfindungen mittelst der Haut

(dermatoptische Wahrnehmung) kommen sehr wahr-

scheinlich bei der Gesammtheit der Arthropoden vor,

mgen sie der Augen beraubt sein oder nicht. Sie

sind es, welche zum grossen Theil die besonderen

Erscheinungen erklren, welche die knstlich ge-

blendeten Individuen darbieten.

Bei den Arthropoden, welche nur ein einfaches

Auge besitzen (Myriapoden, Spinnen, Scorpione, Pbalan-

gideu , Schmetterlingspuppen), ist das Sehvermgen
im Allgemeinen sehr schlecht; die einen, die Myria-

poden, die Netze spannenden Araneiden und die

Phalangiden, scheinen die Gestalt der Krper in keinem

Abstnde zu erkennen; andere, wie die jagenden Ara-

neiden , die Scorpione und die Raupen ,
scheinen die

Umrisse der Objecte zu sehen, aber mehr oder

weniger verschwommen. Der Abstand, in welchem

dieses Sehen am wenigsten unvollkommen ist, ist

stets klein (1 bis 2cm bei den Spinnen, 1 bis

2 1

_,
cm bei dem gewhnlichen Scorpion Europas und

1 cm bei den Raupen).
Eine grosse Zahl von Arthropoden , die nur ein-

fache Augen besitzen, bemerkt mittelst dieser Augen
die Verschiebungen beweglicher Krper. Alle bri-

gen ersetzen die Unvollkommenheit des Sehens durch

sehr geschickte Benutzung der Tastorgane ;
die Myria-

poden und die Raupen benutzen ihre Antennen, die

behaarten Raupen haben besondere Tasthaare, welche

auf dem ersten Segmente sitzen
;

die Spinnen be-

nutzen ihre Fsse; die Phalangiden bedienen sich

besonders der langen Fsse des zweiten Paares; und
endlieh die Scorpione sondiren mittelst ihrer Zangen.

Trotzdem wirklieh deutliches Sehen fehlt, d. h.

das scharfe Sehen der Gestalt der Objecte in dem

Sinne, wie wir dies von den Wirbelthieren kennen,

haben die drei Umstnde: 1) dass Licht wahrge-
nommen und folglich die Anwesenheit erleuchteter

Krper mit etwas grosser, reflectirender Oberflche

erkannt wird, so dass das Thier oft sich abzuwenden

vermag; 2) dass Bewegungen wahrgenommen werden,

was das Verfolgen und Fangen der Beute gestattet;

3) dass unaufhrlich die Tastorgane benutzt werden,

zur Folge, dass die Arthropoden mit einfachen Augen
sich ziemlich geschickt herumtummelu, fr ihren
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Unterhalt sorgen und beim oberflchlichen Beobachter

zuweilen den Anschein wecken, als besssen sie ein

gutes Selivermgen.
Wenn die Arthropoden einlache Augen neben zu-

sammengesetzten besitzen (Stiruocellen der Ilyme-

nopteren ,
der Orthopteren, der Odonaten, der Dipte-

ren u. s. w.), sind die ersteren Organe von fast gar
keinem Nutzen, und gestatten den Thieren nur sehr

schwache Wahrnehmungen, die sie nicht verwertheu

knnen.
IS. Zusammengesetzte Augen der Iusecten.

Das mit zusammengesetzten Augen ausgerstete Insect

hat keine scharfe Wahrnehmung der Formen; inmitten

von unbeweglichen Objecten kann es sich nur herum-

bewegen, wenn es entweder Gesammteindrcke ver-

wendet
,
wie sie erzeugt werden von den auf den

Boden projicirten Schatten oder von dem durch er-

leuchtete Flcheu reflectirten Lichte, oder Tasten-

drcke, oder Gerucb.8eindru.cke, oder all diese Empfin-

dungen gleichzeitig. In Betreff ihrer Functiousfhigkeit
stehen die Facettenaugen tiefer als die Augen der

Wirbelthiere.

Whrend die Wahrnehmung der Formen voll-

stndig fehlt, ist die von etwas schnellen Bewegungen
bei vielen Insecten vorhanden, namentlich bei den

Lepidopteren, den Hymenopteren, den Diopteren und

den Odonaten. In Abstnden, welche je nach den

Typen von 58 cm bis 2 m variiren, sehen diese Thiere

unendlich besser die Verschiebungen der Objecte von

einem bestimmten Volumen, als diese Objecte selbst.

Ausgehend von vorstehenden Daten wie von den

Resultaten der directen Beobachtung, kann man das,

was im Allgemeinen bei einem Insect, das fliegen

kann, vorgehen muss, in folgender Weise beschreiben.

Das in der Luft sich herum bewegende Thier hat

eine sehr lebhafte Empfindung von Schatten und

Licht, derart, dass es, ohne wie wir die Einzel-

heiten der Landschaft zu unterscheiden, Objecte, wie

Baumstmme, Gebsche, Felsen, Mauern u. s. w., zu

vermeiden versteht und in passender Entfernung die-

selben umgeht. Wenn es aus irgend einer Ursache

inmitten eines Buschholzes oder irgend einer anderen

Gruppe von Pflanzen sich befindet, so benutzt es, um
seinen Weg fortzusetzen, die Lcken, durch welche

das meiste Licht dringt, oder diejenigen, welche bei

gleicher Helligkeit ihm die grsste Flche darzubieten

scheinen. Wenn der Wind die Bltter bewegt, oscil-

liren die Oeffnungen, und wegen der Wahrnehmung
von Bewegungen sieht das Insect sie dann besser,

es beschreibt beim Fliegen Wellenlinien und kann

so die Richtung der Verschiebungen verfolgen und

die Oeffnungen passiren, ohne sich zu stossen.

Wenn seine Art der Ernhrung es verlangt, dass

es bestimmte Blumen besucht, so begiebt es sich zu

denselben, bald mit Sicherheit, indem es sich aus-

schliesslich durch seine Geruchsempfindungen leiten

lsst, wenn sein Geruch stark entwickelt ist, oder

aufs Gerathewohl, wenn der Geruch verhltnissmseig'

stumpf ist. Unfhig, die verschiedenen aber gleich-

farbigen Blumen an ihrer Form zu unterscheiden,

strzt es sich auf die gefrbten Flecken
,
welche fr

das Insect die Blumenbltter oder Bltheustnde sind,

fliegt im Kreise umher, zaudert, und entscheidet sich

nur, wenn der ziemlich klein gewordene Abstand es

ihm gestattet, durch den Geruch zu entscheiden, ob

es gefunden hat, was es suchte.

Wenn das Insect von lebenden Thiereu lebt, oder

derartige Beute fr seine zuknftigen Larven braucht,

fhren dieselben Ursachen analoge Erscheinungen her-

bei
;
wenn die gewhnliche Beute in der Hegel unbe-

weglich ist, bedient sich der Arthropode, der sie an

ihrer Gestalt nicht zu erkennen vermag, des Geruchs

und sucht sie mit Hlfe dieses Sinnes auf; wenn hin-

gegen die Beute beweglich ist, luft oder fliegt, bemerkt

das Raubiusect dieselbe, jagt und fngt sie iu Folge

der Wahrnehmung der Bewegungen.
Sowohl bei dem Iusecte, welches die Blumen be-

sucht, wie beim Raubiusect sichern der Geruch allein

oder der Geruch und die Sichtbarkeit der Beweguu-

gen die geschlechtliche Annherung. Endlich ist es

auch die Wahrnehmung der Bewegungen, welche das

eine oder andere Insect in Keuutniss setzt von der

Annherung eines Feindes und zeitige Flucht ermg-
licht,

S. Scliwendener: Die Spaltffnungen der Gra-
mineen und Cyperaceen. (Sitzungsberichte der

Berliner Akademie der Wissenschaften, 1S89, S. 65.)

Die Spaltffnungen der Grser (Gramineen) und

der Riedgrser (Cyperaceen) zeigen in wesentlichen

Punkten ein bereinstimmendes, aber von den brigen

Angiospermen abwei-

chendes Verhalten. Die

beiden Schliesszellender

Spaltffnung haben bei

den Grsern stets ein

kleines, spaltenfrmiges
Lumen und ausseror-

dentlich starke Ver-

dickungsleisten, welche nicht, wie in anderen Fllen,

der Bauchseite der Schliesszellen genhert, sondern

nahezu median gelegen sind. An den Enden der

Schliesszelle erweitert sich das Lumen,

und die Wandung ist dort zarter, da die

Verdickungsleisten, welche in der Mitte

der Schliesszelle die ganze Breite dersel-

ben einnehmen
,
sich nach den Enden zu

verjngen (Fig. 1). Bei einem derartigen

Bau ist eine Krmmung der Schliesszellen

durch Zunahme der Turgescenz mechanisch

unmglich. Das Oett'nen und Schliessen

der Spaltffnungen muss also hier auf Vor-

gngen beruhen ,
die von den bisher be-

schriebenen wesentlich abweichen.

Die Centralspalte zeigt sich in der

Flcheuansicht (Fig. 2) nicht wie sonst

von zwei convexen ogenlinieu begrenzt,

sondern hat die Form eines lnglichen Sechsecks,

dessen Seitenlinien sich beim Oeffnen und Schliessen

parallel mit sich selbst bewegen , vergleichbar der

Radialer Lngsschnitt durch eine

Schliesszelle und die angrenzenden
Epidermiszellen von Triticum

vulgare.

Flchenan-
sicht einer

Siialti'tYimng

von Triticum

vulgare. Die

Centralspalte
ist geuffnet.
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verschiebbaren Sehneide am Spalt eines Spectral-

apparates.
Herr Schwende n er weist nun nach, dass die

das Oen'nen und Schiiessen veranlassenden Krfte in

den erweiterten, zart wandigen Enden (A, B) der

Schliesszellen ihren Sitz haben. Dieselben rergrssern
bei Waaseraufnahme ihr Volumen merklich und

dehnen sieh in Folge davon in die Breite, worauf

auch die Punkte m und M aus einander rcken
,
der

Winkel i n vergrsseVt und die Ceutralspalte ge-

ffnet wird. Bei abnehmendem Turgor legen sich

die Schenkel des Winkels m o >i wie die Schenkel

eines Zirkels eng an einander. Das spaltenfrmige
Lumen der Mittelstcke ist fr den Bewegungsmecha-
nismus ohne Bedeutung.

In manchen Fllen wirken jedenfalls die Neben-

zellen (X) zur Herstellung des Verschlusses mit, da

es vorkommt, dass die Centralspalte noch nach dem
Kochen des Prparates in Wasser, oder nach Zusatz

von Suren u. s. w. und selbst nach Verletzung der

Schliesszellen noch offen bleibt. Ein solches Verhalten

zeigen Cynosurus echinatus, Aira capillata und Briza

maxima. Auch sonst lehrt die Erfahrung, dass der

von den Xebenzellen ausgehende Druck die Central-

spalte erheblich zu verengern und bei massiger

Oeffnung zu schiiessen im Stande ist. Fr die

theoretische Betrachtung bietet brigens das Offen-

sein der Spaltffnungen im spannungslosen Zustande

keinerlei Schwierigkeiten. Mau kann ein Kautschuk-

modell des Spalttfnnngsapparates ebenso gut offen wie

geschlossen herstellen
;

es gehrt dazu bloss eine

kleine Aenderung im Zuschnitt. Warum sollten

hnliche Verschiedenheiten nicht auch bei Cellulose-

Membranen vorkommen knnen?" Die Erhhung
des Druckes wrde in jedem Falle nur eine Erweite-

rung, keine Verengerung der Centralspalte bewirken
;

nur zum Verschluss ist in dem einen Falle die Mit-

wirkung der Nebenzellen entbehrlich, im anderen

nothwendig.
Bei den Cyperaceen ist das Lumen im mittleren

Theile der Schliesszellen oftmals weniger spaltenfrmig,
als bei den Grsern, und die Spaltffnungen derScirpeeu
sind sogar meist ganz nach dem Lilientypus gebaut.
Trotzdem wurde eine nennenswerthe Krmmung der

Schliesszellen bei steigendem Turgor niemals beob-

achtet, vielmehr ist der Bewegungsmechanismus im
Wesentlichen derselbe wie bei den Gramineen.

Neben diesen allgemeinen Zgen des Baues der

Spaltffnungen bei den Grsern und Riedgrsern
sind einige Besonderheiten, die nur fr gewisse Arten
charakteristisch sind, von allgemeinerem Interesse, da
sie das Vorkommen von Anpassungsmerkmalen be-

weisen
,

die dem jeweiligen Klima nicht entsprechen.
Bei Pflanzen, welche trockene Standorte bewohnen,

findet man hufig die Schliesszellen unter das Niveau
der Blattoberflche eingesenkt oder durch Ausstl-

pungen der Epidermis berwlbt. Durch diese Ein-

richtung wird der bermssigen Verdunstung der
Pflanze vorgebeugt. Auch die Gramineen und Cype-
raceen liefern hierfr eine Reihe von Beispielen.

Abgesehen von diesen aber giebt es auch Flle, wo
die nmlichen Vorrichtungen auftreten, ohne dass die

usseren Lebensbedingungen sie zu rechtfertigen
seheinen. Dies gilt z. B. fr viele Seggen, wie

Carex paniculata, teretiuscula, vesicaria, ampullacea,

panicea, limosa, glauca, maxima, riparia u. a. Wenn
es berraschen muss, dass diese Bewohner feuchter

Standorte mit Schutzmitteln gegen das Vertrocknen

eingerichtet sind, so ist es andererseits auch auf-

fallend, dass an den nmlichen Stellen neben diesen

Arten mit geschtzten Spaltffnungen auch solche

mit ungeschtzten vorkommen.

Nun sind die einheimischen Carex-Formen, nament-

lich die zahlreichen Formen des Alpengebietes,

grossentheils nordischen Ursprungs. Von den

Seggen der Alpen sind nur sieben rein alpin : von

diesen sieben hat keine einzige geschtzte Spaltff-

nungen. Das Gleiche gilt fr die von Sden her

eingewanderten Formen. Was die nordischen Ein-

wanderer anbetrifft, so besitzt von diesen allerdings
auch nur ein Bruchtheil jene Schutzvorrichtungen; der

Mehrzahl fehlen dieselben.

Zur Erklrung dieser eigenthmlichen Erscheinung
verweist nun Herr Schwendener auf den stellen-

weise geradezu steppenartigen Charakter der nor-

dischen Tundren und Fjelde und fhrt zum Belege

folgende Auslassung Warming's ber die Vegetation
Grnlands an: Die Pflanzen der Ilaide und wohl

auch die der Fjeldformation leben unter extremen

klimatischen Verhltnissen. Zu gewissen Zeiten nm-
lich ist in der Schneeschmelzperiode grosse Nsse, Ueber-

fluss an Feuchtigkeit in der Erde und wohl auch in

der Luft; spter dagegen, im Sommer, wenn das

Schneewasser verschwunden ist, und nur begrenzte
und bestimmte Stellen noch von den grossen, lang-
sam schmelzenden Schneefeldern bewssert werden,
knnen Zeiten eintreten, wo der flachgrundige Boden
durch und durch erhitzt wird und eine sengende Drre
im Boden und in der Luft herrscht; die Flechten stehen

trocken und sprde ,
und die Moose zusammenge-

schrumpft; dass die Gefsspflanzen eigens eingerichtet
sein mssen, um solche Verhltnisse ertragen zu knnen,
ist einleuchtend. So merkwrdig es auch lautet, ist es

doch wahr, dass wir in einem arktischen, ein unge-
heures Eisfeld uraschliessenden und von Eis um-
schlossenen Lande wie Grnland Vegetationformen
finden

, nmlich die der Haide und minder deutlich

die Fjeldformation, welche anatomische Verhltnisse

im Blattbau darbieten
,

wie sie auch in sdlichen

Steppen und Wsten, ja selbst in der gyptisch
- ara-

bischen Wste zu finden sind." Herr Seh weudener
nimmt nun an, dass die mit Schutzeinrichtungen
versehenen Seggen in prglacialer Zeit, vor ihrer

Wanderung nach Sden, in Gegenden gelebt haben,
wo hnliche Verhltnisse wie in Grnland herrschten.

Es folgt aus diesen Betrachtungen , dass die ana-

tomischen Merkmale, welche als Anpassungen an die.

usseren Lebensbedingungen zu betrachten sind, nicht

immer den heutigen Standortsverhltnissen entspre-

chen, wenn es sich um Pflanzen handelt, welche in
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dem Gebiet nicht ursprnglich einheimisch, sondern

eingewandert sind ').

Durch die Besonderheiten der Spaltffnungen stehen

die Gramineen und Cyperaceen unter den Monokotylen
isolirt da und werden als stammesverwandt gekenn-
zeichnet. Andererseits ist bekannt, dass die Mestom-
bndel der Iuncaceen und Cyperaceen von Schutz-

scheiden umschlossen sind, welche den Gramineen
fehlen

, was auf eine engere Zusammengehrigkeit
jener hinzudeuten scheint, und richten wir unser

Augenmerk auf das mechanische Gewebesystem, so

sehen wir Gramineen und Cyperaceen mit einem
Theil der Iuncaceen durch die subepidermoidalen
Rippen verbunden, whrend ein anderer Theil dieser

letzteren sich mehr den Lilien nhert. So frdert die

vergleichende Betrachtung der Gewebe und localen

Apparate mannigfache und wirkliche Verwandtschafts-

beziehuugen zu Tage, welche bald nur kleine, bald

grssere Formenkreise umfassen; sie lehrt uns aber

auch, dass jedes Gewebesystem und jeder Apparat
seine eigene Geschichte hat, deren Wendepunkte in

der Reihe der Generationen mit denjenigen anderer

Entwickelungsvorgnge meist nicht zusammenfallen."

F. M.

Albert Taylor :Ueb er Beobachtungen derSpec-
tra von Nebelflecken auf dem Observa-
torium zu Hurtside. (Monthly Notices of the

Royal Astronomien] Society, 1889, Vol. XLIX, p. 124.)

Wenn es auch mglich ist, das schwache Licht,
welches von den Nebelflecken zu uns kommt, spectro-

skopisch zu analysiren, so ist es doch sehr schwer, die

schwachen Lichtstreifen genau mit bekannten Spectral-
linien zu identificiren

; jeder noch so kleine Fortschritt
auf diesem schwierigen Gebiete verdient daher beson-
dere Beachtung. Herr Taylor hat seiue Beobach-

tungen auf dem neuen Observatorium des Sir Henry
Thompson mit einem 12zlligen Refractor und einem
neuen, speciell zur Beobachtung von schwachen Steruen
und Nebelflecken eingerichteten Spectroskop angestellt.
Der Dispersionsapparat bestand aus einem Prisma von
G0 und zwei Halbprismen; mit dem Mikrometer konnten

Ablesungen bis V1000o Zoll genau gemessen, kleinere

Werthe geschtzt werden. Untersucht wurden die

grossen Nebel im Orion und in der Andromeda und
der Ringnebel in der Leier.

Die Beobachtungen des Orion-Nebels in den vier

letzten Monaten des Vorjahres haben nicht bloss die Resul-
tate des Herrn Copeland (Rdsch. III, 500) besttigt, son-
dern zu den von diesem gemessenen Linien noch einio-e

1
) Auch Ascherson bemerkt, dass wenn die Ueberein-

stimmung zwischen Klima und anatomischer Ausrstung
auch als Regel zu betrachten ist, dennoch Ausnahmen nicht
allzu selten vorkommen, die sich, wie auch Areschoug her-

vorhebt, durch die geologisch -historischen Beziehungen
erklren, indem ein in frheren Epochen ganz anderen

Bedingungen angepasstes Gewchs nach Umgestaltung
derselben dennoch fortlebt. So ist der Oleander im Mittel-

meergebiet nicht minder durch seine systematische Ver-
wandtschaft als auch durch seinen anatomischen Bau ein

Fremdling, indem die in mit Haaren ausgekleideten Krgen
liegenden Spaltffnungen, die sich bei australischen Protea-
ceen wiederfinden

,
von Tschirch selbst mehr als Aus-'

nhme denn als Typus" betrachtet werden". (Leunis-
l'iank, Synopsis der Pflanzenkunde, I, 7S7.) Ref.

neue hinzugefgt, so dass jetzt bereits neun helle Linien
im Spectrum dieses Nebels gemessen sind. Die "Wellen-

lngen derselben sind 5872,6; 5592; 5200; 5001; 4953;
48G3; 4703; 4470; 4340,5. Ueber das Aussehen und die

Bedeutung einzelner dieser Linien sei der Mittheilung
des Verfassers das Nachstehende entnommen:

Die Linie 5001 ist bei weitem die hellste im Spec-
trum

,
und sie unterscheidet sich in ihrem Aussehen

von allen anderen Linien. Sie erscheint niemals scharf
und ist selbst bei engstem Spalt flaumartig, und zwar
mehr an der blauen als an der rothen Seite. Es wurde
in Folge dessen sorgfltig untersucht, ob sie zusammen-

gesetzt sei, aber die Linie wurde stets als einzelne erkannt
und zeigte niemals etwas von canellirter Structur; viel-

leicht aber wird eine solche bei strkerer Dispersion
gefunden werden. Die Linie F (4863) war etwas heller

als 4953, und diese beiden, ebenso wie die Wasserstoff-

linie G (4340) waren stets scharf und leicht zu messen.
Die Linie 5872 war schwach, aber nicht so schwierig
zu sehen, wie 5200; fr beide musste der Spalt etwas
breiter sein; dann waren sie deutlich. Von den brigen
Linien wurde 4470 am hufigsten gesehen ;

4470 und
5592 waren sehr schwach und wurden erst nach dem
27. November gefunden, aber dann viermal gemessen.

Als die Linien 5200 und 5592 zum ersten Male ge-
messen waren, glaubte Herr Taylor, dass sie und die

Linie 4703 dem Kohlenstoff angehrten. Aber die

hellste Kohlenstoff - Linie im Spectrum der Spiritus-
flamme und des Bunsenbrenners (5170) stimmten nicht
mit der sicher gemessenen 5200. Wahrscheinlicher
rhrt die Linie 5200 vom Magnesium her

,
welchem

Metalle auch die Linien 5001 und 4706 angehren.
Interessant ist, dass die Linie 4700 von Copeland in

einem planetarischen Nebel gefunden wurde, der auch
die Linien 5002, 4950 und /<' enthielt. Die Linie 5000 ist

ferner in den Kometen d 18S0 und c 1881 gesehen wor-
den. Die Linie Ds (5873) ist bisher noch keiner be-

stimmten Substanz zugeschrieben worden; Verfasser

vermuthet
,
dass sie dem Maugan angehre. Die Linien

486'i und 4340 sind zweifellos die WasBerstofflinien F
und G. Von der dritten Wasserstofi'liuie C konnte aber
trotz eifrigsten Suchens keine Spur gefunden werden.

Das continuirliche Spectrum erstreckte sich von etwa
5700 im Gelb bis zum Blau zwischen 4703 und 4470.

Im Spectrum des grossen Andromeda-Nebels
,

das

bisher als continuirlich gegolten, fand Herr Taylor am
30. November und spter zwei Maxima, welche im
Durchschnitt den Wellenlngen 5174 und 5473 ent-

sprachen.
Das Spectrum des Ringnebels der Leier hat mono-

chromatisches Licht. Aus acht verschiedenen Messungen
ergab sich als Mittel die Wellenlnge der Linie = 5002.

G. H. von Wyss: Ueber den Einfluss der Strke
der Magnetisirung auf die Aenderuug des
elektrischen Widerstandes des Eisens. (Ann.
I. I'hys. 1889, N. F., Bd. XXXVI, S. 447.)

Die Frage, in wie weit die Aenderuug des elektri-

schen Widerstandes, welche bei der Lugsmagnetisiruug
eines Eisendrahtes eintritt, von der magnetisirendeu
Krait abhngig sei, ist schon von verschiedenen Beob-

achtern untersucht worden, und bestimmte, gesetzmssige

Beziehungen sind zwischen den magnetisirendeu Strom-

strken und dem Leitungsvermgen der Eisendrhte er-

kannt worden. Da aber nicht sowohl die magnetisiren.de
Kraft als vielmehr das im Eisen erregte magnetische
Moment fr die Widerstandsnderung desselben niaass-

gebend ist, hat Herr v. Wyss eine entsprechende, neue
Versuchsreihe ausgefhrt.
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Die Leituugsfhigkeit wurde nacli der Wheatstone'.
80he&Brckenmethode gemessen; die zu untersuchenden

Eisendrhte waren in einem Zweige der Brcke ein-

geschaltet und lagen innerhalb magnetisirender Spiralen.

Die Wrmewirkung der magnetisirenden Strome auf die

Eisendrhte wurde ausgeschaltet, indem ein zweites

Bndel von Eisendrhten von genau gleicher Beschaffen-

heit innerhalb einer zweiten mit der ersten verbundenen

Spirale sieh befand, die so gewickelt war, dass sie wohl

ihre Wrmewirkung, aber keine Magnetisirung im Eisen

hervorrief, und eine Gegenschaltung heider liess die

Wirkung der Magnetisirung rein zum Vorschein kommen.
Nachdem Herr v. Wyss sich davon berzeugt, dass die

Richtung der Magnetisirung auf den Widerstand des

Eisens ohne Eintluss sei, fhrte er einige sorgfltige

Messungen des Widerstandes der Eisendrhte im mag-
uetisirten und unmagnetisirten Zustande aus, und

constatirte in Uehereinstimmung mit den frheren Beob-

achtern eine Zunahme des Widerstandes mit der Mag-

netisirung des Eisens
,

ferner dass diese Zunahme mit

wachsender Stromstrke grsser wird.

Um nun den directen Zusammenhang zwischen der

Widerstandsnderung und dem magnetischen Moment

zu erhalten, bestimmte Verfasser die Magnetisirungs-

function der zu den Messungen benutzten Eisendrhte.

Es stellte sich dabei heraus, dass die Aenderung des

Widerstandes nahezu proportional ist der Aenderung
des magnetischen Momentes (wenigstens innerhalb des

Bereiches der ausgefhrten Untersuchung).

G. Berson: Vom Einflsse desStosses auf den
bleibenden Magnetismus des Nickels.

(Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 94.)

Der Einfluss, welchen Erschtterungen auf den

temporren und den remanenten Magnetismus von

Eisen- und Stahlstben ausben, ist seit lange bekannt

uud nach den verschiedensten Richtungen untersucht.

Auch Herr Berson hatte eine Reihe von Beobachtungen
au magnetisirteu Eisenstben ausgefhrt, auf welche er

Stsse mittelst eines Fallklotzes einwirken liess. Jetzt

hat er eine hnliche Beobachtungsreihe an Nickel be-

endet; und wenn auch vorauszusehen war, dass sich das

magnetisirte Nickel hnlich verhalten msse dem mag-
netisirten Eisen, so wird es doch sich empfehlen, die

Ergehnisse hier wiederzugeben, weil unseres
/
Wissens

Versuche ber den Eintluss der Erschtterungen an

Nickelmagneten noch nicht publicirt sind.

Wenn der magnetisirte Nickelstab senkrecht zum

magnetischen Meridian aufgestellt ist, erzeugt eine

Reihenfolge gleicher Schlge eine alimlige Abnahme
des magnetischen Moments. Nimmt man als Abscisse die

Zahl der Stsse, als Ordinate das entsprechende magne-
tische Moment, so wird das Gesetz dieser Abnahme dar-

gestellt durch einen Zweig einer gleichseitigen Hyperbel,
der asymptotisch ist zu einer Parallelen der Abscissenaxe.

Die Magnetisirung nimmt um so schneller ab, je grsser
die Fallhhe des Klotzes, der die Schlge erzeugt, und je
hher das ursprngliche magnetische Moment ist. Die
Ordinate der Asymptote ist brigens um so kleiner, je

grsser die Fallhhe.

i.sst man durch eine
,

einen Nickelstab um-
schliessende Spirale einen elektrischen Strom nach ein-

ander eine Reihe von Malen hindurchgehen ,
so nimmt

das magnetische Moment in der Regel dauernd zu und
erreicht schnell eine bestimmte Grenze. Wiederholt man
denselben Versuch, indem man bei jedem Durchgange
des Stromes einen Stoss gegen den Stab erzeugt, so

findet man, dass das Moment viel schneller wchst, und
einer neuen, viel hheren Grenze zustrebt; in manchen

Fllen hat diese Grenze einen zehnfachen Werth. Die

Curve, welche die Aenderungen des magnetischen Mo-
ments darstellt, ist wiederum ein gleichseitiger Hyperbel-
zweig. Die Ordinate ihrer Asymptote ist um so hher,
und die Curve nhert sich derselben um so schneller,

je grsser die Fallhhe des Klotzes uud die Intensitt
des Feldes sind.

Schliesslich wurden Versuche gemacht mit einem

Stab, der seinen Grenzwerth mittelst Stsse in einem
ersten Felde erreicht hatte und in die Axe einer roag-
netisirenden Spirale gebracht wurde. War das zweite Feld

entgegengesetzt gerichtet, also gleichsinnig der entmagne-
tisirenden Kraft, so nahm das magnetischeMoment fort-

schreitend ah, und die Abnahme strebte einer positiven
oder negativen Grenze zu, je nach den relativen Werthen
der beiden Felder und der Grsse der Schlge.

Wenn das zweite Feld die Richtung des ersten hat,
und intensiver ist als dieses, so erfolgt, wenn die neuen

Schlge grsser oder gleich den frheren sind, eine Zu-
nahme des Magnetismus, welcher derselben Grenze zu-

strebt, als wenn der Stab keinen Magnetismus besessen

htte; sind die neuen Stsse schwcher, so kann der

Magnetismus ab- oder zunehmen; stets kann man eine

Fallhhe finden, bei der das Moment seinen Werth be-

hlt. Sind beide Felder einander gleich, dann zeigt sich

nur eine Wirkung bei strkeren Stssen, das magnetische
Moment wchst dann bis zu dem Grenzwerthe, den der

nicht magnetisirte Stab angenommen htte. Wenn end-

lich das zweite Feld schwcher ist als das erste, so wird
bei gleichen und schwcheren Schlgen der Magnetismus
abnehmen und erreicht denselben Grenzwerth wie der

unmagnetisirte Stab; sind die Schlge strker, so kann
Zunahme oder Abnahme auftreten.

Alle diese Erscheinungen sind analog den beim Stahl

gefundenen. Die Erfahrungen an beiden Metallen lehren

gleichmssig, dass man auch in einem schwachen Felde
einem Stabe bedeutenden Magnetismus geben kann,
wenn man ihm, whrend er sich im Felde bsfindet,

Schlge ertheilt, und dass es wichtig ist, bei den
Maschinen mit permanenten Magneten Erschtterungen
zu vermeiden, da sie den Werth des magnetischen Mo-
mentes schnell vermindern.

W.Ostwald: Elektrochemische Studien. Sechste

Abhandlung: Ueber die Beziehungen
zwischen der Zusammensetzung der Ionen
und ihrer Wanderungsgeschwindigkeit.
(Zeitschr. f. physik. Chem. 1888, Bd. II, S. 840.)

Der Verfasser leitet fr eine Anzahl von negativen
Ionen

,
welche bei der Elektrolyse von organischen

Suren entstehen, ihre Wanderungsgeschwindigkeit mit
Hlfe einer Rechnungsweise ab, bezglich welcher auf
das Original verwiesen werden muss. Es zeigt sich,
dass isomere Ionen wie z. B. die Reste der Butter-

sure und Isobuttersure gleich schnell wandern.
Mit zunehmender Anzahl der im Ion enthaltenen Atome
nimmt die Wanderungsgeschwindigkeit ab; in homo-

logen Reihen sinkt ihr Werth also von Glied zu Glied,
aber nicht um eine constant bleibende Differenz. Die
Natur der zusammensetzenden Elemente hat einen Ein-

fluss auf die Wanderungsgeschwindigkeit, der indessen

nur bei den einfacher zusammengesetzten Ionen deutlich

ist; so erhht z. B. der Ersatz eines Wasserstoffatoms

durch Chlor in dem einfachen Radical der Essigsure
die Wanderungsgeschwindigkeit bedeutend, whrend
die gleiche Vernderung in dem complicirter zusammen-

gesetzten Radical der Benzoesure auf die Wanderungs-

geschwindigkeit fast gar keinen Einfluss ausbt.
P. J.
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Leo Vignon : Ueber die Oxydirbarkeit und
das Glnzendmachen des Zinns. (Comptes
rendus 1889, T. CVIII, p. 96.)

Bei Ausfllung des Zinns aus seinen Lsungen hatte

Herr Vignon ein unschmelzbares, an der Luft beim
Erhitzen wie Zunder brennendes Metall erhalten, wel-

ches diese auffallende Eigenschaft einem Gehalt au Oxy-
dul verdankte (Rdsch. IV, 65). Bei der weiteren Fort-

setzung seiner Versuche konnte Verfasser feststellen,

dass die leichte Oxydirbarkeit des krystallinischen Me-
talls von seiner feinen Vertheiluug herrhrt. Wenn er

geschmolzenes Zinn durch lebhaftes Schtteln fein ver-

theilte und aussiebte, so verhielt sich das feine Zinu-

pulver ganz ebenso wie das krystallinische ,
es hatte

sich theilweise oxydirt , war unschmelzbar und ver-

braunte, wenn mau es an der Luft erhitzte.

Das theilweise oxydirte Zinn erlangt aber seine

Schmelzbarkeit wieder, wenn man es mit Substanzen
erhitzt

,
welche in der Praxis zum Verzinnen und zur

Zinnltliung benutzt werden
,
nmlich mit Chlorzink,

Salmiak, gewhnlichem Harz, Borax, kaustischem Natron
und Kali. Diese Substanzen haben die Fhigkeit, im

geschmolzenen Zustande das Zinuoxydul aufzulsen und
der Metallmasse eine reine, metallische Oberflche zu

geben. Und wie an grsseren Gussstcken
,

so knnen
diese Substanzen auch an den kleineu, mit einer Oxyd-
schicht umgebenen Kgelchen oder Krystallmassen die

Oxydschicht auflsen, und so dem Metall seine gewhn-
lichen Eigenschaften der Schmelzbarkeit wiedergeben.
Dass diese Substanzen beim Verzinnen und beim Lthen
wesentliche Dienste leisten, wird hierdurch verstndlich.

J. Ken- Love: Die Grenzen des Hrens. (Journal

of Anatomy and Physiology, 1889, Vol. XXIII, ]). 336.)

Von einer der Universitt Glasgow eingereichten
Dissertation des Herrn Love bringt oben bezeichnete

Quelle^ einen Abriss, nach welchem der Autor sein Thema
in fDf Abschnitten behandelt: 1) die tiefste hrbare
Kote; 2) die hchste hrbare Kote: 3) die Wahrnehmung
kleiner Hhen-Unterschiede; 4) die Entfernung, in wel-

cher ein Ton von gegebener Intensitt gehrt wird;

5) die Ton- oder Noten-Taubheit. Eigene Untersuchun-

gen iu ausgedehnterem Maasse hat, nach diesem Auszuge,
der Verfasser nur ber den dritten Punkt angestellt.

Zu diesem Zwecke bediente er sich zweier Ltedackter

Orgelpfeifen, welche durch bewegliehe Stopfeu beliebig

verlngert und verkrzt werden konnten
;

die Verschie-

bung der Stopfeu geschah durch sorgfltig gearbeitete
Schrauben , welche Lngennderungen von 3 Zoll bis

V420 oder Vsio Zoll gestatteten. Die Pfeifen wurden durch

Blge angeblasen, welche bei stets gleichem Gewicht
immer nur etwa 2 Zoll zusammenfielen, so dass die-

t selbe Strke, Dauer, Qualitt uud Stetigkeit der einzelnen
Tne gesichert war. Das zu prfende Individuum befand
sich in stets gleicher Entfernung und hatte nur anzu-

geben, ob zwei sich folgende Tone gleich, eventuell ob
der zweite hher oder tiefer sei als der erste. Im Gauzen
wurden gegen hundert Individuen untersucht, darunter
unmusikalische und musikalisch sehr fein ausgebildete
Ohren. Die Resultate lassen sich wie folgt angeben:

Der kleinste bemerkbare Unterschied der Hhe ist

bei ungebildeten oder nur wenig musikalisch ausge-
bildeten Ohren schwer |festzustelleu; aber er kann (mit
Ausschluss der Flle von Ton-Taubheit) etwa bis auf V
oder V40 halben Ton heruntergebracht werden. 1

/ii Halb-
ton ist eine gewhnliche Grenze. Die Ohren sehr ausge-
bildeter Musiker, wie Violinspieler, Stimmer und einiger

Klavierspieler, knnen mit Sicherheit einen Unterschied
von V04 bis Vso Halbton entdecken. Alle Beobachter,

aber besonders die nicht geschulteu, entdecken Diffe-
renzen nach oben leichter als die nach unten. Im All-

gemeinen gilt das Weber'sche Gesetz mit Ausnahme
der hchsten und tiefsten Tne fr alle Theile der musi-
kalischen Tonleiter. Einen merkwrdigen Fall bot

^ein Herr, der kleine Intervalle sehr gut zu unterscheiden
vermochte, aber taub war fr alle Tne oberhalb D 5

,
er

hrte C5
(4220 Schwingungen) sehr gut, aber vernahm

nichts, wenn E5
(5280) ertnte.

Hans Molisch: Ueber den Farbenwechsel antho-
kyanhaltiger Bltter bei rasch eintreten-
dem Tode. (Botanische Zeitung, 1889, Jahrg. XLVII,
Nr. 2.)

Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, dass ge-
wisse Pflanzen ihre Farbe bei schneller Abtdtung in
sehr auffallender Weise verndern, dass z. B. die braunen
Fucaceen, Phacosporeen und Diatomeen bei pltzlichem
Absterben in siedendem Wasser, iu Aetherdampf u. s. w.
sich grn frben. Herr Moli seh theilt ber diese inter-

essante Erscheinung einige neue Beobachtungen mit.

Taucht man ein frisch gepflcktes , purpurnes Blatt

von Perilla nankinensis, dieser zur Einfassung von

Teppichgruppen hufig benutzten Labiate
,

in siedendes

Wasser, so wird das Blatt nach wenigen Augenblicken
grn, mit Ausnahme des violettbleibenden Geders,
whrend das Wasser sich dabei gar nicht oder nur un-
bedeutend schmutziggrn oder schmutzigviolett frbt.
Behandelt man dann das Blatt und die Flssigkeit mit
verdnnten Suren

,
so werden sie intensiv roth ein

Beweis, dass der Farbstoff in vernderter Form theils

im Blatte, theils im Wasser vorhanden war.
Der Grund der Entfrbung kann nach Verfasser

weder in einer Zerstrung des rothen Farbstoffes durch
die Wrme (denn Anthokyan widersteht der Temperatur
von )001, noch von einem Ausziehen des Farbstoffes

durch das Wasser herrhren, denn letzteres wird gar
nicht oder nur schwach gefrbt, und ebensowenig von
einer Reduction des Anthokyans in ein farbloses Product;
denn die rothe Farbe wird nicht bloss durch oxydirende
Suren

,
sondern auch durch andere wieder hergestellt.

Vielmehr erklrt Herr Molisch den Vorgang damit,

dass, whrend in der lebeuden Pflanze der saure oder
neutrale Zellsaft von dem alkalischen Protoplasma ge-
trennt ist, im Moment des Todes der authokyanhaltige
Zellsaft in das Protoplasma eindringe und der Farbstoff

durch die Einwirkung des Alkali
, je nach der Menge

desselben, blau, grn oder gelb bis farblos wird. Stets

muss aber das Blatt dabei grn werden, ob das Antho-

kyan durch das alkalische Protoplasma grn oder farblos

geworden ,
da im letzteren Falle das Chlorophyll die

Frbung erzeugt. Bei sauren Pflanzen tritt die Farben -

Wandlung beim Absterben nicht eiu, weil nach Verfasser

das alkalische Protoplasma den stark sauren Saft nicht

neutralisiren kann. Die Rthung des Blattes auf Sure-
zusatz stimmt gleichfalls mit dieser Auffassung. Die
sicher constatirte Thatsache endlich

,
dass nur bei An-

wesenheit von Chlorophyllkrpern das Ergrnen der

authokyauhaltigen Pflanzen beim pltzlichen Absterben

eintritt, deutet Herr Moli seh in der Weise, dass nur
die chlorophyllhaltigen Zellen die alkalische Substanz

des Protoplasmas in gengender Menge producireu.

Johannes Bnrgkhardt : Das Erzgebirge. Eine oro-
metrisch - anthropogeographische Studie.

(Forschungen zur deutschen Landes - und Volkskunde,

1888, Bd. III, Heft 3.)

Diese Arbeit zerfllt in einen orometrischen und einen

authropogeographischen Theil. In dem ersteren wird
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unter anderem gefunden die mittlere Kammhhe des

Erzgebirges = 844,24m, die mittlere Schartung= 66,86 m.

Der Verlauf der Isohypsen von 100m zu 100m wird

illustrirt durch eine sehr klare Karte, auf welcher die

verschiedenen Hhenschichten mit wechselnden Farben

colorirt sind, und zwar die tieferen mit dunkleren, die

hheren mit lichteren: I>ie Areale der einzelnen Schich-

ten, welche planimetrisch ermittelt wurden, sind in

Tabellen angegeben. Das Areal der gesaiumten SE- Seite

verhlt sich zu dem der gesammtcn NW-Seite wie 1 : 3,5.

Aus dem Volum des Gebirges ergiebt sich die

mittlere Seehhe desselbeu = 564,17 m.

In dem zweiten Theile wurden fr die verschiedenen

Hheustufeu die Zahlen der Ortschaften und der Be-

wohner angegeben und besprochen und schliesslich

wurden diese Zahlen mit den Arealen der entsprechen-

den Hhenstufen verglichen.

Auf derHhenschichtenkarte entspricht jedem Farben-

ton eine bestimmte Bevlkerungsdichte, so dass diese

Karte auch ein Bild der mit der Hhe abnehmenden

Bevlkerungsdichte giebt.
Clauss.

Heinrich, v. Dechen. t

Nachruf von Professor v. Koenen.
Am 15. Februar d. J. starb zu Bonn in Folge wieder-

holter Schlaganflle der Wirkliche Geheime Rath Dr.

Heinrich v. Dechen, Excellenz, Oberberghauptmann
a. D., Mitglied des Staatsrates und allgemein anerkannt

Altmeister der Geologie, besonders fr Rheinland und

Westfalen. Als Bergmann von Fach und ausgerstet
mit scharfer Beobachtungsgabe, vortrefflichem Gedcht-

niss und klarem
,

kritischem Verstnde hatte er von

frhen Jahren an sich eingehend mit Geologie beschftigt
und besass eine ausserordentlich tiefe und umfangreiche

Kenntniss der geologischen Verhltnisse zunchst

Deutschlands, aber auch des Auslandes. Seine eigenen

Arbeiten sind wesentlich geologische; unter seiner Lei-

tung und auf seine Veranlassung wurde zunchst die

geologische Karte von Rheinland und Westfalen (im

Maassstabe von 1: SO 000) aufgenommen, und als Erlu-

terungen dazu knnen schon dienen die orographisch-

geognostischen Uebersichten", welche er fr die be-

treffenden Regierungsbezirke verffentlichte. Seine

eigenen Werke sind die geologische Uebersichtskarte

von Rheinland und Westfalen (1866) ,
welche in zweiter

Auflage 1883 erschien, die geologische Uebersichtskarte

von Deutschland (1869) und die geognostische Uebersichts-

karte von Deutschland, Frankreich, England und den an-

grenzenden Lndern 11839 und 186'J). Die Erluterungen
zu der geologischen Karte von Rheinland uud Westfalen,

zwei dicke Bnde, 1870 uud 1884 erschienen, sind eine wahre

Fundgrube der wichtigsten Daten, sowohl fr den Geo-

logen als auch fr den Geographen und Andere. All-

bekannt sind seine geognostischen Fhrer in das Sieben-

gebirge (1861), zu dem Laacher See (1864), zu der Vulkan-

reihe der Vorder-Eifel (1860 und 1886), sowie sein Werk
die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten in Deutsch-

land".

Ausserordentlich gross ist aber die Zahl seiner grsse-
ren und kleineren Aufstze und Mittheilungen. Es sind

deren allein in der Zeitschrift des naturhistorischen Vereins

der preussischen Rheinlande und Westfalens weit ber

300 abgedruckt. Fr diesen Verein, dessen Vorsitzender

er von 1S47 an ununterbrochen war, hat von Dechen
Ausserordentliches geleistet; durch seine persnliche.

Liebenswrdigkeit, verbunden mit dem grossen Ansehen,
in welchem er stand, und seinem wrdevollen und doch

einfachen, anspruchslosen Auftreten, gewann er dem-
selben berall Freunde, Frderer und eifrige Mitglieder;

fr dessen Zweck brachte er auch selbst erhebliche

Opfer, so dass dessen Sammlungen einen weit grsseren
Umfang und weit hhere Bedeutung erlangten, als dies

sonst bei einem derartigen Vereine der Fall ist
;

von Dechen ist auch zu danken, dass diese Samm-
lungen ein eigenes Heim fauden. Hierdurch, sowie

durch sein unablssiges, anregendes Wirken auf Andere
hat er sicher die smmtlichen Zweige der Geologie,

Palontologie uud Mineralogie nicht weniger gefrdert,
als durch seine eigenen Arbeiten. Bis in sein sptestes
Alter bewahrte er aber auch eine ungewhnliche Frische

und Kraft des Geistes und des Krpers, so dass er noch

18S5, im Alter von 85 Jahren, wie gewhnlich auf grsse-
ren Versammlungen, auf dem internationalen Geologen-

Congress in Berlin den Vorsitz fhren konnte.

Vermischtes.
Ueber das Leuchten der Sternschnuppen

hat Herr E. Minary eine Notiz verffentlicht (Comptes

reudus, 1889, T. CVTII, p. 340), welche wegeu der Be-

merkungen, die Herr Cornu an dieselbe knpfte, be-

sondere Beachtung verdient.

Herr Minary schreibt: Kaun man annehmen, dass

das Glhen der Sternschnuppen sich erklrt durch die

Umwandlung der Bewegung in Wrme? Wenn man

erwgt, dass die Gase vollkommen elastische Krper
sind, und dass sie in den hohen Schichten der Atmo-

sphre sich in einem Zustande usserster Verdnnung
befinden

,
kann man die Entstehung von Wrme durch

den Stoss von Krpern nicht begreifen ,
die aus dem

Rume mit sehr grossen Geschwindigkeiten ankommen
und die vollkommen elastischen Luft-Moleele treffen.

Denn diese sind im Stande, Bewegung anzunehmen und

die Geschwindigkeit dieser Krper zu erlangen, was nur

eine Mittheilung und nicht ein Verlust von Bewegung ist,

da das, was der Krper verloren hat, den Luftmoleclen

mitgetheilt wurde. Weil somit die ganze Bewegung
in den beiden Krpern fortbesteht, hat keine Umwand-

lung von Beweg in Wrme stattfinden knnen. Wenn
eine solche Umwandlung stattgefunden htte, so wrde
die Geschwindigkeit dieser Krper auf ihrer Bahn fort-

schreitend verlangsamt worden sein
; hingegen wrde

das Glhen immer strker werden. Die Beobachtung
aber zeigt nur Lichtblitze und ziemlich gleichmssige
Translations - Geschwindigkeiten , wenigstens fr alle

Krper, welche nicht verbrennlich sind.

Dazu bemerkte Herr Cornu: Obwohl die vorste-

henden Betrachtungen im Gegensatz stehen zu der allge-

mein angenommenen Ansicht, scheint mir die Notiz des

Herrn Minary des Interesses wrdig, da sie die Auf-

merksamkeit der Beobachter auf die mgliche Erzeu-

gung anderer Erscheinungen als einer blossen und

reinen Wrme-Entwickelung lenkt. In diesem Gedanken-

gange knnte das Leuchten der Bahn der Sternschnuppen
in den oberen Schichten der Atmosphre einer Ent-

wickelung oder einer Entladung statischer Elektricitt

zugeschrieben werden, ohne eine betrchtliche Erhhung
der Temperatur, welche sich ergeben wrde aus dem
Glhen der losgelsten Theilchen der Meteoriten, ent-

sprechend den so interessanten Versuchen des Herrn

Daubree. Diese Art der Auffassung wre brigens in

Uebereinstimmung mitdenSpectralbeobachtungen, welche

an Sternschnuppen gemacht sind, und wrde die Mei-

nung derjenigen Physiker und Astronomen sttzen,

welche geneigt sind, eine bestimmte Zahl kosmischer

Erscheinungen (Polarlichter, Zodiakallicht ,
Kometen,

Sonnenprotuberanzen u. s. w.) aufzufassen als elektrische

Erscheinungen, die denjenigen hnlich sind, welche man

so leicht in verdnnten Gasen hervorbringt.
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Ueber die ei genthmlich en Schneeverhlt-
nisse des Jahres 1888 in Berlin und Umgegend
macht Herr G. Hellmann in dem Jahresbericht der

meteorologischen Gesellschaft interessante Mittheilungen.
Wahrend die 40jhrige Beobachtungsreihe von 1847/87
fr Berlin als normale Mittelwerthe die Zahl der Tage
mit Schneefall 31,075 ergiebt, hatte der Winter 1887/88
deren 66 aufzuweisen

,
und zwar 19 in den drei letzten

Monaten des Jahres 1887 und 47 in den Monaten Januar

bis April 1SS8; und wenn man diejenigen Tage hinzu-

zhlt, an denen ein oder mehrere Male Schneeflocken

fielen, erreicht die Zahl der Schneetage sogar die Hhe
von 74. Der zunchst schneereichste Winter 1878/79
hatte nur 50 Schneetage. Auch dadurch zeichnete sich

der Winter 1887/88 vor allen anderen Beit 1847 aus,

dass die grsste in einem Monat vorgekommene Anzahl

von Schneetagen, nmlich 18 im Februar 1888, ihm an-

gehrt (bisher war 17 im Januar 1S79 das diesbezgliche

Maximum); sowie ferner dadurch, dass an 18 Tagen
hintereinander, nmlich vom 26. Januar bis zum 12. Fe-
bruar Schnee in grsserer oder geringerer Menge fiel.

Aus den frheren Beobachtungen lassen sich nur zwei
Flle nachweisen

,
wo es hchstens acht Tage hinter-

einander geschneit hat. Nicht minder berraschend
war das spte Auftreten so starker Schneeflle in den

Tagen vom 17. bis 21. Mrz, dass am Frhlingsanfange
des Jahres 1888 die Hhe der Schneedecke ihr Maximum
in diesem Winter, nmlich 26 cm, erreichte.

Diesen Erscheinungen steht die nicht minder eigen-
thmliche Thatsache gegenber, dass im Winter 1888/80
der erste Schneefall lnger denn je auf sich warten

Hess. Es sollen zwar bereits dem am Vormittage des

20. November stattfindenden Regen einzelne Schnee-

flocken (bei einer Lufttemperatur von etwa -\- 8 C.)

beigemischt gewesen sein, aber ein richtiger Schneefall

trat erst am letzten Tage des Jahres ein. Soweit

Angaben ber den Eintritt des ersten Schneefalls in

Berlin vorliegen ,
ist eine solche Versptung noch nie

vorgekommen. Es ist Herrn Hellmann gelungen, die

betreffenden Daten fr die Jahre 1701 bis 1788 und 1829

bis 1888 aufzufinden, die er tabellarisch zusammenstellt.

Aus denselben ergiebt sich, dass bisher der 29. December

(1863) der spteste Termin fr den ersten Schneefall

gewesen, der nun auf den letzten Tag des Jahres hin-

ausgerckt ist. Das mittlere Datum des ersten Schnee-

falls ist fr den Zeitraum 1701 bis 1788 der 14. November
und fr den Zeitraum 1829 bis 1888 der 13. November.
Daraus folgt, dass der 13./14. November als mittlerer

Termin fr den ersten Schneefall in Berlin angesehen
werden kann

,
und dass das Klima Berlins in dieser Be-

ziehung keine Vernderung in den letzten beiden Jahr-

hunderten erfahren hat. Die ussersten Grenzen fr
den Eintritt des ersten Schneefalls waren der 2. October

(1761) und der 31. December (1888), welche um volle

90 Tage auseinanderliegen.

geschichte, der reinen und angewandten Mathematik,
der Chemie, der Physiologie und der Pathologie, ohne
die Geologie, die Geschichte, die Geographie und die

Statistik auszuschliessen". Die Bewerbung wird mit
dem 31. December 1890 geschlossen. Der Preis betrgt.
12 000 Lire.

Das Reale Istituto Lombardo verffentlicht das-

nachstehende Preisausschreiben:
1) Preis des Instituts: Es wird verlangt eine

vollstndige historische und kritische Auseinandersetzung
der bis jetzt ausgefhrten Untersuchungen, welche an-

gestellt sind, um die Natur und Grsse der Aenderungen
klar zu stellen

,
welche die Klimate und Temperaturen

der Erde whrend des Laufes der geologischen Zeiten
erfahren haben. Es i&t der Grad der Wahrscheinlich-
keit der verschiedenen Hypothesen zu discutiren, welche
ersonnen wurden, um diese Aenderungen zu erklren."

Ablieferungstermin 30. April 1889. Preis 1200 Lires.

2) Cagnola-Preis: Es ist zu vervollstndigen
eine der bisher wenig zahlreichen Reihen der dreifach
substituirten Benzolderivate

,
ihre gegenseitigen Bezie-

hungen sind zu untersuchen und die zu den zweifach
substituirten

,
von denen sie erhalten werden

,
so dass

eine Gesammtheit von Thatsachen erlangt wird
, welche

gestatten die eventuelle Gesetzmssigkeit der Eigen-
schaften und der Constitution zu erkennen." Der
Autor hat der Abhandlung die Proben der neu erhal-
tenen Producte beizugeben. Es schadet nichts

,
wenn

ber die Arbeit schon vorlufige Mittheilungen publicirt
sind. Einlieferungstermin 30. April 1890. Preis
2500 Lires und eine goldene Medaille im Werthe von
500 Lires.

3) Ausserordentlicher Cagnola-Preis: Physi-
kalisch-physiologische Monographie eines der grsseren
norditalienischen Seen." Die Untersuchung hat nach
dem von Professor Forel aufgestellten, von der Peters-

burger Akademie verffentlichten Programm zu er-

folgen. Einlieferungstermin 1. Mai 1890. Preis
2500 Lires und eine goldene Medaille im Werthe von
500 Lires.

4) Secco-Commeno-Preis: Die Theorie Dra-
per's ber die fortschreitende Entvvickelung der Licht-
strahlen von einem Krper, dessen Temperatur allmlig
steigt, ist bestritten worden durch Beobachtungen und
Versuche des Professor Weber. Es soll eine mglichst
vollstndige experimentelle Untersuchung der Erscheinung
ausgefhrt werden, um die Gesetze derselben festzu-

stellen, wobei der persnliche Einfluss des Beobachters
auf die Deutung der Erscheinungen, die sich ihm dar-

bieten, ausgeschlossen ist. Termin 1. Mai 1893. Preis
864 Lires.

Aus den allgemeinen Bestimmungen ist

hervorzuheben , dass die Abhandlungen italienisch, fran-

zsisch oder lateinisch abgefasst sein mssen, und frei

an den Secretr des Instituts nach dem Palazzo di Brera
in Mailand mit unter Motto verschlossener Namensangabe
einzusenden sind. Ferner muss der Preis angegeben
sein, um welchen die Abhandlung in Concurrenz treten

will. .

Die knigliche Akademie der Wissen-
schaften zu Turin (Prsident A. Genocchi, Secre-

tr A. Naccari) erinnert daran, dass vom 1. Januar
18S7 die Bewerbung um den siebenten Bressa-Preis
fr die Gelehrten und Erfinder aller Nationen erffnet

ist. Der Preis soll demjenigen Gelehrten oder Erfinder

zuerkannt werden
,

der im Laufe des Quadrienniums
1887 bis 1890 nach dem Urtheile der Akademie der

Wissenschaften in Turin die wichtigste und ntzlichste

Erfindung gemacht, oder das gediegenste Werk ver-

ffentlicht haben wird auf dem Gebiete der physika- r

lischen oder experimentellen Wissenschaften, der Natur

Am 16. Mrz starb zu Florenz der Director der Stern-
warte Wilhelm Tempet.

Berichtigungen.
Herr Dr. G.Hellmann hatte die Freundlichkeit, dar-

auf aufmerksam zu machen, dass die auf S. 156 erwhnte
meteorologische Station Serra da Estrella nicht die

regenreichste, sondern eine der regenreichsten Stationen

Europas ist.

Durch ein Versehen sind auf Seite 158 die beiden

Figuren vertauscht; die erste Figur ist Figur 2, whrend
die zweite Curve die im Text als Figur 1 bezeichnete
ist. Wir bitten wegen dieses Irrthums, den wohl jeder
Leser sofort selbst berichtigt hat, um Entschuldigung.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 26.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Heber die Ergebnisse spectralanalytischer

Untersuchungen an Fixsternen. I.

Von Dr. J. Seh ein er in Potsdam.

(Originalmittheilung.)

Unsere ersten Kenntnisse ber die Sternspectra
und ihre typischen Verschiedenheiten sind lteren

Datums, als die Entdeckung der Spectralaualyse ber-

haupt. Schon im Jahre 1S23 hat Fraunhofer, nach-

dem er im Sonnenspectrum bereits ber 500 Linien

gesehen und zum Theil gemessen hatte, die ersten

Fixsternspectra mit Hlfe eines Objectivprismas beob-

achtet und dabei erkannt, dass einzelne von ihnen

mit dem Sonnenspectrum Aehnlichkeit besitzen, andere

aber vollstndig von demselben verschieden sind.

Die epochemachenden Entdeckungen Kirchhoffs und

Bimsen 's Ende der fnfziger Jahre erklrten die

Natur und Ursache der Fraunhofer'schen Linien

im Spectrum der Sonne und erffneten damit die

Mglichkeit, nicht nur die Constitution der Sonne zu

erforschen, sondern auch ber das Wesen der in un-

fassbaren Fernen befindlichen Fixsterne nheren
Aufschluss zu erlangen.

Die grossen Schwierigkeiten, welche die Beobach-

tung der Sternspectra bietet, und auch der Umstand,
dass nur mit verhltnissmssig grossen Instrumenten

eine erfolgreiche Thtigkeit auf dem Gebiete der

Stcrnspectralanalvse mglich ist, sind die Ursache,
dass nur wenige Forscher auf diesem Gebiete bis jetzt

eine fruchtbringende Thtigkeit entfaltet haben. Es
sind hier vor allem die Namen Huggius, Secchi,

d'Arrest, Duner und H. C. Vogel zu nennen, an

die sich die Geschichte der Sternspectralaualyse knpft.
Wie oben bemerkt, hat bereits Fraunhofer Ver-

schiedenheiten in den Sternspectren constatirt, nach

ihm ist fast ein halbes Jahrhundert verflossen, bis

durch Secchi diese Verschiedenheiten nher erforscht

und in gewissen Zusammenhang mit den Farben der

Sterne gebracht wurden. Secchi stellte vier Typen
von Sternspectren auf, in welche sich alle einzelnen

Individuen einschliessen lassen, jedoch hatten diese

vier Typen nur die Bedeutung eines knstlichen

Systems in den Naturwissenschaften
,

sie basirten

nicht auf physikalischer Grundlage.
Erst vor wenigen Jahren gelang es II. C. Vogel,

unter theilweiser Beibehaltung der S e c c b i

'

sehen Typen
drei Klassen von Fixsteruspectren aufzustellen, welche

die Bedeutung haben, dass sie die Stadien darstellen,

welche ein einzelner Stern in langen Zeitrumen

allmlig durchlaufen muss. Sie entsprechen drei

Epochen in der Entwickelungsgeschichte eines Sternes

und lehren, dass die Vielheit der Sterne uns in den

typischen Verschiedenheiten ihrer Spectnt die Ge-

schichte des einzelnen Fixsternes vorfhren.

Nachdem einmal durch die Spectralaualyse ge-

zeigt war, dass die Sonne und ebenso die Fixsterne

Himmelskrper sind, welche im Zustande einer unge-
heuren Glhhitze sich befinden, und also derartige
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Hypothesen, wie sie z. B. von Herschel ber die

Constitution der Sonne aufgestellt worden, nicht den

Bedingungen der Natur entsprechen, ist es klar, dass

die Vernderungen, denen ein Fixstern im Laufe der

Zeit unterworfen ist
,

nur auf seiner allmligen

Abkhlung und der damit verbundenen Verdichtung
beruhen knnen.

Da nun unsere Sonne ein Fixstern ist, dessen

genaue Untersuchung durch seine verhltnissinssige
Mhe ermglicht wird, so ist man berechtigt, die Er-

gebnisse, welche die Spectralanalyse bei der ersteren

geliefert hat, auch auf die brigen Fixsterne anzu-

wenden.

Die Sonne ist ein Himmelskrper, dessen Materie

in einem solchen Zustande der Hitze befindlich ist,

dass wenigstens im Inneren und nahe seiner Ober-

flche chemische Verbindungen nicht existiren knnen,
dass alle Elemente uuverbunden neben und durch

einander vorkommen, sie befinden sich im Zustande

der Dissociation. Wie die Verhltnisse im Sonnen-

inneren sind, wie daselbst der Aggregatzustand auf-

zufassen ist, davon kann man sich nur schwer eine

Vorstellung machen. Das geringe specifische Gewicht

der Sonne und die enorme Temperatur lassen nur

den gasfrmigen Aggregatzustand aller Elemente zu;

der ber alle Begriffe starke Druck im Inneren des

ungeheuren Gasballes bewirkt dagegen eine solche

Dichtigkeit der Gase, dass ihre physikalischen Eigen-

schaften vielleicht nur wenig von dem einer Flssig-
keit verschieden sind. Nach den kleinen Verhlt-

nissen unserer Laboratorien ist ein Rckschluss auf

die Sonnenzustude nicht gut mglich.

Dagegen lsst sich mit Hlfe des Spectroskops

und auch durch directe Beobachtung die Constitution

der Sonnenoberflche, abgesehen von Details, wie sie

ohnehin bei dem punktartig erscheinenden Fixstern

wegfallen, einigermaasseu feststellen.

Die tiefste noch wahrnehmbare Schicht auf der

Sonne ist die Photosphre. Sie besteht aus glhenden
Gasen der verschiedensten Elemente, doch ist an-

zunehmen, dass in ihr ein Theil der Elemente bereits

in tropfbar flssigem, fein vertheiltem Zustande vor-

handen ist, hnlich unseren Nebeln. Ohne diese An-

nahme wrde die ungeheure Leuchtkraft der Photo-

sphre nicht erklrbar sein, da reine Gase selbst bei

hoher Temperatur im Allgemeinen nur wenig leuchten.

Diese Schicht ist es, welche die Leuchtkraft der Sonne

bedingt und den continuirlichen Untergrund des

Sonneuspectrums verursacht. Ueber diese Photo-

sphre breitet sich eine verhltnissmssig sehr dnne
Schicht aus, die, wesentlich aus glhendem Wasser-

stoff bestehend, noch verschiedene Metalle, deren

Atomgewicht ein verhltnissmssig kleines ist, in

glhend gasfrmigem Zustande enthlt. Diese ben

auf das weisse Licht der Photosphre elective Ab-

sorption aus, und erzeugen so die Pausende von

dunklen Linien im Sonneuspectrum und verratheu da-

durch dem Spectroskope ihr Dasein.

Hierber verbreitet sich nun in ungeheurer Aus-

dehnung die eigentliche Sonnenatmosphre, be-

stehend aus Wasserstoff und aus zwei Gasen von

noch geringerem Atomgewicht, deren Existenz bisher

auf der Erde nicht hat nachgewiesen werden knnen.
Andere leichte Metalle, wie Natrium, Magnesium etc.,

werden nur zuweilen in Form von Protuberanzen in

die eigentliche Sonnenatmosphre hineingerisseu. Bei

totalen Sonnenfinsternissen zeigt sich die Sonnen-

atmosphre als Corona in einer Ausdehnung, die weit

den Durchmesser des Sonnenkrpers berschreitet.

Wenn wir uns nun fragen, wie die Aenderungen
zu denken sind, die sowohl bei strkerer Erhitzung
der Sonne als bei weiterer Abkhlung eintreten

wrden, wenn wir uns also berlegen, wie die Sonne

frher beschaffen gewesen ist, und wie sie weiterhin

werden wird, so ist die Antwort nicht so sehr

schwierig, und wir werden sie durch die spectral-

analytische Untersuchung der Fixsterne beantwortet

finden.

Wir wollen deshalb nun zu der Klassifikation der

Sternspectra bergehen, welche von II. C.Vogel auf-

gestellt worden ist, und die, wie oben angedeutet, auf

der Annahme beruht, dass die Unterschiede, wie sie

die Fixsternspectra zeigen, erklrbar sind durch den

Entwickelungsgang, den ein einzelner Stern durch-

zumachen hat. Das Gebiet, welches wir hier betreten,

und welches gleichsam als die Entwickelungsgeschichte
der Fixsterne zu bezeichnen ist, verlockt dazu, auch

noch weiter zu gehen und auch den Uebergang von

den Nebelflecken zu den Fixsternen zu suchen. Mau
wrde aber hiermit das Gebiet der vagen Hypothesen

betreten, und wir wollen uns deshalb nur auf die als

fertige Sterne zu betrachtenden Gestirne beschrnken.

Als erste Stufe des Lebensalters eines Fixsternes

ist der Zustand zu bezeichnen, wie ihn die Sterne

der ersten Klasse aufweisen , derjenigen Sterne,

welche dem Auge als vllig weiss, oder gar etwas

blulich erscheinen. Die Spectra dieser Gestirne

zeigen sich zunchst continuirlich vom Roth bis weit

in das Ultraviolett hinein. Die grosse Intensitt der

brechbareren Strahlen deutet auf eine ganz enorme

Temperatur der leuchtenden Schicht oder Photosphre
solcher Sterne hin.

Von dieser Klasse enthlt die Unterabtheilung c

solche Sterne, auf deren continuirlichem Spectrum
die Wasserstofflinien, sowie die Linie D 3

sie

entspricht einem der bei Gelegenheit der Sonne er-

whnten, auf unserer Erde nicht vorkommenden Gase,

die noch leichter als Wasserstoff sind hell er-

scheinen. Man muss annehmen, dass der eigentliche

Kern dieser Sterne im Verhltniss zur Ausdehnung
ihrer mchtigen Atmosphre sehr klein ist. Das

vom Kern herrhrende ,
weisse Licht erleidet in

der Wasserstoffatmosphre, wie immer, eine elective

Absorption, aber das Licht, welches die unter un-

geheurer Pressung stehende Wasserstoffatinosphre

aussendet, berstrahlt das Licht des Kernes und

auch die Wirkung der Absorption; die Linien des

Wasserstoffes erscheinen hell. Entsprechend dem

enormen Druck der Wasserstoffatmosphre sind die

Linien natrlich sehr breit und verwaschen, und die
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Temperatur Bolcher Sterne ist die hchste, die bei

Gestirnen berhaupt vorauszusetzen ist. Nur wenige

solcher Sterne sind beobachtet; am bekanntesten sind

y Cassiopejae und ji Lyrae.
Den grssten Theil aller Sterne der ersten Spec-

trlklasse hingegen bilden diejenigen, bei denen das

Licht der Atmosphre nicht mehr dasjenige des

Kernes berstrahlt. Die Linien des 'Wasserstoffes

erscheinen also dunkel, doch immer noch dem Druck-

verhltnisse der Atmosphre entsprechend, sehr breit

und verwaschen. Die Bildung einer unserer Sonne

entsprechenden, absorbirenden Schiebt ist entweder

noch gar nicht erfolgt, die Spectra enthalten also

nur die vier Wasserstofflinien, oder sie ist noch in

ihrem Anfangsstadium, indem nur die Linien der

leichtesten .Metalle, wie Natrium und Magnesium, auf-

treten, denen sieb dann bei weiterer Abkhlung und

Entwicklung des Sternes Calcium und Eisen an-

schliessen. Die Mehrzahl aller berhaupt am Himmel

existirender Sterne gehrt dieser Klasse, der Klasse

1 a an.

Es ist der Fall denkbar, dass auf Fixsternen die

absorbirende Wirkung der Atmosphre und ihre

elective Aasstrahlung sich ganz oder nahe aufheben,

und solche Flle sind thatschlich beobachtet bei

einigen Sternen des Orion, in deren Spectrum nur

mit grosser Mhe eine leichte Andeutung der dunklen

Wasserstofflinien zu erkennen ist.

Wir mssen noch einen Augenblick bei wenigen
Sternen verweilen, deren Spectra Eigentmlichkeiten

zeigen, die wohl weniger ein Entwickelungsstadium

darstellen, als eine specielle Eigentmlichkeit des

betreffenden Sternes. Es sind dies diejenigen Sterne,

die zur Klasse I b gehren. Bei denselben sind nm-
lich die Wasserstofflinien wohl recht dunkel, aber

nur wenig breit und verwaschen, nicht mehr als die

eventuell auftretenden Linien anderer leichter Metalle,

wie Magnesium. Dieser Umstand ist bis jetzt wenig

aufgeklrt, er kann nur durch eine verhltnissmssig

gering entwickelte Atmosphre gedeutet werden.

Bei einer weiteren Abkhlung und Verdichtung der

Sterne, die dem ersten Speetraltypus angehren, nimmt
die Atmosphre an Hbe und Ausdehnung immer
mehr ab, die eigentlich absorbirende Schicht wird da-

gegen reicher an Metallen. Das Spectrnm nhert sich

damit immer mehr demjenigen unserer Sonne, d. h.

die Linien des Wasserstoffes bleiben immer noch in Be-

zug auf Strke hervorragend, aber die Linien der

brigen Metalle kommen ihnen nher, das Spectrum
wird berhaupt linienreicher. Die Sonne ist ein

Fixstern, der in seiner Abkhlung und Verdichtung

einigermaassen vorgt sehritten ist. sie giebt die Grund-

form eines Spectrums der zweiten Klasse. Die Charak-

teristik der Spectra der Sterne von der zweiten Klasse,

den gelben Sternen, lautet demnach: Die Metall-

linien erscheinen sehr deutlich und scharf, die Wasser-
stofllinien sind meist noch krftig, aber weniger ver-

waschen. Durch nahe zusammenstehende, feine Linien

entsteht stellenweise der Eindruck von schwachen

Bndern im Spectrum.

Die Spectra von Sternen wie Capolla und Tollux

/.. 1!. stimmen Linie fr Linie mit dem Sonnenspectrum

berein, wenn man bedenkt, dass in den lichtschwachen

Steruspectren die allerschwchsten Linien des Sonnen-

spectrums nicht mehr zu erkennen sind. Die Anzahl

der im Sonnenspectrum festgelegten Linien betrgt
mehrere Tausend und eine grosse Anzahl derselben

hat ihrer Natur nach bestimmt werden knnen. Es

zeigt sich hierbei, dass die schweren Metalle keinen

Beitrag zu diesen Linien liefern, eine Erscheinung,
die nicht berraschen kann, da die Metallgase einiger-

maassen nach ihrem Atomgewicht in der Sonne ver-

theilt sein werden. Von Metallen, die auf den Sternen

des zweiten Typus mit Sicherheit als constatirt be-

trachtet werden knnen, wollen wir auffhren: Eisen,

dessen Linien einen starken Procentsatz aller ber-

haupt vorkommender Linien bilden; Titan, ebenfalls

mit sehr vielen Linien; Mangan, Chrom, Nickel, Ko-

balt, Kupfer etc. Hierzu kommen noch die Linien

der leichten Metalle, die schon in den Sternen der

ersten Klasse erschienen: Natrium, Magnesium und

Calcium. Die schweren Metalle, wie Silber, Gold,

Platin, Iridium, scheinen vollstndig zu fehlen.

Es muss hier brigens eingeschaltet werden, dass

unsere Kenntniss der Metalllinien , so wie sie nur

durch feine Untersuchungen in Laboratorien erreicht

werden kann, noch sehr unvollkommen ist, und dass

es allein aus dem Grunde zu erklren ist, dass weit

mehr als die Hlfte aller Linien im Sonnenspectrum
ihrer Natur nach nicht bestimmt sind.

Wenn die Hypothese, die der VogeFschen Klassi-

fikation der Sternspectra zu Grunde liegt, richtig ist,

so muss man erwarten, bei manchen Sternen die

einzelnen Typen nicht rein , sondern Uebergnge
zwischen denselben vorzufinden. Gerade der Um-

stand, dass dies thatschlich der Fall ist, ist ein

Beweis fr die Richtigkeit der zu Grunde liegenden

Hypothese, wie er nicht besser erwnscht werden kann.

Wir haben bereits oben diesen Uebergang von

der ersten auf die zweite Klasse angedeutet, er ist

zum Theil schon ausgesprochen in der Unterabtheilung

der ersten Klasse, wir wollen ihn hier noch genauer

prcisiren.
Den reinen, unverflschten Typus eines Sterns der

ersten Klasse zeigt z. B. Ophiuchi, der thatschlich

ausser den breiten, verwaschenen Wasserstofflinien

nichts Anderes in seinem Spectrum aufzuweisi o

hat. Ein Schritt weiter fhrt uns zu Andromedae,

der neben den Wasserstofflinien noch diejenigen von

Natrium und Magnesium zeigt, alle ebenfalls sehr

verwaschen; die nchste Stufe deutet etwa Cygui
an: sehr krftige Wasserstofflinien , die Linien von

Natrium, Magnesium, Calcium und die strksten Eisen-

linien. Hierbei ist besonders Werth zu legen auf

die Erscheinung, dass zunchst von einem Metalle

nur die strksten Linien erscheinen, wie bei Cygni

z. B. von Eisen. Dann wrde in der Reihe etwa

Sirius kommen mit allen einigermaassen krftigen

Eisenlinien und mit Linien, deren Natur noch nicht

bekannt ist. Noch etwas weiter folgt Procyon, dessen
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Spectrum mit seinen hervorragenden Gruppen schon

vollstndig an das Sonnenspectrum erinnert, nur alle

schwcheren Linien fehlen. Den Schlussstein bildet

Capella mit allen Linien des Sonn enspectru ins, die

berhaupt wegen der Liehtschwche sichtbar sein

knnen.

Einige wenige Sterne am Himmel, die zu einer

Unterabtheilung der zweiten Speetralklasse gerechnet

werden, zeigen ein ganz abweichendes Spectrum, in-

sofern
,

als sie neben dunklen Linien auch helle ent-

halten. Sie besitzen damit eine gewisse Aehulichkeit

mit den sogenannten neuen Sternen, denen wir eine

besondere Besprechung widmen wollen'.

Weun wir nun die zweite Speetralklasse der Fix-

sterne verlassen und uns zur dritten wenden, so

sehen wir hiermit gleichsam die Zukunft unserer

Sonne, wir sehen an anderen lteren Sternen, wie

unsere Sonne dereinst nach vielen Millionen Jahren

werden wird.

Bei weiterer Abkhlung der Fixsterne wird, ge-

mss unserer vorherigen Auseinandersetzung, die

Mchtigkeit der Atmosphre abnehmen und gleich-

zeitig die Anzahl der absorbirenden Gase zunehmen-

Ausserdem aber wird eine neue bemerkenswerthe

Aenderung eintreten. Die Temperatur der nssersten

noch absorbirenden Schicht wird endlich soweit sinken,

dass der Zustand der Dissociation aufhrt, es werden

chemische Verbindungen eintreten. Die Absorption

einer gasfrmigen, chemischen Verbindung verkndet

sich nun sehr bald im Spectrum durch das Auftreten

sogenannter Bnder. Es sind dies Absorptionsstreifen,

aus einer grossen Menge von Linien bestehend
,

die

an einem Ende scharf begrenzt, nach dem anderen

nur langsam abnehmen.

Die Spectra der dritten Klasse von Fixsternen

weisen demnach zunchst eine noch grssere Anzahl

von dunklen Linien auf, als diejenigen der zweiten

Klasse. Hierzu kommt eine Anzahl der vorhin be-

schriebenen Absorptionsbnder, die auf chemische

Verbindung schliessen lassen, deren Natur jedoch
noch unbekannt ist, Klasse III a.

Meist sind die hierher gehrenden Steine recht

schwach, ihr schnster Vertreter ist aber der helle

Stern (X Orionis. Die dunklen Linien werden in die-

sen Spectren nach dem Violett zu so dicht, dass

schliesslich kaum noch merkbare, helle Lcken bleiben.

Mit der breiten G -
Gruppe scheint zuweilen das Spec-

trum vllig abgeschnitten zu sein. Die interessan-

testen Spectra von allen bieten nun diejenigen wenigen

Sterne, welche zur Klasse III b gehren. Die Metall-

liuien sind fast gnzlich verschwunden und es bleiben

nur noch breite, dunkle Bnder brig, bei denen die

Intensittsabnahme umgekehrt ist, wie bei den Sternen

der Klasse III, sie sind nach dem Roth zu scharf

begrenzt, nach dem Violett zu verwaschen. Bei diesen

Spectren hat sich ergeben, dass die dunklen Bnder
die Absorptionsbnder der Kohlenwasserstoffverbin-

dungen sind; smmtliche Kohlenwasserstoffe zeigen
dasselbe Spectrum, welches wahrscheinlich dem Ace-

tylen angehrt, welches als Zersetzungsproduct aller

glhenden Kohlenwasserstoffe entsteht. Es ist also

bei diesen Sternen gelungen, die Existenz einer che-

mischen Verbindung mit Bestimmtheit nachzuweisen,
der einzige Fall dieser Art bis jetzt.

Die Sterne der dritten Klasse sind alle stark

orange oder roth gefrbt, in Folge der starken Ab-

sorption im Blau und Violett, und die meisten ver-

nderlichen Sterne von lngerer Periode gehren zu

ihnen.

Es ist dies leicht erklrlich
,
wenn man annimmt,

dass die Vernderlichkeit der Fixsterne, sofern sie

nicht so regelmssig ist, wie z. B. bei den Sternen

des Algoltypus ,
von einem periodischen Auftreten

einer grsseren Menge von Abkhlungsproducten
herrhrt, hnlich den Flecken unserer Sonne.

Dass solche Bildungen um so mehr auftreten, je
weiter die Abkhlung eines Fixsterns vorgeschritten,
ist leicht einzusehen, und eine Zurckfhrung der

Vernderlichkeit auf eine den Sonnenflecken hnliche

Erscheinung ist daher durchaus verstndlich. Uner-

klrlich ist hierbei die mehr oder minder grosse

Regelmssigkeit und Periodieitt der Erscheinung,
doch ist ja auch die bekannte elfjhrige Sonnen-

fleckenperiode noch durchaus in ihren Ursachen un-

erforscht.

Einen Uebergang der Sterne der zweiten Speetral-
klasse in diejenige der dritten ist mit grosser Deut-

lichkeit wahrzunehmen durch das zunchst kaum
merkliche Auftreten der dunklen Absorptionsbnder.
Eine Mittelstufe bildet z. B. Aldebaran

,
der auch in

Bezug auf seine Farbe zwischen den gelben und

rothen Sternen steht.

Andrea Naccari: Wirkungen der elektrischen
Funken auf elektrisirte Leiter. (Atti della

K. Accademia delle Scienze di Torino, 1889, Vol. XXIV,

p. 195.)

Bei der Wiederholung der Versuche ber die Wir-

kungen der ultravioletten Lichtstrahlen auf elek-

trisirte Leiter hat Herr Naccari, als er kleine

Funken anwendete, neue Erscheinungen beobachtet,

welche nach den bisherigen Deutungen sich nicht

erklren lassen.

Zunchst fand Verfasser, dass ein noch so kleiner

Funken
, wie z. B. der des Unterbrechers bei dem

du Bois'schen Schlitten, bereits intensive Wirkungen
auf einen isolirten

,
elektrisch geladenen Leiter er-

zeugte. Diese Wirkungen usserten sich in einer

Beschleunigung der Zerstreuung der Elektricitt, und

zwar sowohl wenn der Leiter positiv geladen war,

wie bei entgegengesetzter Ladung.
Eine Messingkugel von 4 cm Durchmesser hing

mittelst eines Seidenfadens an einer Siegellackstange,

die an einem eisernen Stativ befestigt war. Ein

isolirter Draht verband die Kugel mit der Nadel eines

Masc art' sehen Elektrometers, dessen beide Qua-

dranteupaare bezw. verbunden waren mit den beiden

Polen einer Sule, deren Mitte zur Erde abgeleitet

war. Die Ausschlge des Elektrometers wurden

mittelst Spiegel und Lichtstreifen an einer Scala ab-
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gelesen, an welcher ein Dan iclUsehes Element eine

Ablenkung von vier Theilstriclien hervorrief. In

geringer Entfernung von der Kugel stand der

du Bois'scbe Schlitten mit seinem Unterbrecher der

Kugel zugekehrt. Der Abstand zwischen Unter-

brecher und Kugel war in den verschiedeneu Ver-

suchen ein verschiedener. Von Zeit zu Zeit wurde

die Stellung des Lichtstreifens auf der Scala beob-

achtet, deren Nullpunkt in der Mitte war. War die

Kugel entladen, dann stand der Lichtstreifen auf

Null. Der Schlitten war mit einem B un sen'schen

Element verbunden.

Uni eine Vorstellung zu geben von der Art und

Grsse der beobachteten Wirkung sollen einige Zahlen-

werthe angefhrt werden.

Der Unterbrecher war 2 cm von der Kugel ent-

fernt, welche eine negative Ladung hatte und die

Nadel auf 212 ablenkte; nach sechs Minuten war

der Ausschlag 205, nun wurde der Schlittenstrom

geschlossen und nach einer Minute geffnet, die Ab-

lenkung war auf 116 zurckgegangen; nach einer

ferneren Minute war die Ablenkung noch 116;

wurde nun der Schiitteukreis wieder eine Minute ge-

schlossen, so fiel die Ablenkung auf 75, in der

zehnten Minute war die Ablenkung 75; Schluss

des Stromes fr eine Minute, die Ablenkuug sank

auf 15.

Ein anderer Versuch mit positiver Ladung der

Kugel und bei gleichem Abstand des Unterbrechers

von der Kugeln 2cm ergab folgende Ablenkungen:
Bei Beginn des Versuches 4-216; nach einer Minute
L 212, Schluss des Schlittenstromes und Oeffnung

nach einer Minute Ablenkung + 100; drei Minuten

nach Beginn Ablenkung = 4" 100; nachdem der

Seblittenstrom eine Minute geschlossen war, Ablen-

kung nach der vierten Minute 4" 5-1; nach der fnften

| 54; Schluss des Stromes fr eine Minute, Ablen-

kung nach sechs Minuten 4" 31.

Nach den von Herrn Naccari als Beispiele an-

gefhrten Einzelversuchen waren die Funken noch

wirksam bis zum Abstnde von 10 cm bei der nega-
tiven und bis 7 cm bei der positiven Ladung. Eine

Vergleichung zwischen den beiden Versuchsreihen

war jedoch bei ihrer Anstellung nicht beabsichtigt
und kann daher auch nicht gemacht werden.

Liess mau die kleinen Funken berspringen, wh-
rend die Kugel entladen war, so wurde keine Wirkung
beobachtet. Mit Inductionsspiralen von verschiedeneu

Grssen, welche Funken von einigen Millimetern bis

zu solchen von 45 cm Lnge gaben, wurden hnliche

Wirkungen erzielt; aber die Intensitt derselben

wuchs bei weitem nicht in demselben Verhltniss wie

die Strke des Inductionsapparates oder die Lnge
des Funkens.

Dass die Beschleunigung der Dispersion ebenso-

wohl bei positiver wie bei negativer Entladung statt-

fand, wies sofort darauf hin, dass diese Erscheinung
nicht auf die bekannte Wirkung der ultravioletten

Strahlungen (variazoni), die Hertz entdeckt hatte,

zurckgefhrt werden drfe. Andererseits wurde die

Wirkung sofoit aufgehalten, wenn man eine Quarz-
oder Gypsplatte zwischeusclialtete; dieselbe Folge
hatte jedes nicht durchbohrte Diaphragma.

Ob elektrostatische Wirkungen bei den beschrie-

benen Erscheinungen in Frage kommen, oder die von

Guthrie entdeckte und von Elster und G eitel

untersuchte Wirkung glhender Krper auf geladene

Conductoren, wurde durch besondere Versuche geprft.
Beide Erklrungen mussten ausgeschlossen werden.

Eine zur Erde abgeleitete Scheibe aus metallischem

Geflecht, zwischen den Funken und den Leiter ge-

bracht, beeintrchtigte die Wirkung nicht. Anderer-

seits konnte weder eine Flamme noch ein glhender
Platindraht die Entladung des isolirteu Leiters be-

einflussen, wenn ein Metallgeflecht, das zur Erde

abgeleitet war, zwischengeschaltet wurde.

Es blieb nun noch eine Erklrung zu prfen, ob

nmlich die den Funken umgebende Luft vielleicht in

einer Weise modificirt wrde, dass sie die beobachtete

Wirkung erzeugte. Zu diesem Zwecke wurde die den

Funken gebende Inductionsspirale in eine so grosse Ent-

fernung vom elektrisirten Leiter gebracht, dass sie keine

zu starke Wirkung auf letzteren hervorbrachte. Dann

wurde mittels eines Blasebalges in einem passenden
Moment und durch einige Zeit die Luft aus der Nhe
des Funkens gegen die Kugel getrieben, eine Scheibe

aus Metallnetz, die mit der Erde verbunden war,

stand stets zwischen Funken und Kugel. Das den

Luftstrom zuleitende Gummirohr war so gestellt, dass

der Funke durch den Luftstrom nicht verschoben

wurde. Wurde ein Luftstrom gegen die Kugel ge-

richtet, whrend kein Funke bersprang, so trat keine

Wirkung auf; wohl aber wurde die Entladung be-

deutend beschleunigt, wenn der Luftstrom whrend der

Fankenentladung wirkte. Von den angefhrten Ex-

perimenten soll hier einer als Beispiel erwhnt werden.

Der Abstand der Spirale von der Kugel betrug
2 cm, die Lnge der Funken 1mm. Bei Beginn des

Versuches erzeugte die positiv geladene Kugel eine

Ablenkung am Elektrometer von 4 192; nach einer

Minute betrug sie 4" 183; nun liess man die Funken

berspringen, nach der zweiten Minute war die Ab-

lenkung 4" 164, nach der dritten 4" 144; nun liess

man den Luftstrom zwei Minuten wirken, die Ab-

lenkung war nach der vierten Minute 4" 28 und nach

der fnften 4" 6-

Aehnlich waren die Wirkungen in den anderen

Versuchen. War die Kugel entladen, so verschwand

jede Wirkung.
Diese Versuche stellen ausser Zweifel, dass die

Zerstreuung der Elektricitt sich bedeutend beschleu-

nigt, wenn die Luft, durch welche der Funke hindurch

geschlagen und welche bekanntlich eine leuchtende

Aureole bildet, mit der Kugel in Berhrung gebracht

wird. Da die Wirkung bei beiden Arten von Elek-

tricitt die gleiche, oder nur wenig verschieden ist,

so scheint es, dass die so vernderte Luft berhaupt
den Durchgang der Elektricitt leicht gestattet. Be-

merkt zu werden verdient, dass in einigen Fllen

ohne Luftstrom die positive Elektricitt unter ganz
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gleichen Bedingungen leichter entwich als die ne-

gative.

Um zu untersuchen, ob die Vernderung, durch

welche die Luft eine grossere Leitungsfhigkeit er-

laugt, eine bleibende ist, oder mit dem Verschwinden

des Funkens aufhrt, wurden folgende Versuche an-

gestellt. Man Hess den Funken in einer Glaskugel

berspringen, welche vier Oeffnungen hatte, zwei zum
Durchtritt der Elektroden, und zwei zum Hinaus-

blasen der Luft, nachdem die Funken lngere Zeit

bergesprungen waren. Es zeigte sich keine Wirkung.
Als hingegen der Blasebalg thtig war, solange die

Funken bersprangen, so trat eine schnelle Dispersion

der Elektricitt ein
,
obwohl der Abstand von der

Kugel 20 cm betrug. Somit ist klar, dass die Luft

nach kurzer Zeit die Eigenschaft verliert, die sie

durch den Funken erlangt.

Die hier beschriebenen Versuche haben eine nahe

Beziehung zu denen von Arrhenius (Rdsch. III, 111)
und von Schuster (Rdsch. II, 359) beschriebenen,

welche sich auf die Leitung verdnnter Luft beziehen.

Schuster hat freilich auch einige Experimente bei

gewhnlichem Luftdruck angestellt; aber die Be-

dingungen der Versuche und auch die gewonnenen
Resultate waren zum grossen Theil verschieden; ebenso

ist die Erklrung von Schuster (Rdsch. II, 359)

eine andere als die hier von Herrn Naccari ge-

gebene.

J. E. Abt'lous: Untersuchungen ber die

Mikroben des Magens im normalen Zu-
stande und ihre Wirkung a u f d i e Nah-

rungsmittel. (Comptcs rendus, 18S9
,

T. CVI1I,

p. 310.)

Durch Auspumpen seines eigenen Magens im

nchternen Zustande mit einer sorgfltig sterili-

sirten Magenpumpe und nachdem er den Mund und

den Schlund desinficirt hatte, hat Herr Abelous
unter den erforderlichen Vorsichtsmaassregeln Mate-

rial gewonnen, um die im normalen Magen vorkom-

menden Mikroorganismen zu untersuchen. Er iso-

lirte und kultivirte dieselben auf den gebruchlichen,
festen Nhrsubstraten und konnte 10 verschiedene

Arten aulfinden, von denen sieben bereits bekannte

Magcnbuwobner sind, nmlich: Sarcina ventriculi,

Bacillus pyoeyaneus, Bacterium lactis aerogenes, Ba-

cillus subtilis, B. myeoides , B. amylobacter und Vi-

brio rugula. Die brigen neun scheinen bisher noch

nicht beschrieben zu sein; es sind dies ein Coccus

und acht Bacillen. Ausser ihrer Gestalt, Grsse und

Fortpflanzungsart wurden auch die sonstigen biolo-

gischen Verhltnisse untersucht, und es ergab sich,

dass sie dem sauren Magensaft lnger Widerstand

zu leisten vermgen, als die mittlere Dauer der

Magenverdauung betrgt, und dass 10 von diesen

Mikroorganismen bei Luftmangel sich mehr oder

weniger ppig entwickeln.

Von besonderem Interesse sind die Untersuchungen
ber die Wirkung dieser Mikroben auf sterilisirte

Nahrungsmittel (abgerahmte Milch, geronnenes Eier-

eiweiss, Fibrin, Kleber, Lactose, Rohrzucker, Trauben-

zucker, Strkekleister). Die Resultate waren im

Allgemeinen folgende:

1) Milch: 3 Mikroben peptonisiren das Casei'n,

ohne dass die Milch gerinnt; 9 lassen die Milch ge-
rinnen oder schlagen das Casei'n nieder und lsen es

dann ziemlich schnell wieder auf; 4 lassen die Milch

gerinnen und lsen das Gerinnsel nicht wieder.

2) Eiweiss: 5 Mikroben lsen dasselbe schnell und

vollstndig; 5 lsen es nur tbeilweise.

3) Fibrin: 5 lsen es vollstndig und schnell;
6 greifen es wohl an

,
knnen es aber nicht voll-

stndig lsen; 2 greifen es schwach an.

4) Kleber: 2 lsen ihn ziemlich schnell und voll-

stndig; 3 vollstndig aber laugsam; 4 langsam und
tbeilweise.

5) Lactose: 8 verwandeln sie schnell in Milch-

sure; 2 langsam und schwach.

.

(i) Rohrzucker: 3 invertiren ihn schnell; 4 schw-

cher; 1 sehr schwach.

7) Traubenzucker: (i bilden auf seine Kosten merk-

liche Mengen Alkohol
;

5 nur geringe Mengen oder

Spuren.

8) Strke: 5 verflssigen und verwandeln den

Strkekleister schnell in Zucker; 3 verwandeln ihn

theilweisc in Zucker; 5 bilden auf seine Kosten nur

Spuren von Traubenzucker.

Lsst man alle Mikroben gleichzeitig auf ein

Nahrungsmittel wirken, so ist der Angriff ein sehr

lebhafter; es entsteht eine reichliche Gasentwicke-

lung, namentlich beim Angriff auf Kohlenhydrate.
Die Umwandlung der stickstoffhaltigen Substanzen

erzeugt einen ekelhaften, wahrhaft kothartigeu Ge-

ruch. Die Wirkung der Mikroben verlangsamt sich

dann und hrt schliesslich ganz auf, in Folge der

Anhufung saurer Producte. Wenn zu der Masse

Kreide zugesetzt wird, so geht die Wirkung regel-

mssig weiter. Die Wirkung der Mikroben zeigt

sich nicht bloss in der Bildung von Peptonen ,
von

Traubenzucker und Alkohol, sondern auch in dem
Auftreten von Producteu weiter fortgeschrittener

Umbildung (Leucin, Tyrosin ,
fette Suren, Amino-

niakverbindungen).
Die Schlsse ,

welche Verfasser aus seinen nur in

kurzem Auszuge mitgetheilten Beobachtungen ab-

leitet, sind die folgenden :

1) Man findet im Magen unter normalen Ver-

hltnissen ziemlich viel Mikroben. Diejenigen, welche

isolirt werden konnten ,
widerstehen gut der Wir-

kung einer ziemlich stark saureu Flssigkeit. Mehrere

knnen ohne Luft leben.

2) Alle diese Mikroben ben in der Retorte
eine mehr oder weniger schnelle ,

mehr oder weniger

energische Wirknng auf mehrere Nahrungsmittel aus.

.'!) Sttzt man sich auf die geringste Zeit, die in

der Retorte nothwendig ist fr die Umwandlung
merklicher Mengen von Nahrungsmitteln, so scheint

es, dass der wahre Schauplatz der Wirkung dieser

Mikroben nicht der Magen ist, sondern der Darm; der

Aufenthalt der Nahrungsmittel im Magen ist zu kurz.
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1) Iu den Darm mit dem Speisebrei eingefhrt,

mssen diese Mikroben eine wichtige Rolle bei der

Verdauung spielen, da in der Retorte, das ist unter

ungnstigen Bedingungen, viele von ihnen die Nah-

rungsmittel schnell zersetzen.

A. F. W.Schimper: Die epiphytische Vegetation
Amerikas. Mit vier Tafeln in Lichtdruck und

zwei lithographischen Tafeln. (Jena, Gustav Fischer,

1888.)

Der tropische Urwald ist vorzglich charakterisirt

durch die ppige und artenreiche Vegetation von

Rlthenpanzeu und Farnen, welche sich auf den

Stammen und Aesten der Rume ansiedeln. Den

Bau und die Lebensweise dieser Epiphyten hatte

Herr Schi m per bereits vor einigen Jahren eingehend

studirt und in einer vortrefflichen Arbeit geschildert

(s. Botanisches l'entralblatt, 1S84). Die Anpassungen,
durch welche die Epiphyten Wasser und Mineral-

stoffe erhalten, bilden auch zum Theil den Gegenstand
der vorliegenden Arbeit, welche sich in vier Theile

gliedert : 1) Die systematische Zusammensetzung der

Epiphytengenossenschaft in Amerika, 2) Die Anpas-

sungen der Epiphyten an den Standort, 3) Die Ver-

keilung der epiphytischen Pflanzenarten innerhalb

ihrer Verbreitungsbezirke, 4) Die geographische Ver-

breitung der Epiphyten in Amerika.

Im ersten Abschnitt giebt Verfasser ein Verzeich-

niss derjenigen Pflanzengattnngen ,
welche epiphy-

tische Arten enthalten. Es ergiebt sich daraus,

dass die Zahl der in der Epiphytengenossenschaft
vertretenen Familien eine geringe ist , dass mehrere

derselben aber eine verhltuissmssig sehr grosse
Zahl epiphytischer Arten fhren, so die Farne, Orchi-

deen, Bromeliaceen, Araceen u. s. w. Weiter ergiebt

sich eine grosse Uebereinstimmung der Epiphyten-

genossenschaften in beiden Welten. Die erste Be-

dingung, dass eine Pflanze der epiphytischen Genossen-

schaft angehren knne, ist, dass ihre Samen zur

\ erbreitung auf Baumsten geeignet sind; ausser-

dem mssen sie an dem Substrat hngen bleiben und
auf demselben die zur Keimung nthige Wasser-

menge finden. Diesen Bedingungen entsprechen die

Samen der Epiphyten entweder dadurch, dass sie

von einer fleischigen Hlle umgeben sind und daher

von Vgeln, Affen etc. mit deren Excrementen, in

denen sie einen gengenden Kitt finden und zugleich

gegen das Austrocknen geschtzt sind, verbreitet

werden; oder dadurch, dass sie in Folge ihrer Leichtig-
keit von dem leisesten Luftzug fortgetragen werden

und iu Folge ihrer Kleinheit in die Spalten der Rinde

eindringen; oder endlich dadurch, dass sie mit be-

sonderen Flug- und Haftapparaten versehen sind.

Diese Eigenschaften der Samen sind nicht als

Anpassungen an die epiphytische Lebensweise zu

betrachten, sondern sie waren schon vorher vorhanden
und ermglichten erst die Entwickelang von Epiphyten
aus Erdpflanzen. Die weiteren Anpassungen, durch

welche viele dieser Pflanzen sich ganz und gar der

epiphytischen Lebensweise anbequemten, beziehen

sich nicht auf die im Dienste der geschlechtlichen

Vermehrung stehenden Organe und Vorgnge, jedoch
wohl mit Ausnahme der Keimung. Auch die vegeta-
tive Vermehrung, die bei den Epiphyten im Ganzen

eine weit grssere Rolle spielt, als bei den Erdpflanzen,
ist durch die atmosphrische Lebensweise nicht

wesentlich beeinflusst worden. Doch giebt es wenig-
stens eiuen Fall vegetativer Vermehrung, der nur

bei epiphytischer Lebensweise mglich ist. Die gleich

Bartflechten von den Baumsten herunterhngenden
Schweife jener bekannten und weit verbreiteten

Bromeliacee, der Tillandsia usneoides, werden nmlich

durch starken Wind oft derart zerfetzt, dass ihre

Fragmente den Boden bedecken ,
wo sie zu Grunde

gehen; theilweise jedoch fallen die abgerissenen

Zweige auf andere Baumste, wo sie sich ungestrt
weiter entwickeln. Die Vgel tragen zur Verbreitung
der Tillandsia -

Sprosse dadurch bei, dass sie die-

selben zum Nestbau verwenden , wodurch die Pflanze

in ihrer Forteutwickelung nicht gestrt wird. Die

Pflanze blht fast niemals und ist ganz auf ihre

vegetative Vermehrung angewiesen.
Weit grsser und allgemeiner ist der Einfluss der

epiphytischen Lebensweise auf die Organe der Er-

nhrung und Befestigung gewesen, und zwar ist es

vorwiegend die Armuth des Standortes an wsserigen

Nhrstoffen, die iu der Physiognomie der Epiphyten-

genossenschaft zum Ausdruck kommt. Verfasser hat

daher auch den Modus der Wasseraufnahme als Ein-

theilnugsprincip gewhlt. Er unterscheidet danach vier

Gruppen von Epiphyten :

1) Die Pflanze begngt sich damit, die an der

Oberflche der Wirthpflanze befindlichen wsserigen
Nhrstoffe auszunutzen. Die meisten Vertreter dieser

Gruppe sind mit Schutzmitteln gegeu das Austrocknen

versehen. Einzelne (Polypodiuni incanum) knnen
einen betrchtlichen Wasserverlust ohne Schaden er-

tragen. Die Mehrzahl hat besondere Wasserbehlter,
die sich bei Regenwetter fllen und, sobald nthig,
zu Gunsten der Erhaltung der Pflanze entleert werden.

Als Wasserbehlter dient bei vielen dieser Epiphyten
eine zusammenhngende Gewebe - Schicht zwischen

dem grnen Gewebe und der Epidermis der Bltter

(Peperomien, Gesneraceen). In anderen Fllen linden

wir mchtige Knollen (Gesnera) oder spindelfrmig an-

geschwollene Stolonen (Utricularia) als Wasserspeicher

thtig. Philodendron cannifolium besitzt spindel-

frmig angeschwollene Blattstiele, welche grosse,

luftfhrende Intercellularrume fhren, und sich bei

Regenwetter wie grosse Schwmme vollsaugen. Hier

und in anderen Fllen konnte Verfasser experimentell

zeigen, dass das aufgesaugte Wasser der Pflanze zu Gute

kommt. Bei den Orchideen findet die Aufspeicherung
des Wassers theils in den Blttern, theils in den Schein-

kuollen, theils in den Wurzeln (Aerauthus) statt.

Auch sind die Orchideen mit Wurzeln versehen,

welche vermge ihrer weissen
,
luftfhrenden Hlle

I Vclamen) ein schnelles Aufsaugen des Wassers er-

mglichen. Mehrere Arten der Gattung Aerauthus

bestehen fast nur aus Wurzeln, die hier ganz die
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Assimilation bernommen haben. In Folge dieses

Baues ist die Transpiration der Pflanze nur eine geringe.

(Auch die Luftwurzeln der anderen Orchideen, wie

berhaupt der meisten Epiphyten sind chlorophyll-

haltig.)

2) Die Pflanze treibt von ihrem luftigen Stand-

orte aus Wurzeln bis in den Boden. Bei vielen

Pflanzen dieser Gruppe finden wir eine merkwr-

dige Differenziruug des Wurzelsystems, indem einige

Wurzeln positiv geotropisch sind
,
whrend andere

von der Schwerkraft nicht beeinflusst werden. Erstere

wachsen ausserordentlich schnell, bis sie in den Boden

gelangen ,
und sind durch ihren histologischen Bau

zur Leitung der Nhrlsung ausgezeichnet angepasst

(Nhrwurzeln) , whrend die anderen rankenartige,

ausserordentlich feste Haftorgane von weit geringerer

Lnge darstellen (Ilaftwurzeln). Uebergnge zwischen

beiden Arten von Wurzeln finden sich nicht, und die

usseren Bedingungen haben keinen Einfluss darauf,

ob sich ein Glied des Wurzelsystems zur Haft- oder

Nhrwurzel ausbildet. Die federkiel- bis fingerdicken
Haftwurzeln sind stets negativ heliotropisch, und von

bedeutender Zugfestigkeit, in Folge des Vorwaltens

dickwandiger, stark verholzter Fasern und des Zurck-
tretens der leitenden Elemente. Die Nhrwurzeln
besitzen ein unbeschrnktes Lugenwachsthum , so-

dass sie sogar den Boden erreichen, wenn der Epiphyt
sich 100 Fuss ber demselben befindet. Dieleitenden

Elemente herrschen in ihnen vor, die mechanischen

treten zurck. Von Monokotylen gehren hierher Arten

der Gattungen Carludovica, Anthurium, Philoden dron,

von Dikotylen vor Allem Clusia rosea.

3) Die Pflanze bildet sich durch Aufsammeln ab-

fallender Pflanzeutheile, Thierexcremente und atmo-

sphrischen Wassers ein Nhrsubstrat, welches sie

durch die Wurzeln ausnutzt. Die Wurzeln stellen

vielverzweigte Geflechte schwammartiger Structur

dar, iu und auf welchen sich allmlig jene humus-

bildenden Stoffe ansammeln. Die oft ber einen

Cubikfuss mchtige Wurzelmasse ist durch Haftwurzeln

befestigt ;
bei der jungen Pflanze dienen dieselben

zugleich der Ernhrung. Bald entstehen jedoch be-

sondere Nhrwurzeln, welche, da ihnen die Ausnutzung
eines oberhalb des Wurzelkrpers befindlichen Nhr-
bodens obliegt, negativ geotropisch sind. Neben

einigen Orchideen (Oucidium altissimum, Cyrtopodium)
ist Anthurium Hiigelii die bemerkenswertheste Pflanze

dieser Gruppe.

4) Der Epiphyt sammelt gleichfalls ein Nhrsub-
strat an, nutzt dasselbe aber mit Hlfe der Bltter
aus. Ebenso wie auch das eben genannte Anthurium

Hgelii, das in seiner mchtigen Blattrosette grosse

Mengen von Humus festhlt, in welchen die Nhr-
wurzeln eindringen, bilden bei den Epiphyten der

vierten Gruppe die Bltter einen mchtigen Trichter,

der aber nicht nur Humus, sondern auch reichlich

Wasser (hufig ber einen Liter) ansammelt. Der Humus
wird hier nicht von Wurzeln ausgebeutet, vielmehr

wird die Aufnahme der Nhrstoffe durch die Bltter

besorgt, und zwar vermittels eigeuthmlich einge-

richteter Schuppenhaare. Diese Gruppe wird durch

die epiphy tischen Bromeliaceen reprsentirt, die sich

durch die erwhnte Eigentmlichkeit in der Auf-

nahme ihrer wsserigen Nahrung ganz wesentlich von

beinahe allen anderen Luftpflanzen unterscheiden.

Ein Eingehen auf die hchst interessanten Vernde-

rungen , welche dieser eigentmliche Modus der

WasseraufDahme in der Structur der epiphytischeu
Bromeliaceen hervorgerufen hat, ist an dieser Stelle

nicht mglich. Es mge nur bemerkt werden, dass

sich schon bei den terrestrischen Bromeliaceen hnliche

Einrichtungen vorfinden, woraus zu schiessen ist,

dass die Anpassungen an Wasseraufnahme durch die

Bltter als eine Ursache, nicht als die Wirkung des

Ueberganges vieler Bromeliaceen zur epiphytischen
Lebensweise zu betrachten ist.

Die Vertheilung und Gliederung der Epiphyten-

genossenschaft innerhalb der einzelnen Vegetations-

gebiete wird ausser durch das verschiedene Licht-

und Feuchtigkeitsbedrfniss durch die Beschaffenheit

des Substrats, d. h. der Rinde der Wirthsbume be-

stimmt. Die Ansprche, welche die verschiedenen

Epiphyten in dieser Beziehung stellen, sind sehr un-

gleich. Am gengsamsten sind die Bromeliaceen,

welche auch auf spiegelglatter Rinde ppig zu ge-

deihen vermgen, indem sie sich mittels eines Kittes

an derselben befestigen und in ihrer Ernhrung von

ihr ganz unabhngig sind. Sie sind daher, wie

bei uns die Flechten, die Pioniere fr eine andere

Vegetation. Sehr gengsam sind auch kleine Farne

und Peperomien, deren haardnne Wurzeln in kaum
sichtbare Risse eindringen. Baumarten mit sehr

rissiger Borke tragen eine grssere Anzahl ver-

schiedener Epiphyten. Eine sehr eigenartige, durch

das Vorherrschen grosser Farne ausgezeichnete Vege-
tation tragen die Palmen in ihren persistirenden

Blattbasen. Noch charakteristischer ist die gleich-

falls wesentlich aus Farnen bestehende Epiphyten-
flora der Baumfarne.

Der Savanneuwald trgt meist eine weniger ppige
und formenreiche epiphytische Vegetation, als der

Urwald. Sie ist charakterisirt durch Pflanzen mit

vorzglichen Schutzmitteln gegen das Austrocknen :

dickblttrige Orchideen
,
Tillandsien

,
Cacteen ,

kleine

lederartige Farne u. s. w. Dieselbe Vegetation

bedeckt im Urwalde die obersten Zweige der Baum-

kronen. In den Savannen fehlen Arten , die gleich-

zeitig cpiphytisch und terrestrisch wachsen, voll-

stndig. Im Urwalde dagegen trifft man mancherlei

Arten, die zugleich auf dem Boden und auf den

Bumen wachsen
;
aber niemals treten die Epiphyten

der oberen Aeste terrestrisch auf, oder wachsen

Bodenpflanzen auf den Gipfeln der Bume. Eine

grssere Uebereiustimmung als zwischen Erdpilanzeu

und Epiphyten besteht zwischen der epiphytischen

Vegetation und derjenigen der Felsen. Viele Farne,

Bromeliaceen (Aechmea), Orchideen, Araceeu, Cacta-

ceen u. s. w. wachsen zugleich auf Bumen und auf

Felsen , wo sie sich in hnlicher Weise ernhren und

befestigen. Indessen sind doch im Ganzen genommen
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epiphytische und rupestre Vegetation scharf von ein-

ander geschieden, was theilweise auf den verschiedenen

Verbreitungsbedingungen beruht.

Die epiphytische Flora trgt im ganzen Unifange

des tropisch -amerikanischen Urwaldes einen sehr

gleichmssigen systematischen und physiognomischen
Charakter. Ihre hauptschlichsten Bestandtheile sind

berall Bromeliaceen, vorwiegend Tillandsieeu, deren

grne, nur stellenweise (namentlich an den Blattbasen)

mit Schuppen versehene Arten fast ausschliesslich schat-

tige Standorte bewohnen, whrend die stark beschupp-
ten und daher grau oder weiss erscheinenden Arten

sieh auf den hchsten Aesten der Urwaldbume im vollen

Lichte entwickeln oder die dnnen Wlder der Sa-

vannen schmcken. Nchst ihnen sind wohl die

gewhnlichsten Epiphyten die Arten der Gattung

Aechmea, welche durch ihre grossen, farbenprch-

tigen Blthenstnde und ihre farbigen Frchte ins

Auge fallen. Nach den Bromeliaceen liefern Araceen,

Orchideen ,
Farne das mchtigste Contingent der

Epiphytengenossenschaft. Die Orchideen bertreffen

die Bromeliaceen bei weitem an Artenzahl, sind aber

meist klein und unscheinbar; vorherrschend sind die

rein amerikanischen Gattungen Pleurothallis (mit

mehr als 40(1 Arten!) und Epidendrum.
Auch in den trockneren Gebieten des tropischen

Amerika fehlen die Epiphyten nicht, doch treten sie

freilich in um so sprlicheren Arten und Individuen

auf, je geringer die Feuchtigkeit ist. Selbst in den

trockenen Kstengebieten Nord - Chiles und Perus finden

sich noch einige graue Tillandsien.

Die frher berhrte Uebereinstimmung zwischen der

epipbytisehen Vegetation der Savannen und derjenigen,

welche die hchsten Gipfel der Urwaldbume bevlkert,

beruht darauf, dass die Epiphyten der Savannen
aus dem Urwalde stammen. Das ergiebt sich vor

allem daraus, dass in den Savannen die terrestrische und

epiphytische Vegetation ganz streng geschieden bleiben,

whrend im Urwald ein allmliger Uebergang von

der einen in die andere und von den unteren Schichten

der Epiphytenvegetation in die oberen sich zeigt.

Nicht von der Wrme, sondern von der Feuch-

tigkeit ist die Entwickelung der Epiphyten abhngig.
Am reichsten an Epiphyten ist berall die meist

zwischen 1300 und 1600m gelegene Wolkenregion;
oberhalb derselben nimmt ihre Menge ab, aber keines-

wegs in Folge der Temperaturabnahme, sondern weil

die Luftfeuchtigkeit, relativ und absolut, mit der

Hhe abnimmt. Dies zeigt eine Betrachtung der

Epiphytenvegetation in den feuchten Gebieten des

stlichen Himalaya. Hier treten nmlich in den hheren

Regionen, etwa von 4000 Fuss an zu der bis dahin

tropischen Epiphytenformation Typen der nrdlichen

gemssigten Zone, die mit der Hhe zunehmen und
ber 6000 Fuss weit ber die tropischen Arten vor-

herrschen. Da wachsen als Epiphyten verschiedene

Arten von Rhododendron , Vaccinium
, Vogelbeer-

bumen, ferner Epheu, ein Ribes, ein Evonymus u. s. w.

Manche dieser Arten erreichen ber 10 000 Fuss.

Die epiphytische Lebensweise ist also nicht an tropische

Hitze gebunden, sondern tritt da ein, wo der Dampf-

gehalt der Luft und die Regenmenge gross genug

sind, um terrestrischen Gewchsen das Gedeihen auf

Bumen zu gestatten.

Im Gegensatz zu Europa fehlen die Epiphyten
auch im atlantisch - nordamerikanischen Waldgebiet

nicht, aber es sind alles Formen, die aus dem tropischen
Urwald eingewandert und mit sehr vollkommenen

Schutzmitteln gegen Trockenheit ausgerstet sind.

In den nordamerikanischen Wldern wrden die

Schatteupflanzen des Bodens aus Mangel an Feuchtig-

keit nicht auf der Baumrinde gedeihen knnen, und

so konnten sich dort keine Epiphyten selbstndig
entwickeln. Auch weit nach Sden sind die Epi-

phyten des brasilianischen Urwaldes gewandert; in

Argentinien finden wir eine ganze Reihe derselben.

Auch hier konnte in Folge des Mangels an hin-

reichender Feuchtigkeit keine autochthone epiphy-
tische Vegetation entstehen.

Neben dem tropischen giebt es aber in Amerika

einen zweiten, weit kleineren Bilduugsherd epiphy-
tischer Gewchse, das antarktische Waldgebiet, wo

die Niederschlge so massenhaft fallen und die Tage
des Regens und umwlkten Himmels so hufig auf-

treten, wie es ausserhalb der Tropenzone sonst nur

an wenig vereinzelten Orten vorkommt". Die Kste
ist von circa 30 sdl. Br. bis zur ussersten Spitze

von Feuerland mit dichten Wldern bedeckt, die eine

sehr ppige und wenn auch nicht formenreiche, so

doch sehr eigenartige, von derjenigen des tropischen
Amerika durchaus abweichende, epiphytische Vege-
tation enthalten. Der merkwrdigste Bestandtheil

derselben ist eine (ganz antarktische) Liliacee: Lu-

zuriaga. (Ein anderes extratropisches Gebiet, wo
sich eine autochthone Epiphytenvegetation entwickelt

hat, ist Neu- Seeland; auch hier ist eine Liliacee, Aste-

lia, der eigenartigste Bestandtheil der Vegetation.

Neu-Seeland ist das einzige Gebiet der stlichen

Halbkugel, welches ber 200cm jhrlichen Regens hat.)

Den Gang der Entwickelung der Epiphytenvege-
tation im tropischen und antarktischen Walde
Amerikas schildert Herr Schimper mit folgenden
Worten: Manche Pflanzenarten vermochten sich

ebensowohl auf dem Boden, wie auf den Bumen zu be-

haupten lind erhielten daher keine Anpassungen an

epiphytische Lebensweise, whrend andere nur dem

Umstnde, dass sie auf Bumen (und theilweise auf

kahlen Felswnden) gedeihen konnten, ihr Fort-

bestehen im Kampfe ums Licht verdankten. Solche

Pflanzen passten sich der epiphytischen Lebensweise

mehr oder weniger vollkommen an, zum Theil je-

doch ohne die Fhigkeit einzubssen, unter gnstigen
usseren Verhltnissen auch als Bodenpflanzeu zu

leben: die Anpassungen siud nmlich vielfach nicht der

Art, dass sie terrestrische Lebensweise ausschliessen;

letzteres ist jedoch hufig, am auffallendsten bei der

wurzellosen Tillandsia usneoides, bei Aeranthus - Arten

mit assimilirenden Wurzeln etc. der Fall.

Von den durch den Kampf ums Licht wesentlich

auf epiphytische Lebensweise angewiesenen Arten
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verblieben die einen im Schatten und Halbschatten,
whrend vollkommenere Anpassung eine grosse Zahl

anderer in den Stand setzte , an der Oberflche des

Laubdaches das directe Sonnenlicht zu geniessen.
Whrend die ersteren ausgesprochen hygrophil ver-

blieben und den feuchten Urwald nicht verliessen,

waren die Sonnenepipbyten relativ xerophil ge-
worden und konnten daher auch ausserhalb des Ur-

waldes leben. In der That haben sich diese xero-

philen Elemente der Epiphytengenossenschaft weit

ber die Grenzen des Urwaldes hinaus verbreitet; sie

haben die Savannenwlder des inneren tropischen
Amerika kolonisirt und die Wendekreise nach Norden

und Sden bedeutend berschritten."

Wir haben mit. unserem Bericht schon den ge-
wohnten Baum berschritten und doch nur ein drres

Gerippe von dem Inhalt des anregend geschriebenen
und reich illustrirten Werkes geben knnen, das wir

einer eingehenderen Leetre hiermit angelegentlichst

empfehlen. F. M.

A. Schnrock: Beitrag zum Studium der Ge-
witter Russlands. (Repertorium fr Meteorologie,

1888, Bd. XI, Nr. 12.)

Allgemein ist in neuester Zeit die Erkeuntniss durch-

gedrungen, dass das Studium der Gewittererscheiuuugen
nicht bloss durch umfassende statistische Erhebungen
ber diese Phnomene und die sie begleitendeu meteoro-

logischen Verhltnisse gefrdert wird, sondern auch
durch eingehendes Studium einiger strkerer Gewitter,
welche in ihrem localen Auftreten erfasst und in ihrer

Verbreitung und Ausdehnung weiter verfolgt werden.
Die vorliegende Abhandlung, welche speciell sich mit
dem Studium eines am 4. Mai 1887 mit starkem Hagel
begleiteten Gewitters im westlichen und baltischen Ge-
biete des russischen Reiches beschftigt, und in welche
noch einige ausgezeichnete Gewitter des Jahres 1886

hineingezogen wurden, liefert uns einen Beweis fr die

Fruchtbarkeit derartiger Untersuchungen und schliesst

sich den mannigfachen, in anderen Gegenden ange-
stellten derartigen Studien (vgl. Rdsch. III, 406, 460)

wrdig an.

An dieser Stelle knnen nur die thatschlichen Er-

gebnisse, dieser Untersuchung wiedergegeben werden,
deren Bedeutung fr die Lehre von der Entstehung der
Gewitter sofort in die Augeu springt.

Die Gewitter treten immer zuerst auf beschrnktem
Gebiete auf, verbreiten sich aber in ihrem Fortschreiten,
so dass ihre Fronte immer mehr an Ausdehnung ge-
winnt. Entstehen mehrere Gewitter gleichzeitig ,

die

parallel weiter gehen, so vereinigen sie sich gewhnlich
und ziehen dann in einer grossen, ber weite .Strecken

reichenden Fronte, so dass die Isochronen meistens sich

selbst parallel verschieben, oder zuweilen zugleich
auch eine drehende Bewegung ausfhren. Begegnen
sich aber zwei Zge, die gleichzeitig in entgegengesetzten
Richtungen fortschreiten, so scheinen dieselben meistens
nicht unabhngig von einander, wie etwa Wasserwellen,
sich weiter zu verbreiten

, sondern heben sich vielmehr
auf dem Begegnungsterrain auf und gehen danu an
einander vorbei

,
das beiderseits schon heimgesuchte

Terrain vermeidend. Dieser Vorgang ist nach Herrn
Schn rock leicht erklrbar, weil auf den Strecken,
ber die eben ein Gewitter gezogen ist, die Bedin-

gungen fr unmittelbare EJntstehung neuer Gewitter oft

schon erschpf! sind; es ist meistens starke Abkhlung

daselbst eingetreten, die dieses Gebiet vor weiteren Ge-
wittern in der nchsten Zeit schtzt.

Die Gewitter schreiten nicht immer in einer nahezu

geradlinigen Fronte nur nach einer Richtung fort, son-
dern es kommt vor, und wie es scheint in Russland
recht hufig, dass von dem Eutstehungsort der Gewitter
aus dieselben radial sich ausbreiten und nach allen Seiten
in geschlossenen , kreisfrmigen Isochronen fortziehen.

[Es muss hier die Bemerkung eingeschaltet werden, dass
die russischen Beobachter den Eintritt und den Gang
der Gewitter nicht, wie die deutschen, in der Weise
bezeichnen und verfolgen, dass sie den ersten Donner
als Moment des Gewitters fixiren, sondern den nchsten
Donner notiren

,
also den Augenblick , in welchem das

Gewitter dem Beobachtungsort am nchsten vorbeizieht.

Beide Arten des Beobachtens haben, wie eine einfache

Ueberlegung lehrt, ihre Vorzge und Nachtheile.]
Die Druckvertheilung whrend der Gewitter ist eine

derartige, dass immer kleine Depressionen nachgewiesen
werden knnen

,
mit denen die Gewitter zugleich sich

fortpflanzen. Letztere liegen gewhnlich rechts von der
Bahn des Theilminimums und ihre Fronte, oder viel-

mehr die Isochrone, geht aus dem Centrum der Depres-
sion, die Isobaren durchschneidend, nach dem Gebiet
des hheren Luftdruckes , so dass der Gewitterzug mit
dem einen Flgel , gewhnlich dem linken

,
sich an das

Minimum
,
mit dem anderen an das Maximum anlehnt.

Zugleich befindet sich das Maximum der Temperatur
vor der Fronte des Zuges.

Die Geschwindigkeit der Gewitterzge betrgt im
Mittel 41,1 km pro Stunde und variirt innerhalb der
Grenzen von 21 bis 102 km per Stunde. Dieses Mittel

ist wahrscheinlich zu gross ,
weil das ausserordentliche

Maximum von 102 km bei der geringen Zahl der Ge-
witter zu stark berwiegt. Lsst man dies aus und
nimmt das Mittel aus den brigen, so erhlt man eine

Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,1 km pro Stunde,
bereinstimmend mit den fr Bayern (37,7) und Nor-

wegen (38) gefundenen.
In der Discussion dieser Resultate, in welcher auf

die Wichtigkeit derselben fr weitere Untersuchungen
hingewiesen ist, kommt Herr Schnrock bei der

Betrachtung der tglichen Periode der Gewitter zu dem
Resultat, dass in dem untersuchten Gebiete bestimmte
Orte mit ganz besonderer Neigung zu Vormittagsgewit-
tern existireu. Diese betrachtet er als die Herde, in

denen locale Dispositionen die Entstehung der Gewitter

begnstigen, und von denen aus die Gewitter, sich nach
allen Richtungen verbreitend

,
das berall erscheinende,

nachmittgliche Maximum erzeugen. Auch diesen inter-

essanten Punkt will Herr Schn rock weiter genauer
verfolgen.

J. J. Thomson und J. Monckman: Die Wirkung
der ber flach enspannung auf chemische
Processe. (Proceedings of tlie Cambridge Philosophical

Society, 1888, Vol. VI, p. 264.)

Aus theoretischen Untersuchungen hatte Herr
Thomson die Folgerung abgeleitet, dass die Ober-

flchenspannung der Flssigkeiten auf die chemischen
Processe in denselben von Einfluss sein msse. Dieser

Schluss sollte experimentell geprft werden und zwar
in folgenden Fllen: 1) wenn eine Zuckerlsung, welche

auf eine Lsung von bermangansaurem Kali einwirkt,
die Farbe zerstrt und einen rthlichen Niederschlag

erzeugt; 2) wenn eine Lsung von Nalriumhyposulfit,
welche auf eine von Kaliumbichromat wirkt, deren

Farbe ndert und einen gelbgrnen Niederschlag giebt;

3) bei Wasserstoffsuperoxyd, welches Anilin sehr langsam
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bleicht; 1) wenn es dieselbe Wirkung auf Kosiu ausbt;
5) ebenso auf einen Rosen- Aufguss; 6) wenn verdnnte

Salpetersure Indigo- Lsung bleicht.

Zuerst wurde versucht, dnne Hute aus den L-
sungen zu bilden; aber diese Versuche waren ohne

Erfolg. Dann wurden ( apilhirrhren benutzt und zu-

letzt wurde die Flssigkeit zwischen Glasplatten gebracht.

Massig verdnnte Lsungen wurden in einer Probirrhre

gemischt und mit schwarzem Sammt umgeben, um das

Licht abzuhalten. Mittelst einer Pipette wurde Flssigkeit
entnommen und sechs Tropfen in die Witte einer ganz
reinen und trockenen Glasscheibe gebracht; ber diese

wurde die zweite Seheibe gelegt und das Ganze mit

schwarzem Sannnt bedeckt. Nach einiger Zeit wurde

eine gleiche Menge aus der Probirrhre entnommen,
zwischen Glasscheiben gebracht, wie zuvor, und die

Farbe mit derjenigen der ersten Probe verglichen. Dies

wurde so lauge fortgesetzt ,
bis sich ein entschiedener

Unterschied zwischen den ersten und letzten Platten

seigte. Die Oberflchenspannung wurde von Zeit zu Zeit

gemessen durch die Hhe, bis zu welcher die Flssigkeit
iu einer Capillarrhre aufstieg. Die Dichte der Flssig-
keit uderte sich wenig und kann iu keiner Weise das

Resultat erklren.

Das Ergebniss der Versuche war folgendes.

Die Lsung 1) zeigte eine Abnahme der Ober-

flchenspannnng und eine Beschleunigung der chemischen

Wirkung; Lsung 2): Zunahme der Spannung und Ver-

zgerung der chemischen Wirkung; Lsung 3): Zu-

nahme der Spannung und Verzgerung der chemischen

Wirkung ; Lsung 3) mit anderen Anilinfarben : Abnahme

der Spannung und Beschleunigung der Wirkung; Lsung
41: Zunahme der Spanuung und Verzgerung der

Wirkung; Lsung 5) : Abnahme der Spannung und Be-

schleunigung der Wirkung; Lsuug 6) : Abnahme der

Spannung und Beschleunigung der Wirkung. Endlich

zeigte die Mischung von Chloral- und Kalihydrat, von

welcher Liebreich eine Abnahme der chemischen

Reaction iu C'apillarrhreu gefunden hatte (Rdsch. I, 405),

eine Zunahme der Oberflchenspannung.

Es folgt somit aus den Versuchen, dass
,
wenn die

Oberflchenspannung der Flche, welche die Lsung
von der Luft trennt, zunimmt, whrend die chemische

Wirkung vor sich geht, die Reaction verzgert wird;

und umgekehrt.
Auffallen knnte bei diesen Versuchen, dass die

geringe Oberflche, an welcher die Flssigkeit mit der

Luft in Berhrung kommt, von Einfluss auf die che-

mischen Vorgnge sein solle, und nicht die Spannung
an der grosseren Berhrungsflche zwischen Flssigkeit
in Glas. Aber wenn das Letztere der Fall wre

,
htten

die Wirkungen auf die chemischen Processe umge-
kehrt sein mssen. Dass brigens die Berhrungs-
flche mit der Luft von entscheidendem Einflsse ist,

erklren Verfasser damit, dass hier die Molecle frei

beweglich sind und die Wirkung der Oberflchenspannung
sieh auf eine grosse Zahl von Molekeln bertragen

kann, whrend an der Glasscheibe die Molecle festge-

halten werden.

Eiue fernere Consequenz der oben erwhnten
theoretischen Betrachtungen lautete, dass, wenn eine

Salzlsung durch eine Rhre fliesst
,

die. Lsung beim
Fliessen strker werden muss

,
wenn die Oberflchen-

spannung der Flche, welche die Lsung von der Luft

trennt, abnimmt mit zunehmender Strke, und umge-
kehrt. Auch dieser Sehluss wurde experimentell geprft.

Die Rhre, durch welche die Flssigkeit hindurch-

floss, war mit feiner Kieselerde gefllt, so dass durch

die acht Zoll lange Rhre 1 cem Wasser drei Tage

braucht, um durchzusickern. Untersucht wurden erst

drei Lsungen ,
deren Oberflchenspannung grsser ist

als die des Wassers: nmlich Kupfersulfat, Eisenchlorid

und Kaliumpermanganat. In allen drei Fllen wurde das

Salz hinter dem Wasser zurckgehalten.
Hierauf wurden zwei Flssigkeiten mit Wasser ge-

mischt, deren Oberflchenspannung geringer ist als die

des Wassers. Etwas Paralfin wurde mit lieissem Wasser

geschttelt, wodurch etwas von demselben gelst wurde.

Nach einer Woche wurde festgestellt, dass die durch-

geflossene Flssigkeit eine geringere Oberflchenspannung
zeigte, als die nicht durchgeflossene.

Da nun die Oberflchenspannung der Salzlsungen
in fast allen Fllen grsser ist, als die des reinen

Wassers, wird die Entfernung des Salzes die Spannung
vermindern.

[Versuche von Gerstmann hatten bereits 1886

Aeuderungen in der Zusammensetzung von Lsungen
nach ihrem Durchgange durch Capillaren ergeben

(Rdsch. I, 439), doch sind Beziehungen zur Oberflchen-

spannung nicht untersucht.]
Die Wirkung der Sandsteine und anderer Felsen

auf das durchsickernde Wasser, dem das Salz entzogen

wird, ist eine Erscheinung, die gleichfalls in die hier

besprochene Gruppe von Wirkungen der Oberflchen-

spannung gehrt.

Richard Pribrani: Ueber Rotationsnderungen
der Weinsure in gemischten Lsungen.
(Berichte d. deutsch, ehem. Gesellsch., 1889, Bd. XXII,

S. 6.)

Wiederholt ist hier ber die Arbeiten des Ver-

fassers berichtet, durch welche die Aeuderungen des

Drehungsvermgens activer Lsungen in Folge der Bei-

mischung inactiver Substanzen nachgewiesen und auf

die ihnen zu Grunde liegenden Gesetzmssigkeiten unter-

sucht worden (Rdsch. III, 541; IV, 40). In der vorlie-

genden Mittheilung zeigt Verfasser
,

dass Benzol und

seine Homologen die Drehung der Weinsure vermindern,

dann aufheben und schliesslich sogar umkehren, wh-
rend Nitroderivate des Benzols dieser Herabminderung

entgegenwirken. Direct die Drehung der Weinsaure

steigernd wirken Substanzen ,
welche die Amidogruppe

enthalten, Harnstoff, Anilin. Endlich zeigt eine Ver-

suchsreihe mit Pyridin, dass das Drehungsvermgen der

Weinsure erst wchst, und zwar anfangs bis zu 25 Proc.

Pyridin am strksten
,

hierauf immer schwcher
;

bei

55 Proc. Pyridin ist dann das Maximum der Drehung

erreicht, dann folgt eine Abnahme des Drehungsver-

mgens, jedoch so, dass die Lsung von Weinsure in

reinem Pyridin noch immer eine deutliche Rechtsdre-

hung zeigt.

Ueherblickt man die bisher gewonnenen Resultate,

so erkennt man, dass alle jene Substauzen. welche basi-

scher Natur sind und mit Weinsure leicht Salze geben,

die Drehung derselben erhhen. In allen anderen Fllen

erzeugen die hinzugefgten, inactiven Substanzen eine

Herabminderung der Drehung, ja bis zum Verschwiudeu

und selbst bis zur Umkehrung der Rotationsrichtung.

Wenn bei der ersten Gruppe die Wirkung auf eine

Salzbildung zurckgefhrt werden kann
,

so ist dies bei

der zweiten
,
namentlich bei den am strksten wirken-

den aromatischen Kohlenwasserstoffen ausgeschlossen.

Da nun der die Linksdrehung bewirkende Einflu-

letzteren mit ihrem Moleculargewicht zunimmt, so

scheint es bei dem ganzen Vorgange sich um eine

Massenwirkung der Molecle zu handeln.

Einer derartigen Anschauung haben bereits Lau-

dolt und vanU Hoff Ausdruck gegeben. Auf Grund
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seiner frheren Errterungen (Rdsch. III, 541), in denen
fr die Vermuthung aussprach, dass die Substanzen,
welche die Drehung der Traubenzuckerlsung erhhen,
wahrscheinlich die Molecle zu grsseren, kristalli-

nischen Gruppen vereinigen, whrend die die Rotation

vermindernden Krper den Zerfall der Moleclgruppen
beschleunigen ,

hlt Verfasser die Vorstellung fr zu-

lssig, dass die Gegenwart inactiver Molecle, welche
in Folge ihrer Masse krftig anziehend wirken

,
die

Structur gleichzeitig vorhandener, activer Molecle so

zu ndern vermag, dass es dadurch zu einem Wechsel
der Rotationsrichtung kommen kann.

In denjenigen Fllen, wo die Aenderung des Rota-

tionsvermgens der Weinsure bis zu einem Maximum
fortschreitet

,
um von da ab wieder eine Umkehrung

zu erfahren (Pyridin), knnte mau annehmen, dass bis

zu dieser Grenze noch Salzbildung erfolgt ist, dann
aber die Wirkung der freien, inactiven Molecle auf das

gebildete Salz in dem oben angedeuteten Sinne zur

Geltung kommt.

W. Waagen: Theorie der Teplitzer Thermal-
quelle' n. (Technische Bltter, 18St>, XX. Jahr., 3. Heft.)

Eine neue Arbeit ber die Katastrophe von Teplitz-

Ossegg ist der Oeffentlichkeit bergeben worden, welche
besonders deswegen unser Interesse erregt, weil sie die

Frage nach der ursprnglichen Herkunft der Teplitz-
Schnauer Thermalwsser behandelt. Fr Stelzner
stand bekanntlich die Thatsache fest, dass die Wsser
aus grosser Tiefe mit einer gewissen Eigenwrme her-

vorkommen (Rdsch. IV, 58); ob sie nun ursprnglich
aus dem Erzgebirge entstammen

,
wie besonders die

Hydrographen annehmen, oder ob sie einer vulkanischen

Thiitigkeit tief im Untergrunde von Teplitz ihre Ent-

stehung verdanken, Hess genannter Forscher unerrtert.

Auch die Ansicht Stur's hat an derselben Stelle eine

Besprechung erfahren.

Auf Grund der Anwesenheit von Lithion und Humin-
substanzen in den Teplitzer Thermen hat schon Laube
die Ansicht verfochten, dass die Wasser dem Erzgebirge
entstammen. Nach ihm fehlt Lithion im Porphyr vllig
und kann nur aus vei-sehiedenen Glimmerarten herrhren,
die im Porphyr nicht vorhanden sind. Das Vorkommen
dieses Elementes weist mit Sicherheit darauf hin

,
dass

die Thermen irgendwo auf ihrem Wege mit glimmer-
reichen Gesteinen zusammentreffen, aus denen sie das
Lithion entnehmen, b dies aber gerade im Erzgebirge
stattfindet, schien vorerst mit absoluter Sicherheit nicht
festzustehen.

Herr Waagen macht nun auf einige andere Punkte

aufmerksam, die ebenfalls auf das Erzgebirge als den

Ursprungsort der Teplitzer Thermen hinweisen. Jede

geologische Karte lsst sofort erkennen, dass die ge-
schichteten, krystalliuischen Gesteine ,des Erzgebirges
im allgemeinen ein von SVV nach NE gerichtetes
Streichen besitzen. An zwei Stellen sind sie von Erup-
tivmassen durchbrochen, die senkrecht zur Richtung
des Gebirges streichen, also von SE nach NW oder S
nach N. Diese Eruptivgesteine greifen auf das sdlich
sich erstreckende Vorland ber. Die westlicheren der-

selben sind Granit, die stlicheren Porphyr ;
am

Sdrande der ersteren liegt Carlsbad, ebenfalls am Sd-
rande der letzteren liegt Teplitz. Nun zieht sich lngs
des Sdfusses des Erzgebirges jenes ungeheure Einsturz-

gebiet (Rdsch. IV, 58) hin. das jedenfalls von einem

ganzen System von Spalten durchzogen wird, die smmt-
lich dem Sdfuss des Gebirges ungefhr parallel laufen.

Die Eruptivmassen des Granites und Porphyrs sind aus

Spalten hervorgetreten, die senkrecht zur vorerwhnten

Spaltungsrichtung streichen. Da, wo beide Spalten-
systeme sich schneiden, steigen die Thermen empor";
eine Ansicht, die schon von Suess vertreten wird. Es
ist nun nicht unwahrscheinlich, dass die alte Eruptions-
spalte, aus der nach Laube zuerst der Greisen (bei

Alteuberg- Zinnwald), spter der Porphyr (Teplitz bis

ber Altenberg hinaus) und zuletzt der Granitporphyr
(Altenberg) hervorbrachen, mit dem Hervortreten der
Thermen in Teplitz in urschlichem Zusammenhange
steht. Herr Waagen stellt sich hiernach die Sache

folgendermaassen vor: Die Wasser, die auf der Hhe
des Erzgebirges als Niederschlge niederfallen, sinken
an der Grenze des Greisen und Porphyrs in die Tiefe,
bis sie die alte Eruptionsspalte erreichen. Hier breiten

sie sich aus und dringen nach Sden vor, bis sie auf ein

Hinderniss stossen, das ihnen ein weiteres Vordringen un-

mglich macht. Das Hinderniss, das sich ihnen bei Teplitz

entgegenstellt, sind wohl die Eruptivmassen des Mittel-

gebirges, welche die nordsdlich gerichtete Eruptions-
spalte des Porphyrs verstopfen und gnzlich verschliessen.

Die Wasser wenden sich nun nach oben, erreichen zu-

fllig ein den Porphyr durchsetzendes Spaltensystem,
und treten so aus dem Porphyr hervor, ohne aber mit
diesem Gesteine mehr zu thun zu haben, als das Wasser
einer Wasserleitung mit dem Rhrenstrange zu thun

hat, in dem es seiner Bestimmung zugeleitet wird. Die

Reibung, welche das Wasser in der Tiefe zu berwinden

hat, muss eine ausserordentlich grosse sein, da der Auf-

trieb des Wassers in Teplitz nur ein sehr geringer ist

und so der hydrostatische Druck durch die Reibung
beinahe ganz berwunden wird."

Der Verfasser entkrftet aber auch die ziemlich

verbreitete Meinung, dass der Porphyr mit seinen Klften
es sei, welcher die Leitung des Wassers von den Hhen
des Erzgebirges bis in die Gegend von Teplitz ber-

nehme, eine Function, die ermglicht sei durch die

undurchlssigen Schichten, welche zwischen dem Erz-

gebirge und Teplitz den Prophyr berlagern und ein

Entweichen des Wassers in der zwischengelegeneu Distanz

verhindern. Wre dies wirklich der Fall, so mssten
am Louisenfelsen bei Weiss -Kirchlitz am Fusse des Ge-

birges ,
woselbst die schtzende Decke undurchlssiger

Schichten unterbrochen ist, starke Quellen zu beobachten

sein, die aber gnzlich fehlen. Somit gelangt das

nthige Speisewasser nicht durch den Porphyr zu den

Thermen
,
sondern diese Zufuhr muss in grossen Tiefen

unter der I'orphyrdecke stattfinden.

Durch Herrn Waagen werden wir noch auf andere

Verhltnisse hingewiesen, die in Bezug auf die Thermen

von Wichtigkeit siud. Geht man die Bestandteile des

Teplitzer Thermalwassers durch, so findet mau neben

Lithion und den Huminsubstanzen auch noch Strontium

und zwar in etwas grsserer Menge. Auch dieser Stofi

ist dem Porphyr vllig fremd; er findet sich aber auch

nicht in den Glimmern, aus denen das Lithion abgeleitet

wurde. Dagegen ist das Strontium im ganzeu Mittel-

gebirge ein sehr verbreiteter Stoff, den man sowohl in

grsserer Menge in den Aragoniten (jedenfalls ein Pro-

duet ehemaliger heisser Quellen) als auch in Spuren
direct im Basalt und Phonolith findet. Dieses Element

weist uns demnach auf das Mittelgebirge hin, und viel-

leicht ist dasselbe mit der freien Kohlensure der hall,

die in grsseren Mengen im Teplitzer Wasser enthalten

ist. Diese beiden Stoffe lehren uns mit Bestimmtheit,

dass wir bei dem Versuche, die Teplitzer Thermen dem
'

Verstndniss nher zu bringen, auch die vulkanischen

Gebilde des Mittelgebirges nicht ausser Acht lassen

drfen. Die einfachste Erklrung fr diese Erscheinung
ist wohl die, dass in der Tiefe, in welcher die Porphyr-
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Eruptionspalte das Mittelgebirge erreicht, noch ein nich)

ganz abgekhlter vulkanischer Kern vorfindlich sei, mit

dem das auf drv Porphyrspalte circulircnde Wasser in

Berhrung kommt, und von dem es mit Kohlensure
iiml Strontium versehen wird, zugleich eine bedeutende

Temperaturerhhung erlangend."
Was ilie Wechselbeziehung zwischen Thermeu und

Bergbau betrifft, so gelangt Herr Waagen im Allge-
meinen zu hnlichen Resultaten wie Stelzner. Nur in

Bezug auf die Ausdehnung des Rayons, innerhalb dessen

efahr neuer hnlicher Katastrophen besteht, gehen
die Ansichten beider Forscher einigermaasseu auseinander.

Whrend Stelzner das der Gefahr ausgesetzte Gebiet

als ziemlich umfangreich darstellt, ist es Waagen aus

hier nicht nher anzufhrendenBeobachtungenwahrschein-
lich, dass fr die im Norden von Teplitz gelegenen Kohlen-

werke keine Gefahr vorhanden sei, dass berhaupt die

gefhrliche X"ne nicht weit ber die jetzt inuudirten

Gruben hinaus sich erstrecke. Es ist ihm ferner wahr-

scheinlich, dass die Thermalspalten in ihrer Fortsetzung
nach Westen auch mit dem Porphyr endigen, da sie

keine grossen Verwerlngsspalten seien (wie Stelzner

annimmt), die unbeirrt durch viele Formationen hin-

durchsetzen knnen, sondern vielmehr Gangspalten. Die

Porphyrgrenze scheint aber nicht weit abzuliegen, da

im Fortscbrittschacht bereits Gueiss erbohrt wurde. So

ist denn dem Verfasser wahrscheinlich, wenn auch nicht

absolut sicher, dass die gefahrliche Zone ziemlich auf

die jetzt inuudirten Bergwerke beschrnkt sei. D.

G. Plattier: Ueber die Bed-eutung der Rioh-

tungskrperchen. (Biologisches Centralblatt, 1889,

Bd. VIII, S. 718.)

Der Verfasser erffnet in der theoretisch so wich-

tigen Frage nach der Bedeutung der Richtuugskrper
der thierischen Eier einen neuen Gesichtspunkt. Er

geht dabei von dem Verhalten der Kerne aus. Das

allgemeine Schema fr die Zelltheilung verlangt", sagt

er, dass der Kern nach der Theilung wieder in das

Ruhestadium zurckkehrt, das heisst, sich aus dem Aster

der Knuel und aus diesem das Kerngerst wieder re-

construirt und so findet man es auch berall". Nur in

zwei Fllen wird nach des Verfassers Wahrnehmung
von dieser Regel eine Ausnahme gemacht. Der erste

r Flle betrifft die Bildung des zweiten Richtungs-
i

s, welcher vom Ei ausgestossen wird. Nachdem
die Kerntheilung zur Bildung des ersten Richtungskr-

pers vollzogen ist, kehrt der Kern nicht wieder in die

ruhende Form zurck, sondern die erste Richtungs-

spindel seht sofort in die zweite ber und es erfolgt die

abermalige Theilung.
Ebenfalls bersprungen wird nach Herrn Platner's

Beobachtung das Ruhestadium des Kernes bei der letzten

Theilung der samenbildenden Zellen (vom Verfasser

sowohl im Hoden der Schmetterlinge wie in derZwitter-

von Schnecken, also in sehr verschiedenen Ab-

theilungen des Thierreiches beobachtet). Die Kern-

figuren des letzten und vorletzten Theilungsstadiums
gehen auch hier ohne Ruhelage in einander ber.

Durch die Theilung der zweiten Richtungsspindel
wird der weibliche Vorkern des Eies geliefert, durch
die letzte Theilung der sameubildendeu Zelle das Sper-
matozoon. Beide Gebilde theilen sich unter gewhn-

i Umstnden fr sich nicht weiter, sondern nur,
nachdem sie sich mit einander vereinigten. Weitere

ifinstimmung findet der Verfasser noch darin,
dass vor der vorletzten Theilung der Hodenzellen diese

einen bedeutenden umfang annehmen, wie er in allen

anderen Generationen der sich bekanntlich viele Male

I heilenden Hodenzellen nicht bemerkt wurde. Diese

umfangreiche Zellgeneration im mnnlichen Geschlechts-

organ vergleicht Herr Platner mit den Eizellen, die

sich ja auch wie jene noch zweimal zu theilen haben

(bei der Bildung der Richtungskrper, die eine wieder-

holte Zelltheilung darstellt). Die beiden Theilungen,
welche jene grossen Hodenzelleu und die Eizellen durch-

zumachen haben, stimmen auffllig berein, indem die

eine ohne Ruhestadium in die andere bergeht.
Dass die Producte der Theilungen in dem einen

und in dem anderen Falle so ungleiche sind, indem das

eiue Mal die Theilstcke gleich gross, das andere Mal
aber von so verschiedenem Umfange sind, scheint dem
Verfasser nicht von Bedeutung, indem er das Haupt-
gewicht auf die Kerne legt uud diese fr gleichwertig
in Bezug auf das in ihnen enthaltene Material ansieht.

Der gegebenen Darstellung weitere Deutungen in

Bezug auf das Wesen der so spt eintretenden, noch-

maligen Theilungen der Eizelle beizufgen, unterlsst

der Verfasser und mchte die von ihm bemerkte Ueber-

einstimmuug in der Ei- und Samenzelleutbeilung allein

als Material fr weitere Verwendung den streitenden

Parteien in geeigneter Weise zur Verfgung stellen".

E. Kor sc hell.

Edw. A. Malchin: Ueber ein neues Organ der
Kchenschabe (Periplaneta orientalis) und
die Structur ihrer Krperdecke. (Quarterly

Journal of raicroscopical science, 1888, Vol. XXIX, p. 229.)

Die vorliegende Mittheilung zeigt, wie auch bei

den besser bekannten Thieren, zu denen die Kchen-
schabe zhlt, noch Neues zu finden ist. Der Ver-

fasser entdeckte am Rcken des Thieres eine paarige

Drse, welche offenbar als Stinkdrse anzusehen ist. Auf
dem Hinterleibe, zwischen dem 5. uud 6. Segment (Fig. V
und VI), bildet die Membran (31), welche beide Segmente

verbindet, jederseits neben der Mittellinie eine seichte

taschenfrmige Einstlpung, deren Boden mit verzweig-

ten Haaren (H) besetzt ist. Die Figur stellt in etwas

schematisirter Weise einen Theil des verticalen Lngs-
schnittes durch das Thier dar, welcher gerade eine der

beiden Taschen trifft. Man sieht, wie dieselbe von

der Rckenplatte des 5. Segments ( V) berdeckt wird.

So i t es auch der Fall beim lebenden Thiere. Erst

wenn man die Rckenplatte des 5. Segments empor-

hebt, erkennt man die beiden Einsenkungen.
Wie aus der Figur hervorgeht, wird der Boden

der Taschen von einer ziemlich starken Zellanhufung

(De) gebildet. Dieselbe stellt offenbar eine reichliche

Wucherung der unter der Chitinhaut der Insectcn ge-

legenen Zellenschicht (Hypodermis) dar, und zwar haben

diese Zellen, wie in vielen anderen Fllen, den Charakter

von Drsenzellen angenommen. .Sic produetren ein

Seeret, welches durch die ausgehhlten Haare [11 \ abge-

fhrt und dessen Verbreitung durch die Verzweigung

der Haare begnstigt wird. Der ble Geruch ,
welcheu
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das Secret verbreitet, und wohl nicht weniger der
schlechte Geschmack, den es haben drfte, dient der
.Schabe gewiss zum Schutz gegen die Angriffe anderer
Thiere.

Die Mittheilungen, welche der Verfasser weiterhin
ber dieStruolur der Krperdecke von Periplaneta macht,

sind kaum von allgemeinerem Interesse und werden
deshalb hier bergangen. E. Korscheit.

E. Detlefseil : Die Lichtabsorption inassimi-
lir enden Blttern. (Arbeiten lies botanischen In-

stituts in Wrzburg, 1888, Bd. III, S. 534.)

Von der richtigen Ansicht ausgehend, dass, wo
Strahlen irgend eine mechanische oder chemische Arbeit
leisten

,
dieselben auch absorbirt werden mssen

,
hatte

man angenommen, dass in den assimilirenden Pflanzen
die vom Chlorophyll absorbirten Strahlen es sind, welche
die fr die Zersetzung der Kohlensaure erforderliche

Energie liefern; und weil, wie man lngst festgestellt

hatte, die brechbarsten, blauen und violetten Strahlen
auf die Assimilation ohne Einfluss sind

,
so glaubte

man, die vom Chlorophyll absorbirten, rothen Strahlen
zwischen den Fraunhofer'schen Linien B und C als

diejenigen ansprechen zu mssen
,
welche bei der Assi-

milation der grnen Pflanzen wesentlich in Betracht
kommen. Hiermit stimmten jedoch die Ergebnisse
experimenteller Untersuchungen keineswegs berein

;

Pfeffer hatte sowohl bei Benutzung von Schirmen far-

biger Flssigkeiten, wie bei Anwendung rein mono-
chromatischen Spectrallichtes gefunden, dass die grsste
Assimilation dem intensivsten Gelb des Spectrums ent-

spreche. Um diesen Widerspruch einer Lsung nher
zu fhren, stellte sich Herr Detlefsen die Aufgabe,
zu untersuchen, ob denn die Lichtabsorption in einem
nicht assimilirenden Blatte berhaupt dieselbe sei wie
die Lichtabsorption desselben Blattes

,
whrend es assi-

milirt.

Die Versuche wurden in der Weise angestellt, dass
von einem Heliostaten zurckgeworfenes Sonnenlicht
zunchst durch eine Alaunlsung ging, dann in einen
innen geschwrzten Holzkasten fiel, in dem es die

Flche eines Thermoelementes traf, das an einem Spiegel-
galvanometer die Wrme der auffallenden Strahlen zu
messen gestattete. Vor die effnung des Thermoele-
mentes konnte nun ein Blatt einer grnen Pflanze ge-
stellt werden und die Lichtabsorption desselben machte
sich an dem geringeren Ausschlage des Galvanometers
bemerkbar. Diese Lichtabsorption des grnen Blattes

wurde nun unter zwei Bedingungen gemessen ,
einmal

wenn das Blatt sich in Kohlensure freier Atmosphre
befand, eine Assimilation also trotz Anwesenheit von

Chlorophyll und Licht ausgeschlossen war, das andere

Mal, wenn die das Blatt umsplende Luft 10 Procent
Kohlensure enthielt und das Blatt krftig assimilirtc.

Die empfindlichen Apparate sind mit grosser Sorgfalt
hergestellt, und die Berechnung der beobachteten Werthe
unter Bercksichtigung der obwaltenden Versuchsbe-

dingungen ausgefhrt.
Das Resultat von vier im Einzelnen mitgetheilten

Versuche war ein positives; es fand sich in der That eine

geringere Energie des Lichtes hinter dem assimilirenden
Blatte als hinter dem nicht assimilirenden

,
und zwar

betrug diese Verminderung in Procenten der auf das
Blattstck fallenden Lichtmengen bei einem Blatte von
Urtica dioeca 0,9 Proc.

,
bei Humulus lupulus 0,3 Proc.

und bei Asarum europaeum 1,1 Proc; der verhltniss-

mssig kleine Werth beim Hopfenblatte erklrt sich

durch einige aus der Einzelbeschreibung des Versuches
ersichtliche Ungeuauigkeiten.

Verfasser glaubt durch die vorstehenden Versuche
die aufgeworfene Frage entschieden zu haben und zwar
dahin, dass ein assimilirendes Blatt mehr Licht absor-

birt, als ein nicht assimilirendes, und er will in weiteren
Versuchen die Strahlengattung ausmitteln, welche bei der
Assimilation absorbirt wird. [Referent vermisst jedoch
einen Controlversuch

, durch den der Schluss erst un-
anfechtbar erwiesen wre. Es mssten vorher die An-
gaben des Thermoelementes in C 2 freier und in COa
haltiger Luft ohne Blatt mit einander verglichen
werden, da Luft mit 10 Proc. CO, sicherlich mehr
Wrme absorbireu kann als C02 freie Luft; die in

den Experimenten gefundene, strkere Absorptiou des
assimilirenden Blattes wrde dann durch die Kohlensure
im Kasten veranlasst seiu.l

W.Zopf: Ueber Pilzfarbstoffe. (Botanische Zeitung,

1889, Jahrg. XLVII, Nr. 4, 5, 6.)

Der verhltnissmssig grosse Farbenreichthum der
Pilze Hess erwarten, dass auch die niederen Pflanzen
viele bisher unbekannte Farbstoffe enthalten, deren Auf-

findung und Isolirung bisher noch wenig Aufmerksam-
keit gewidmet worden. Herr Zopf theilt ber dieses

Thema einige neue Thatsachen mit, die hier kurz regi-
strirt werden sollen. Durch eingehende chemische und

physikalische Untersuchungen konnten in Pilzen folgende
Farbstoffe erkannt werden.

1} In dem Lcherschwamm (Polyporus hispidus)
wurde ein schn gelber harzartiger Krper aufgefunden,
welcher hinsichtlich seiner chemischen und physikalischen
Eigenschaften sehr viel Aehnlichkeit hat mit dem bis-

her nur als Product einer Blthenpflanze bekannten

Gummiguttgelb und deshalb Pilz-Gutti" genannt wurde.
Ferner wurde in denselben Pilzen ein zweiter gelber,
wasserlslicher Farbstoff gefunden, der Surecharakter
besitzt.

2) In den Telephoren wurden mindestens drei ver-
schiedene Farbstoffe nachgewiesen, ein prachtvoll rother

Farbstoff, der in blauen Krystalleu krystallisirt und sich
so wesentlich von allen bisher bekannten, rothen Pflan-
zenfarbstoff'eu unterscheidet, dass er wegen seines aus-
schliesslichen Vorkommens in den Telephoren ,

als

Telephorsure" bezeichnet wurde; eine gelbe, nicht

krystallisirende, wasserlsliche Sure und eine gelbe
Ilarzsure.

3) In der zu den Polyporeen gehrenden Tramcles
cinaberina wurden zwei schne

, gelbe Krper isolirt

und nher untersucht; der eine bildet prchtig cinnober-

rothe, langgestreckte, spindelfrmige Krystalle, whrend
der andere wahrscheinlich eine Harzsure darstellt.

4) Endlich wurde auch das Vorkommen von Fett-

farbstoffen in Spaltpilzen und zwar im Bacterium egre-
gium nachgewiesen. Herr Zopf konnte aus denselben
einen gelben Farbstoff gewinnen, der durch seine che-

mische Reactionen die Natur der Lipochrome erkennen
Hess und durch sein spectroskopisches Verhalten noch

speciell auf nahe Verwandtschaft mit dem gelben Farb-
stoff der Blthen (Authoxanthiu) und dem der Uredineen
hinwies. Durch besondere Versuche berzeugte sich

Herr Zopf, dass die Lipochrombildung in dem Bac-
terium an die Gegenwart von Licht nicht gebunden ist.

A. W. Hofmann: Aus Justus Liebig's und Fried-
rich Whler's Briefwechsel 1829 bis 1873;
unter Mitwirkung von Frl. Emilie Whler.
(Braunschweig, Vieweg u. Sohn, 1888.)

Der in zwei stattlichen Bnden vorliegende Brief-

wechsel erhlt seinen besonderen Reiz dadurch, dass er

uns die Entstehungsgeschichte jener von Liebig und
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Whler gemeinsam ausgefhrten, entdeckungsreichen
Arbeiten enthllt, welche durch die vollendete, experi-
mentelle Methodik und die Schrfe der Beobachtung
nicht minder wie durch die klare und weit blickende

Auffassung des thatsachlieh Erkannten als klassisches

Vorbild naturwissenschaftlicher Forschung fr alle Zeiten

dastehen. Von den Freuden und Leiden
,
welche die

Lahoratoriumsarbeit den Forschern bringt, giebt er uns

Kunde, von diu Irrwegen, aufweiche sie zuweilen bei

der Deutung ihrer Versuche gerathen ,
von den licht-

bringenden Ideen
,

die pltzlich das Dunkel bis dahin

unverstandener Beobachtungen erhellen.

Der erste Band umfasst den Zeitraum von 1829 bis 1852,

in dessen erste Hlfte die berhmten Untersuchungen
ber die Cyansure, die Honigsteinsure, die Benzoyl-

verbindungen ,
die Harnsuregruppe und das Amygdalin

fallen. Etwa vom Jahre 1841 ab beginnen die wissen-

schaftlichen Bahnen der beiden Freunde sich zu trennen;
Whler bleibt der rein chemischen experimentellen

Forschung treu, Liebig wendet sich der Anwendung
der Chemie auf Physiologie und Agrikultur zu

;
am

27. April 1841 schreibt er an Whler:
Die Lust am Laboriren verliert sich spter, wir

haben genug laborirt, und ich bin es ungeheuer mde.
Alle diese Specialitten interessiren mich nicht mehr,
nur die Anwendungen reizen mich

,
und dies muss

Gegenstand der spteren Lebensperiode werden."

Immer mehr wird Liebig von dem neuen Gebiete

angezogen, und von seiner 1852 erfolgten Uebersiedelung
nach Mnchen ab widmet er seine Kraft fast ungetheilt
der Aufgabe, der Landwirthschaft eine wissenschaftliche

Grundlage zu schaffen. Besonders charakteristisch drckt
sich die verschiedenartige Thtigkeit der beiden Forscher
in den Worten aus, die Liebig am 15. April 1857 an
Whler richtet ;

Deine Briefe vom 5. und 14. heimeln mich au wie
ein Mrchen aus alten Zeiten

;
das ist das alte Feuer

und die Jugend, und Jahre, die vergangen, und Tne,
die verklungen sind, steigen vor mir auf und versetzen

mich in die blhenden Tage unseres freudvollen und
neidlosen Zusammenwirkens, Du hast Dir den reinen

Sinn bewahrt und schaffst Dir immer sich erneuende

Gensse; ich aber komme mir vor wie ein Abtrnniger,
wie ein Renegat, der seine Religion aufgegeben und
keine mehr hat. Ich habe die Bahn der Wissenschaft

verlassen
,
und in meinem Bemhen

,
in der Landwirth-

schaft und Physiologie etwas zu ntzen
,
wlze ich den

Stein des Sisyphus, er fllt mir immer auf den Kopf
zurck, und ich verzweifle manchmal an der Mglichkeit,
ihm eiuen festen Boden zu schaffen."

Wenn diese letzten Worte fast verzagend klingen,
so haben wir in den spteren Briefen Liebig's gerade
die glhende Begeisterung, die unerschtterliche Sieges-
zuversicht und Energie zu bewundern

, mit welcher er

obwohl durch Krankheit vielfach gehemmt sein

Ziel allen Schwierigkeiten und Angriffen zum Trotz

verfolgt.

Die verschiedene Arbeitsrichtuug der spteren Pe-
riode bt naturgemss einen wesentlich verndernden
Einfluss auf die Art der Mittheiluugen aus, welche die

Freunde einander zusenden. Das Werden ihrer Werke
ist nicht mehr so deutlich darin zu verfolgen, wie in

jener Zeit, als sie mit vereinter Kraft die Aufklrung
derselben Probleme anstrebten. Die Schicksale des

tglichen Lebens, die Eindrcke, welche die grossen
Ereignisse der Zeit wachrufen, der Austausch von An-

schauungen ber allgemeinere Fingen gewinnen mehr
Raum. Was aber auch die Freunde sich mittheilen

mgen, stets geschieht es in lebensvoller und charakte-

ristischer Form
;

aus dem vom Weltruhm umstrahlten

Dioskurenpaar" werden fr den Leser dieser Auf-

zeichnungen Menschen von Fleisch und Blut, und er

wird es dem Herausgeber A. W. v. Hofmann und seiner

Helferin Frl. E. Whler Dank wissen, ihm diese die

Eigenart der beiden Mnner so lebendig wiederspiegeln-
deu Documente zugnglich gemacht zu haben.

Von der Verlagsbuchhandlung ist fr eine glnzende
Ausstattung des Werkes Sorge getragen, welches in zwei

trefflichen Portrts von Lieb ig und Whler einen

willkommenen Schmuck erhlt. P. J.

J. Bnnanca: Geschichte Lusitaniens und Ibe-
riens von den ltesten Zeiten bis zur Be-
grndung der Rmerherrschaft, zum Theil
begrndet auf bisher nicht verffentlichte
Documente. Bd. I. (Lissabon 1888, Verlag der histo-

rischen Gesellschaft.)
Die vorliegende, splendid ausgestattete Publicatiou

beginnt mit eiuer naturwissenschaftlichen Einleitung,
und diese allein verleiht uns auch das Recht, des
Buches an dieser Stelle zu gedenken. Der Inhalt ist ein
etwas bunter, und es steht vieles in diesem ersten Baude,
was den Titelworten zufolge ein deutscher Leser ge-
wiss nicht darin suchen wrde. Auf eine eingehende
Errterung und theilweise Widerlegung der von Car-
tailhac ber die prhistorischen Denkmler der iberi-

schen Halbinsel ausgesprochenen Ansichten folgt ein
Abriss der Geschichte der Astronomie und Geographie ;

die kosmologischen Anschauungen des Alterthums und
Mittelalters werdeu kurz besprochen ,

freilich gerade
nicht auf Grund der zuverlssigsten Vorlagen ,

denn
bei allem ihren Verdienste wird man doch die Lehr-
bcher der Universalgeschichte von G. Weber und
Cant nicht gerade als Quellenwerke fr die in ihnen

naturgemss einen recht bescheidenen Platz einnehmenden
exaeten Wissenschaften betrachten drfen. Das recht
brauchbare Werk Gar^ao-Stockler's Ensaio historico
sobre aorigem eprogressos das mathematicas em Portugal"
(Paris 1819) in einer portugiesisch geschriebenen, von
einem Portugiesen verfassten Landeskunde nicht ver-
werthet gefunden zu haben, musste uns einigermaassen
wundern. Dankeswerth fr die eigenen Landsleute ist

die ziemlich grndliche Darstellung der portugiesischen
Entdeckungs- und Eroberuugsgeschichte , wiewohl auch
sie dem mit Sophus Ruge's Arbeiten Vertrauten kaum
etwas Neues bieten kann. Nunmehr geht der Verf. in

das Gebiet der Kosmo- und Geogenie ber, fr welche
Disciplinen ihn die bekannten Hypothesen Faye's als

maassgebend gelten, und hieraus findet er den Ueber-
gang zu einer Schilderung des geognostischen Aufbaues
Lusitaniens. Um diesen bersichtlich zu machen

,
wird

gleich ein Schaltkapitel der Darlegung der modernen
Strattigraphie, im Anschlsse an das von Orbigny auf-

gestellte System, gewidmet, wobei auch die wichtigsten
Thatsachen der Palontologie mit bercksichtigt werdeu

freilich gerade nicht im Geiste der neuesten
, umge-

staltenden Errungenschaften dieses Wissenszweiges ,
wie

denn von moderner Literatur nur die Verhandlungen
des geologischen Congresses von Bologna ausgenutzt
worden sind. Ohne erhebliche Bemngelungen im Ein-
zelnen machen zu mssen, kann man sich doch des
Findruckes nicht erwehren, als stnde der Verfasser
den Naturwissenschaften nicht gerade nahe, denn dem
Bestreben, nach der einen Seite hin recht viel zu geben,
wird andererseits durch die Uebergehung anderer und
wichtigerer Dinge Eintrag gethan. Die spteren, ge-
schichtlichen Theile des Werkes, in denen sich der Autor
wohl mehr auf heimischem Boden befindet, werdeu, wie
wir wnschen, denn auch einheitlicher angelegt und
ausgefhrt sein als dieser Erstling, ber dessen wahre

Bestimmung man auch nach vollzogener Durchsicht sich

nicht recht im Klaren befindet. S. Gnther.

Vermischtes.
I'eber die neue Rille bei dem Mondkrater

Godin (vergl. Rdsch. III, 47(i, 655) schreibt Herr
F. Terby in den ..Astronomischen Nachrichten" Nr. 2877,
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dass er bis Anfangs Januar die Angaben der Entdecker

besttigt gefunden, indem auch er am Godin-Krater eine

Rille gesehen. Aber am 8. Januar hatte er zum ersten

Male gnstigere Beleuchtungsverhltnisse und l<nunte

sich an vorzglichen Bildern eines Grubb'schen Aequa-
torials bei 250, 280 und 450lacher Vergrerung davon

berzeugen, dass das betreffende Object keine Rinne sei,

sondern dass der Anschein eines grauen Streifens ver-

anlasst werde durch eine gradlinige Reihe sehr merk-

wrdiger, mit Schatten gefllter Bodenvertiefungen, die

aber vollkommen von einander getrennt sind. Herr

Terby giebt eine Abbildung und Beschreibung des

Phnomens, wie es ihm erschienen, und schliesst seine

Mittheilung mit der Bemerkung, dass er natrlich
nicht behaupten will, dass unter anderen Beleuchtuugs-
Bedingungen nicht eine Rinne erscheinen knne, aber
die reihenfrmigen Objecte geben eine ausreichende

Erklrung".

Verticale Bewegungen der Atmosphre
hatte Herr A n d r e aus Beobachtungen an drei berein-

ander liegenden Stationen bei Lyon in der Weise abge-
leitet

,
dass er die aus den Temperaturdifferenzen be-

rechneten Luftdrcke mit den beobachteten verglichen
hat (Rdsch. III

, 6(j8). In einem Referate ber diese

Arbeit im Januarheft der Meteorologischen Zeitschrift

bemerkt Herr Hann, dass dieser Sehluss nicht be-

rechtigt sei. Unsere Lufttemperatur- Messungen haben
die Eigenschaft, dass sie bei Tag eine gegen die wahre

Temperatur zu hohe, bei Nacht eine zu niedrige Tem-
peratur angeben. Wenn man aber mit zu niedrigen

Temperaturen den Barometerstand in der Hhe be-

rechnet
,

so findet man denselben zu klein und umge-
kehrt. Dies erklre den von Herrn Andre gefundenen
Gang der Differenzen zwischen beobachtetem und be-

rechnetem Luftdruck und nicht eine verticale Bewegung
der Atmosphre, welche physikalisch nicht denkbar ist.

Scheiben von Gesteinen darbieten, die nach den ver-

schiedensten Richtungen orientirte Krystalle enthalten.

Ueber das galvanische Leitungsvermgen
des festen Quecksilbers bemerkt Herr C. L.Weber
gegenber der jngst publicirten Arbeit des Herrn
Grunmaeh (Rdsch. IV, 88), dass eine von ihm 1885 ver-

ffentlichte Untersuchung zu wesentlich anderen Resul-

taten gefhrt hat, indem er den Widerstand nach dem
Erstarren kleiner gefunden als Grunmaeh, und dass
der Temperaturcoefficient wie bei den brigen festen

Metallen = 0,4 gewesen, whrend Grunmaeh 0,002

gefunden. 1 >ie erste Abweichung erklrt Herr Weber
durch die Yermuthung, dass das feste Quecksilber bei

Grunmaeh Risse bekommen habe, die zweite Differenz

durch eine nicht zulssige Art der Berechnung des Tem-
peraturcoefficienten durch Grunmaeh. Die Schluss-

folgerung des Herrn Weber ist daher auch eine andere;
er hlt es fr erwiesen, dass das erstarrte Quecksilber
sich in seinem galvanischen Verhalten den brigen
reinen, festen Metallen anschliesst.

Ein Mittel zur Unterscheidung des knst-
lichen Bernsteins vom natrlichen hatte im
vorigen Jahre Herr Klebs in seiner Abhandlung ber
den Bernstein (Rdsch. III, 327) angegeben; dasselbe be-

stand in der mikroskopischen Untersuchung der be-

treffenden Stcke; die echten zeigen runde Blschen,
whrend die knstlichen, welche durch Zusammenpressen
von Abfllen erzeugt werden, die Blschen stets den-
dritisch verdrckt enthalten. Ein anderes Mittel zur

Unterscheidung des geflschten vom echten Bernstein
fanden die Herreu G. Weiss und A. Er ck mann
(Compt. rend. 1889, T. CV1II, p. 376) in den optischen
Eigenschaften. Der echte Bernstein ist doppeltbrecheud,
eine Scheibe zwischen zwei gekreuzten, auf Auslschung
eingestellten Nicols stellt das Lieht wieder her; das Licht
ndert sich, wenn man die Platte dreht, uud die Aus-

lschung besteht fr zwei um 90 von einander ent-

fernte Lagen. Her geflschte Bernstein ist gleichfalls

doppeltbrechend; aber statt einer gleichmssigeu Fr-
bung beobachtet man das Aussehen, welches dnne

Ueber das elektrochemische Bleich ver-
fahren von E. Hermite verffentlicht Herr M. Klinck-
sieck-Laurent in der Elektrotechnischen Zeitschrift"

(1889, Jahrg. X, S. 94) eine ausfuhrliche Beschreibung,
welcher wir nachstehend das Princip dieser neuen tech-

nischen Verwerthung der Elektricitt entnehmen:
Wenn eine Chiormagnesiumlsung 5 I'roc. Chlor-

magnesium und 95 Proc. Wasser enthlt und in einer

geeigneten Vorrichtung elektrolysirt wird, so zersetzen

sich gleichzeitig Wasser und Chlormaguesium. Das
Chlor und der Sauerstoff vereinigen sich am positiven
Pole uud erzeugen eine unbestndige Chlorsauerstoff-

verlnduiig ,
welcher eine sehr stark entfrbende Wir-

kung innewohnt. Der Wasserstoff und das Magnesium
gehen nach dem negativen Pole; dort bildet sich Mag-
nesiumoxyd ,

whrend der Wasserstoff frei wird [wo-
durch der Erfinder oder der Erklrer diese Vorgnge
nachweist, ist nicht angegeben]. Wird nun in diese

Flssigkeit farbige Pflanzenfaser gebracht, so verbindet
sich der Sauerstoff mit der frbenden Substanz uud

oxydirt dieselbe; das Chlor verbindet sich mit dem
Wasserstoffe und bildet. Chlorwasserstoff', welcher seiner-

seits mit der in der Flssigkeit befindlichen Magnesia
eine Verbindung eingeht und somit das ursprngliche
Chlormagnesium aufs neue erzeugt. Es ist ein voll-

stndiger Reactionskreislauf
,

der sich so lange wieder-

holt, als der elektrische Strom auf die Lsung, in wel-

cher sich die farbige Substanz befindet, einwirkt.

Abgesehen von der Deutung der Vorgnge bei den

elektrolytischen Vorgngen, die hier technisch verwerthet

werden, scheint die Erfindung selbst von grossem
Interesse, denn, wie noch bemerkt werden mag, das

Hermite'sche Verfahren ist in mehreren grossen Papier-
fabriken eingefhrt.

In der Sitzung der Berliner Akademie der
Wissenschaften vom 21. Februar wurde mitgetheilt,
dass S. M. der Kaiser aus Allerhchst ihrem Disposi-
tionsfonds einen Zuschuss bis zum Hchstbetrage von
7(M)00 Mark zu den Kosten der Untersuchung des

Meeresplanktons" (Rdsch. II, 338) im Atlantischen Ocean
bewilligt habe, zu welchem von den Herren Hensen,
Brandt und Schutt in Kiel geplanten und im nchsten
Sommer unter Leitung des Professor Hensen auszu-
fhrenden Unternehmen zufolge vorjhrigen Beschlusses

der Akademie die verfgbaren Mittel der Humboldt-

Stiftung verwendet werden sollen. Die Akademie hat
unter anderem ferner bewiligt: 600 Mark fr Herrn
Dahl in Kiel zu Untersuchungen ber die niedere Sss-
wasserfauna der Eibmndung; 2500 Mark fr Herrn
R. Lepsius in Darmstadt zur Fortsetzung der geolo-

gischen Kartirung Attikas; und 700 Mark Herrn Wort-
mann in Strassburg fr eine Reise nach Neapel zur

Untersuchung der Meeresalgen. Die Herren Julius
Hann in Wien und Archibald Geikie sind zu

correspoudireuden Mitgliedern erwhlt worden.
In der Sitzung vom 7. Mrz wurden ferner die Herren

Professor H. Hertz in Karlsruhe und Professor Wlluer
in Aachen gleichfalls zu correspondirenden Mitgliedern
ernannt.

Am 8. Mrz starb zu New York der Ingenieur John
Ericsson, im 86. Lebensjahre.

Am 14. Mrz starb zu Gries Dr. Peyri tsch, Professor
der Botanik an der Universitt Innsbruck.

Am 18. Mrz starb zu Nancy der Professor der Ana-
tomie Lallement.

Am 24. Mrz starb zu Utrecht der Professor Fr. C.

Donders, gleich berhmt als Physiologe wie als Augen-
arzt, im Alter vou 70 Jahren.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.
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protandrischer Hermaphrodit unter den Wirhelthieren.
S. 206. G. Murray und L. A. Boodle: Ueber die

Structur von Spongocladia Arescboug (Spongodendron
Zanard.), nebst einer Beschreibung neuer Formen.
S. 207. Richard Hess: Ueber Waldschutz und
Schutzwald. S. 207.

Coirespondenz. Die leuchtenden Nachtwolken. S. 207.

Vermischtes. S. 2u8.

A. Crova und Houdaille: Beobachtungen auf

dem Gipfel des Berges Ventoux ber die

Wrnieintensitt der Sonnenstrahlung.
(Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 35.)

Die Aufgabe, welche Verfasser sich gestellt, war,

durch Beobachtungen zu entscheiden, ob die Intensitt

der Sonnenstrahlung in einer Hhe von 1900 m
hnliche Tagesschwankungen zeigt, wie sie in Mont-

pellier beobachtet waren, und ob man aus den in

dieser Hhe registrirten Curven einen genaueren
Wertb der Sonnen- Constante ableiten knne, wie

die, welche man aus der Berechnung der am Meeres-

spiegel erhaltenen Curven gewonnen hat.

Als Beobachtungsstation whlten die Herren

Crova und Houdaille den Gipfel des Ventoux -Berges,
dessen Hhe 1907 m betrgt. Dieser Gipfel bot die

Vorzge vollkommener Isolirtheit; ferner hatte man
in der Nhe eine Tiefenstation, das Dorf Bedoin, in

einer Hhe von 309 m und in der Luftlinie 9840 m
vom Ventoux -

Gipfel entfernt, so dass Vergleichnngen
der Wrmeintensitt in Hhen von 1600 m Differenz

mglich waren. Auch die geologische Structur des

Berges ist fr derartige Untersuchungen sehr gnstig;
er besteht aus einem tief zerklfteten Neocom - Kalk-

stein
, der alles Wasser sehr schnell abfliessen lsst

in das unterirdische Becken der Fontne von Vau-

cluse. Der Boden ist daher stets in einem Zustande

von Trockenheit, die fr aktinometrische Beobachtun-

gen sehr gnstig ist.

Die Apparate und die Methoden, welche ange-
wendet worden, sind bereits von Herrn Crova frher

beschrieben (Rdsch. III, 424) und bedurften nur

wegen der heftigen Winde auf dem Bergesgipfel

einiger Modifikationen. Der Apparat arbeitete ohne

Strung vom 29. Juli bis zum 12. September 1888.

Whrend dieser Zeit wurden 30 Curven erhalten,

von denen sieben so regelmssig waren, dass sie der

Rechnung zu Grunde gelegt werden konnten. Zur

Controle des registrirenden Apparates wurden zahl-

reiche Beobachtungen mit dem gewhnlichen Aktino-

meter ausgefhrt, die auch vollstndige Tagesreihen

gaben. Bei gnstiger Witterung wurden gleichzeitige

Beobachtungen auf dem Ventoux und in Bedoin ge-

macht. Endlich sind noch 29 Curven, welche zur selben

Zeit von den selbstregistrirenden Apparaten in Mont-

pellier aufgezeichnet wurden, mit herangezogen, ob-

wohl der Abstand von der Bergstation 129 km be-

trgt. Ebenso wurden regelmssige Beobachtungen
ber die Polarisation des blauen Lichtes mit dem

Cornu'schen Photopolarimeter und Spectralanalysen
des blauen Lichtes mit dem Spectrophotometer aus-

gefhrt.
Obwohl der Sommer 1888 ungewhnlich kalt und

regnerisch gewesen, konnten dennoch nachstehende

Resultate aus den Beobachtungen abgeleitet werden.

1) Die bestndigen Schwankungen der Strahlungs-

curve, die bereits in Montpellier beobachtet worden,

zeigten sich auch auf dem Gipfel des Ventoux, aber

mit einer geringeren Amplitude und nicht synchron

mit diesen. Letzterer Umstand erklrt sich durch

die grosse Entfernung und die verschiedene Lage der

beiden Stationen.
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2) Die Mittags
-
Depression , die fast bestndig in

Montpellier beobachtet wird, zeigte sich sehr scharf

auf dem Ventoux, wo sie mindestens ebenso ausge-

sprochen war wie in Montpellier; es ist also klar, dass

sie herrhrt von der tglichen verticalen Bewegung
des Wasserdampfes, und nicht von der Wirkung des

nahen Meeres.

Aus sieben Curven auf dem Ventoux, aus zwei in

Bedoin und aus acht in Montpellier erhaltenen Curven

ist sodann die Sonnen - Constante und die Durch-

gngigkeit der Atmosphre berechnet worden ,
und

fr jeden einzelnen Tag sind auch noch die beob-

achteten Polarisationen hinzugefgt. Aus den Tabellen

der so gefundenen Grssen , wegen welcher auf das

Original verwiesen werden muss, ergiebt sich :

1) Die Sonnenconstante kann in der Hhe von

1900 m einen 3 Cal. sehr nahe kommenden Werth
erreichen

,
zu welchem auch die bemerkenswerthen

Arbeiten des Herrn Langley gefhrt haben. Es

darf angenommen werden, dass die Selbstregistriruugs-

methode, in noch grsseren Hhen angewendet, sogar
noch hhere Werthe als 3 Cal. geben wird, was die

bisher angenommenen Werthe etwas ndert.

2) Die ursprngliche Durchgngigkeit der Luft

nimmt im Allgemeinen zu, wenn die Sonnenconstante

abnimmt, d. h. wenn die Strahlen, welche zu uns

gelangen, eines Theiles der am leichtesten absorbir-

baren Strahlen beraubt ist; sie ist im Allgemeinen

geringer auf grossen Hhen.

3) Die Polarisation des Himmels erscheint im

Allgemeinen zuzunehmen mit der Sonnenconstante

und bei geringer Durchlssigkeit; in dieser Hinsicht

liefert der Grad der Polarisation sehr ntzliche Daten

zum Verstndniss des Grades der Wrmedurchlssig-
keit der Atmosphre.

Wilhelm Ostwald und Walther Nernst: Ueber
freie Ionen. (Zeitschrift fr physikalische Chemie,

1889, B<i. III, S. 120.)

In der zusammenfassenden Darstellung der neueren

Arbeiten ber die Constitution der Lsungen (Rdsch.

III, 477) ist gezeigt worden, wie eine Reihe von

Erfahrungen zu der von Clausius vor lngerer Zeit

theoretisch entwickelten Vorstellung gefhrt hat, dass

in elektrolytisch leitenden Flssigkeiten ein Theil

der elektrolytischen Molecle in ihre Ionen zerfallen

sei. Die Vorstellung, dass in den Lsungen der

Salze, Suren und Basen nicht nur einzelne , sondern

eine grosse Anzahl freier Ionen existiren
,

ist in

neuester Zeit besonders von Herrn Ostwald und

seinen Schlern vertreten und gegen die mannig-
fachsten Widersprche vertheidigt worden. In der

vorliegenden Arbeit wird nun die bisher nur theore-

tisch entwickelte und begrndete Lehre von der

Existenz freier Ionen" in den Elektrolyten durch

das Experiment erhrtet, und so auch in experimen-
teller Richtung jeder mgliche Zweifel entfernt".

Der Versuch geht von folgender Erwgung aus:

Bekanntlich sind die bei elektrolytischen Vorgngen
bewegten Elektricittsmengen ausserordentlich gross

gegenber denen, welche elektrostatisch gehandhabt
werden knnen, und zur Beobachtung elektrolytischer

Wirkungen statischer Elektricitt ist daher eine be-

sondere Feinheit der Mittel erforderlich. So ist, um
ein Milligramm Wasserstoff in Freiheit zu setzen,

ein bis zur Schlagweite geladener Luftcondensator

erforderlich, der eine nach Quadratkilometern zu

bemessende Ausdehnung haben muss. Aber zum
Nachweis der Elektrolyse gengen bedeutend ge-

ringere Quantitten ;
denn 1 mg Wasserstoff nimmt

einen Raum von 12 bis 13ccm unter gewhnlichen
Verhltnissen ein, uud da mau mit der Lupe leicht

ein Blschen von 0,1 mm Durchmesser und unter dem

Mikroskop ein solches von 0,01mm sehen kann, so

muss fr diese Zwecke ein Condensator gengen,
der den zehnmillionsten oder den zehntausendmillion-

sten Theil des erwhnten Umfanges, also Seiten be-

sitzt, die nach Decimetern und Centimetern bemessen

werden. Das Experiment, Elektrolyse durch statische

Elektricitt zu erzielen, ist also ausfhrbar.

Die zu den Versuchen benutzte Vorrichtung war

im Wesentlichen ein Lippin an n'sches Capillarelek-

trometer. Ein 30 bis 40cm langes, mit Glashahn

versehenes Rohr wurde an einem Ende capillar aus-

gezogen uud mit Quecksilber gefllt, so dass der Druck

der senkrechten Quecksilbersule die Capillaritt eben

berwand und das Quecksilber auszutropfeu begann.
Die Spitze wurde in verdnnte Schwefelsure ge-

taucht, welche durch Saugen in die Capillare gehoben
wurde , und mit Hlfe des Hahns die Grenzflche

Quecksilber- Schwefelsure in die Mitte der Capillare

gebracht; ein in das Rohr eingeschmolzener Platin-

draht vermittelte die Leitung zum Quecksilber.

Ein grosser Glaskolben wurde nun mit verdnnter

Schwefelsure gefllt, nachdem sein Bauch aussen mit

Stanniol beklebt und sein Hals der besseren Isolirung

wegen mit Schellack gefirnisst war. Der Inhalt des

Kolbens stand durch einen nassen Faden mit der

Schwefelsure der Capillarelektrode in Verbindung, der

Kolben selbst war durch eine Hartgummiplatte, auf der

er stand, isolirt. Der positive Pol einer kleinen Elek-

trisirmaschine wurde mit der usseren Belegung des

Kolbens in Verbindung gebracht, das Quecksilber der

Capillarelektrode mit der Erde verbunden. Sowie

nun die Elektrisirmaschine in Bewegung gesetzt

wurde, ging der Meniskus der Capillarelektrode heftig

nach oben
,
und in demselben Augenblicke hatten

sich m eh rereGasblscheu ausgeschieden, welche

den Quecksilberfaden an einigen Stellen getheilt hatten.

Die hier sich abspielenden Vorgnge schildern

die Verfasser wie folgt: Durch Zufhrung poH||^er
Elektricitt an die ussere Belegung des Kolbens
wurde die negative Elektricitt im Inneren desselben

angezogen und festgehalten, die positive dagegen ab-

gestosseu. Letztere ging durch den Faden in die

Capillarelektrode ber, und durch den Platindraht

der letzteren in die Erde. Ein geschlossener Strom

ist nicht vorhanden, die ganze eintretende Bewegung
der Elektricitt geschieht durch Influenz. Nun be-

ruht der Beweis fr das Dasein freier Ionen in elek-

\
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trisch geladenen Elektrolyten aufdem Faraday'schen

Gesetz, dass in Elektrolyten die Elektricitt sieb nur

gleichzeitig mit den Ionen bewegt. Fnde bei der

[nfluenzwirkung pine metallische Leitung durch den

Elektrolyten statt, so wre kein Grund fr das Auf-

treten von Wasserstoff an der Elektrode vorhanden
;

umgekehrt beweist letzteres, dass elektrolytische

Leitung stattfand, d. h. dass freie Ionen vorhanden

waren und sieh bewegt hatten. Es findet sonach

folgendes statt: Iu dem Maasse, als sich die ussere

Belegung des Kolbens positiv ladet, findet eine An-

ziehung der negativen Ionen SO4 der Schwefelsure

statt. Die positiven Ionen H werden dagegen abge-

stossen und verschieben sich durch den nassen Faden

bis an das Quecksilber, wo sie ihre Elektricitt ab-

geben und als gewhnlicher Wasserstoff erscheinen.

Der Einwand, dass in dem Experiment durch das

Glas hindurch eine elektrolytische Elektricittsbe-

wegung stattgefunden haben knnte, wird durch

folgenden Versuch widerlegt: Die ussere Belegung
des Kolbens wurde zur Erde abgeleitet und der

Schwefelsure im Innern durch einen nassen Faden

positive Elektricitt zugefhrt; dann unterbrach man
die Leitung zur Elektrisirmaschine und stellte, wie

im ersten Versuch, die Verbindung mit der Capillar-

elektrode her, whrend das (Quecksilber zur Erde ab-

geleitet war. Alsbald zeigten sich die gleichen Er-

scheinnngen wie frher, der Queeksilberfaden zuckte

nach oben und zwischen ihm und der Schwefelsure

waren Gasblschen sichtbar. Die Erklrung ist hier

die gleiche wie im ersten Versuch, nur kann, da die

positive Elektricitt der Schwefelsure des Ballons

direct zugefhrt war, von einer elektrolytischen

Leitung durch das Glas keine Rede sein.

Bei dem Gewicht, welches diesem Versuche fr
die Lehre von der Existenz freier Ionen in den

Lsungen zukommt, musste derselbe hier ausfhrlich

beschrieben werden. Nur kurz braucht erwhnt zu

werden, dass diese Versuche auch umgekehrt ausge-
fhrt wurden, die Schwefelsure wurde zur Erde ab-

geleitet und dem Quecksilber wurde entgegengesetzte
lufluenzelektricitt zugefhrt; das Ergebniss wal-

dein vorigen entsprechend. Endlich wurde auch

noch der erste Versuch unter Bercksichtigung der

quantitativen Verhltnisse wiederholt. Die Berech-

nung der Versuchsdaten fhrte dazu, dass unter

gewhnlichen Temperatur- und Druckverhltnissen

6,3 X 10 cem Wasserstoff in der Capillare zum Vor-

schein kommen russte; die ungefhre Ausmessung
der wirklich beobachteten Blschen ergab das Volu-

men derselben zu 4,3 X 10 cem
, eine unter den

obwaltenden Umstnden sehr befriedigende Uebereiu-

stimniuug.

Es steht somit fest, dass die Elektricittsbewe-

gungin Elektrolyten dem Faraday'schen Gesetze ent-

sprechend nur unter gleichzeitiger Bewegung ponde-
rabler Massen, der Ionen, erfolgen kann, und dass

somit in elektrolytisch geladenen Elektrolyten eine

der Elektricittsmeiige entsprechende Anzahl freier

Ionen vorhanden ist. Dieselben werden sich
,
den

ler-

elektrostatischen Gesetzen gemss, wesentlich an der

Oberflche des Leiters anordnen."

Die Mglichkeit, dass die freien Iouen erst im

Augenblicke der elektrostatischen Ladung in Freiheit

gesetzt worden sind, so dass gleichzeitig mit der

Scheidung der Elektricitten eine Art Elektrolyse im

Innern der Flssigkeit selbst verbunden wre, hatte

schon Clausius widerlegt durch den Hinweis darauf,

dass die Elektricittsbewegung in Elektrolyten den

allerschwchsten elektromotorischen Impulsen ge-

horcht, was nicht mglich wre, wenn die Elektricitt

vorher eine merkliche Arbeit leisten nisste. Die

Herren Ostwald und Kernst fhren diese Wider

legung noch eingehender aus und geben zum SehlinBAf'^

eine Vorstellung davon, wie man sich jetzt auf
Gruij

der Annahme der Prexistenz freier Ionen den V

gang der Elektrolyse denken muss.

H. Nagaoka: Vereinte Wirkungen der Tor-
sion und der Lngsspannung auf die

Magnetisirung des Nickels. (Philosophical

Magazine, 1889, Ser. 5, Vol. XXVII, p. 117.)

Die Wirkung der Torsion auf die Magnetisirung
von Eisendrhteu ist bereits lange bekannt und ein-

gehend untersucht; sie hat ganz besonders durch die

Arbeiten von Wertheim, Wiedemann, Thom-
son und Anderen nach vielen Beziehungen unsere

Kcnntniss vom Wesen des Maguetisirungsvorganges
erweitert (vgl. Rdsch. I, 186J. Die Untersuchungen
Wiedemann's beschftigten sich mit dein Zu-

und Aufdrilleu von horizontalen Drhten in einem

magnetischen Felde, bis die Aenderungen des Mag-
netismus cyklische wurden, whrend Thomson der

Erste war, welcher den Eiufluss des Drillens auf den

Magnetismus des Eisens untersuchte, whrend dasselbe

iu dem Felde des Erdmagnetismus gleichzeitig einer

Lngsspannung ausgesetzt war. Aehuliche Versuche

mit verschiedenen magnetisirenden Krften scheinen

aber noch gar nicht angestellt zu sein. So sprlich

derartige Untersuchungen ber das Eisen sind , so

sind sie noch sprlicher fr das Nickel. Die Wirkung
der Drillung auf den Magnetismus von Nickeldrhten

unter verschiedenen Lngsspannungen war noch nie-

mals Gegenstand der Untersuchung gewesen. Ver-

fasser nahm daher diese Frage in Angriff und hat

eine Reihe ganz neuer Erscheinungen bei dieser

Untersuchung aufgefunden.

Aus den bisherigen Arbeiten war bekannt, dass

bei Einwirkung einer Lngsspaunung der Magnetis-

mus des Eisens bis zu einer bestimmten kritischen

Belastung zunimmt, whrend der Magnetismus des

Nickels stetig abnimmt. Man musste daher natur-

gemss erwarten, dass auch die Wirkung der Tor-

sionsspannung auf Nickel die entgegengesetzte sein

werde, wie die beim Eisen. In der That hat Wiede-

mann in einem Versuche eine Curve fr den Ver-

lauf der Magnetisirung im Nickel erhalten, welche

genau die umgekehrte von einer anderen war, die

Thomson fr Eisen angegeben. Aber in Wiede-
mann's Versuch war der Draht nur einer schwachen
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Lngsspanuung ausgesetzt. Die geineinsanie Wir-

kung der Streckung und Torsion auf den Magnetis-

mus des Nickels war daher noch zu bestimmen.

Herr Nagaoka hat diese Punkte durch eine

grosse Reihe von Experimenten klar zu legen ge-

bucht und fand, dass die Lngsspannung eine ganz

eigenthmliche Wirkung ausbe. Bei schwachen

Spannungen waren die Aeuderuugen des Magnetismus

derartig, wie sie erwartet wurden; wenn aber die

Belastung eine bestimmte Grenze berstieg, war dies

nicht mehr der Fall. Die Aenderungen des Magne-
tismus unter dem Einflsse der Torsion wurden all-

lnlig andere und jenseits einer bestimmten Grenze

der Lngsspannung erlangte das eine Ende des Nickel-

drahtes sogar beide Arten des Magnetismus whrend
des Drillens und Aufdrillens, obwohl die magneti-

sirende Kraft sowohl an GrBse als an Richtung ab-

solut eonstant blieb. Dieser kritische Werth der Be-

lastung schien sich zu ndern mit der Strke des

magnetisirenden Feldes, er wurde grsser, wenn das

Feld verstrkt werde. Eine solche Wirkung ist so

neu, dass sie verdient, etwas eingehender besprochen
zu werden.

Die nhere Beschreibung der Versuchsanordnung
kann hier umgangen werden. Die Magnetisirung
wurde durch ein Magnetometer gemessen, der mag-
netisirende Strom durch flssige Widerstnde abge-

stuft und an einem Tangentengalvanometer gemessen.

Die Drillung erfolgte mittelst eines an dem unteren

Ende des vertical befestigten Drahtes angebrachten

Cylinders und konnte in jeder Stellung fixirt werden.

Die Lngsspannungen wurden durch Anhngen von

bestimmten Gewichten erzeugt, und durch besonderen

Versuch war festgestellt, dass die Drillung auf die

Lngsspannung ohne Einfluss sei. Der Gang der

Versuche war im Allgemeinen folgender: Zunchst

wurde ein constanter Strom durch die magnetisireude

Spirale geschickt und die Stellung des Magneto-
meters bestimmt. Dann wurde der vorher ausge-

glhte Nickeldraht (40 cm lang, 1 mm dick) au seine

Stelle gebracht und um 180 nach der einen, der

positiven, Richtung gedrillt; nun wurde eine volle

Umdrehung in entgegengesetzter Richtung (also bis

1811") ausgefhrt und schliesslich der Draht in seine

Ursprungsstellung gebracht. Dies wurde so oft wieder-

holt, bis die Vernderungen des Magnetismus cykliscke

waren. Dann wurden die Ablenkungen des Magneto-
nieters fr je 20 der Drillung nach der positiven

und nach der negativen Seite abgelesen und notirt,

whrend der Draht bei gleichbleibendem, magne-
tischem Felde in den einzelnen Versuchsreihen all-

mlig hheren Lngsspannungen ausgesetzt wurde.

Der erste Versuch, der in einem magnetischen
Felde von 0,34 C. G. S. und bei einer Belastung von

0,64 kg (entsprechend 82 kg pro qcm) ausgefhrt

wurde, nahm, wie die Zahlen der Tabelle und die

graphische Darstellung anschaulich zeigen, folgen-

den Verlauf: Die erste Wirkung des Drillens bestand

in einer Steigerung des Magnetismus ;
die Zunahme

war zuerst, eine schnelle, wurde aber allmlig ge-

ringer, bis die Magnetisirung ihren grssten Werth

(83, 8) erreichte bei der grssteu Drillung (-4- ISO ).

Whrend des Aufdrillens nahm der Magnetismus
schneller ab, als er beim Drillen zugenommen hatte,

so dass fr jeden Grad der Torsion der Magnetismus
beim Drillen grsser war, als beim Aufdrilleu (z. B.

bei 100" 71,0 gegen 65,2; bei 20 35,8 gegen 10,8).

Die Abnahme des Magnetismus ging noch weiter,

nachdem der Draht den Nullpunkt der Torsion passirt

hatte, bis der Magnetismus des Drahtes auf Null

reducirt war (bei 20" Torsion). Wenn nun das

Drillen in der negativen Richtung fortgesetzt wurde,

so nderte die Polaritt ihr Vorzeichen,
eine sehr auffallende Thatsache. Wurde das Drillen

nach der negativen Richtung weiter fortgesetzt, so

ging der negative Magnetismus (bei 80") durch

ein Maximum ( 2,6) und wurde dann bei 180"

gleich 0. Wenn mau den Draht nun wieder auf-

drillte und zur ursprnglichen Stellung zurckfhrte,
so wuchs erst der negative Magnetismus ein wenig,

erreichte bei 80" wieder sein Maximum ( 1) und

ging dann durch in den positiven Magnetismus

ber, um bei der Stellung O u nahezu seinen ursprng-
lichen Werth zu erreichen (Ablenkung 28,7 gegen

24,2 beim Beginn des Versuches).

Wurde die Belastung gesteigert, so war der Gang
der Erscheinungen im Allgemeinen derselbe, aber die

negative Magnetisirung trat frher ein whrend der

negativen Drillung und war bedeutend intensiver,

als bei der ersten Belastung.
Die zweite Versuchsreihe wurde mit einem mag-

netischen Felde von 2,47 Einheiten ausgefhrt. Zu-

nchst wirkte nur eine sehr schwache Belastung von

0,02 kg (entsprechend 2,6 kg pro qcm). Hier zeigte

der Magnetismus eine regelmssige Zunahme bis zu

-j- 180 Torsion, beim Aufdrilleu eine ebenso regel-

mssige Abnahme bis und dann bei der Drillung

in entgegengesetzter Richtung wiederum Wachsen

des Magnetismus bis 180 und Abnahme beim

Aufdrillen bis 0". Die Curve dieses Versuches war

genau die umgekehrte von der, welche Thomson
fr Eisen erhalten hatte. Sie war vollkommen

symmetrisch in Bezug zur Linie der Torsion <)",

und der Magnetismus blieb positiv durch den

ganzen Cyklus. Wurde nun die Belastung gesteigert,

so verlor die Curve des Magnetismus ihre Symmetrie,

die negativen Torsionen ergaben bedeutend kleinere

Werthe, im Ganzen war der Magnetismus gleichfalls

schwcher, aber er blieb noch immer positiv. Als

aber die Lngsspanuung auf 273 kg pro qcm ge-

steigert wurde, trat bei der Drillung in negativer

Richtung auch entgegengesetzter Magnetismus auf,

der bei der Belastung mit 782 kg pro qcm noch

mehr zunahm.

Bei der weiteren Versuchsreihe mit der magneti-

sirenden Kraft von 4,94 Einheiten trat entgegen-

gesetzte Magnetisirung bei negativer Drillung erst

bei der Belastung von 527 kg pro qcm ein. Bei

noch strkeren magnetisirenden Krften, welche bis

zu 33,54 C. G. S. gesteigert wurden, und bei wech-
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schulen Belastungen bis zu 2;S30 kg pro (jem boten

die Versuche eine Reihe interessanter, durch 40 Curvei)

veranschaulichter Einzelerscheinungen, auf deren Be-

sprechung hier nicht eingegangen werden kann. Wir

mssen uns begngen, die Zusammenfassung der Re-

sultate wiederzugeben, mit welcher Herr Nagaoka
seine Mittheilung schliesst:

In allen magnetischen Feldern ist die Wirkung
der Drillung bei massigen Belastungen eines Nickel-

drahtes die, seine Magnetisirung zu steigern. Aber

die Zunahme hngt sowohl von der Strke des Feldes,

wie von der Lngsspannung ab, die angewendet wer-

den. Wenn das Feld schwach und die Lngsspannung
hinreichend gross ist, dann wchst der Magnetismus
in einer Richtung der Dullung und nimmt ab in der

anderen. Gelegentlich, bei einer besonderen Span-

nung, die annhernd proportional ist der Feldstrke,

beginnt der Draht entgegengesetzte Polaritt zu zeigen,

und die cyklische Uurve der Magnetisirung geht all-

mlig von der zweischleifigen Form in die einschleifige

ber. Pur strkere Felder existiren hnliche Wir-

kungen, aber fr Felder, welche ber einen kritischen

Werth hinausgeben, erfolgt die Zunahme und Ab-

nahme der Magnetisirung bei umgekehrten Rich-

tungen der Drillnng und gleichzeitig wird der Ver-

lauf der Curve eiu umgekehrter.

Jngst hat Wiedemann (Rdsch. I, 1S6) einige

Experimente beschrieben ber die combinirten Wir-

kungen der Magnetisirung und der Drillung im Eisen

und Nickel. Er scheint aber nicht untersucht zu haben

die Wirkung der Lngsspanuung in Verbindung mit

diesen. Sein Hauptzweck scheint.gewesen zu sein, neue

Thatsachen beizubringen zur Sttze seiner Theorie,

dass die Magnete aus Moleclen bestehen, welche sich

mit Reibung drehen. Einige von den oben beschriebe-

nen Resultaten knnen nach dieser Theorie gedeutet
werden. So werden, wenn die ussere magnetisireude
Kraft gross ist, die magnetischen Molekeln strker in

ihrer Lage zurckgehalten werden und deshalb wird

die Aenderuug der Magnetisirung in Folge der Drillnng
vermindert werden. Dies stimmt mit dem Experiment.
Aber wir sahen ferner, dass wir bei hinreichender Be-

lastung des Drahtes durch blosses Drillen den schein-

baren Magnetismus auf Null herunterbringen und

gelegentlich sogar sein Zeichen umkehren konnten.

Wenn aber dies von der reibenden Drehung der Mole-

cle herrhrt, so mssen diese trotz der richtenden

Kraft von 30 Einheiten durch mehr als einen rechten

Winkel aus ihrer ersten Richtung herausgedreht wer-

den
,
whrend die Grsse der mechanischen Drillung

in jeder Richtung viel weniger betrgt. Nehmen wir

an
,
es verhielte sich so

,
welche Wirkung muss dann

die vermehrte Belastung auf die Drehung der Mole-

cle haben? Die magnetischen Molecle in starken

Feldern werden nur beeinflusst von einer grsseren
richtenden Kraft, und folglich mssen sie streben,

mehr in der Richtung der magnetisirenden Kraft zu

verbleiben; aber warum sie nahezu die Lage magne-
tischer Neutralitt annehmen sollen, wenn sie hin-

lnglicher Lngsspannung ausgesetzt werden, ist eine

Frage, welche jeder Anhnger der Theorie der reibend

gedrehten Molecle erst beantworten muss.

Die Herren Bottomley und Tanakadate haben,

nachdem sie von den vorstehenden Versuchen Kennt-

niss erhalten , gleichfalls Beobachtungen ber die

Wirkung der Torsion und Lngsspannung auf die

Magnetisirung von Nickeldrhten wiederholt und

haben zum Theil die Versuche des Herrn Nagaoka
besttigt; vereinzelt haben sie jedoch auch andere

Erscheinungen gesehen, die sie nicht weiter verfolgen

werden, da Herr Nagaoka seine Untersuchung noch

fortsetzt. Die Erwhnung der Resultate der Herren

Bottomley und Tanakadate hat hier nur den

Zweck, die Besttigung der japanischen Resultate

durch die englische Arbeit festzustellen ;
die Einzel-

heiten knnen hier nicht Gegenstand der Besprechung
sein.

A. Prazmowski: Ueber die Wurzelknllchen
der Leguminosen. (Botanisches Centralblatt, 1888,

Bd. 36, S. 215.)

M. W. Beyerinck : Die Bacterien der Papi-
lionaceen-Knllchen. (Botanische Zeitung, 1888,

Nr. 46 50.)

Wir haben in den drei ersten Jahrgngen dieser

Zeitschrift den Lesern wiederholt Bericht erstattet

ber den Fortgang der Untersuchungen, welche die so

wichtige Frage ber Natur und Bedeutung der an den

Leguminosenwurzeln auftretenden knllcheuartigen

Gebilde zum Gegenstand hatten. Mit Rcksicht dar-

auf, dass die oben namhaft gemachten Abhandlungen,

vorzglich die des Herrn Beyerinck, sich als beson-

ders hervorragende Leistungen kennzeichnen
,
drfte

es an der Zeit sein, die verschiedenen Anschauungen,

welche bisher in dieser Frage geltend gemacht worden

sind, kurz zusammenzufassen, wobei wir der von

Herrn Prazmowski gegebenen Darstellung folgen.

Nach der einen Auffassung sind die Wurzel-

knllchen krankhafte Bildungen, welche durch Ein-

dringen bald von Angnillulen (Cornu 1878), bald von

Bacterien (Woroniu 1878), bald von Plasmodien oder

Hyphenpilzen (Eriksson 1874, Kny 1879, Pril-

lieux 1879, Frank 1879, Lundstrm 1888) an

der Wurzel entstehen. Andere sehen in ihnen ebenfalls

Bildungen, welche ihre Entstehung einer usseren In-

fection entweder durch Bacterien (Hellriegel 1886)

oder durch Hyphenpilze (Marshall Ward 18S7)

verdanken, meinen jedoch, dass der inficirende Orga-

nismus kein wirklicher Krankheitserreger sei , viel-

mehr mit der inficirten Pflanze in einem fr dieselbe

ntzlichen, symbiontischen Verhltnisse lebe; er soll

nach Hellriegel die Pflanze befhigen, den freien

Stickstoff zu assimiliren. Schliesslich sehen einige

Forscher die Knllchen als normale Bildungen an,

welche zur Aufspeicherung der normal nicht ver-

brauchten Eiweissstoffe dienen (Brunchorst 1885,

Tschirch 1887, Frank 1887, van Tieghem 1888).

Auch ber das Wesen und die Bedeutung der in

den Knllchen enthaltenen Formenelemente gehen die

Ansichten auseinander. Bekanntlich wird die Mitte
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des Knllchens von einem stark entwickelten, paren-

chymatischen Gewebe eingenommen, dessen Zellen mit

Unmassen winzig kleiner, meist stbchenfrmiger Ge-

bilde, der Bacteroiden nach Bruuchorst's Namen-

gebung, erfllt sind. Ausserdem finden sich eigen-

tmliche, Pilzfden hnliche Gebilde, welche bald

fr wirkliche Pilzhyphen,'bald fr Plasmodienstrnge

gehalten wurden und nach Ansicht der Einen mit

den Bacteroiden in genetischem Zusammenhang stehen,

nach anderer Anschauung dagegen zufllige Gebilde

sind. Letzteres ist die Meinung der Gegner der In-

fectionslehre, welche die Bacteroiden fr eigenthm-
lich geformte Proteinkrper der Zelle erklren. Herr

Prazmowski hebt es als benierkenswerth hervor,

dass ausser Marshall Ward kein einziger Forscher

experimentelle Untersuchungen angestellt hat l
).

Herrn Prazmowski's eigene Untersuchungen

galten zunchst der Beantwortung der Frage: Sind die

Knllchen normale Bildungen der Leguminosenwurzel
oder werden sie durch Iufection vou aussen erzeugt?

Er stellte zu diesem Zwecke zahlreiche Kultur-

versuche an mit Erbsen und Bohnen in Bden, welche

durch geeignetes Erhitzen (die Gartenerde in feuchtem

Zustande) sterilisirt und nachher entweder vor Iu-

fection geschtzt oder absichtlich inficirt wurden; zum

Inficiren wurde ein wssriger Auszug des betreffenden

Bodens oder in steiilisirtem Wasser zerriebene Pa-

renchymtheile des Knllchens benutzt.

Das Ergebniss war stets dasselbe. In allen

Tpfen, welche nach der Sterilisirung inficirt

worden waren, bildeten sich zahlreiche Knllchen
in den nicht inficirteu Tpfen konnte nicht ein

einziges gefunden werden. Es mssen also im

Boden vorhandene Infectiousorganismen die

Bildung der Knllchen hervorrufen.

Weitere Versuche lehrten, dass die Iufection nur

im jugendlichen Zustande der Wurzeln zu Staude

kommt. Bei der mikroskopischen Untersuchung junger
Knllchen fand Verfasser jene Pilzhyphen hnlichen

Fden und beobachtete, dass sie theils die Epidermis,
theils die Wurzelhaare durchwachsend ins subepi-

dermale Gewebe der Wurzel dringen. Er beschreibt

sie als ungekammerte, stark lichtbrechende Schluche,
deren Membran von verdichtetem Plasma gebildet

wird; bei Behandlung mit gewissen Reagentien be-

merkt man, dass sie mit usserst kleinen, stabfrmigen

Krpern, den jugendlichen Bacteroiden, erfllt sind.

Stellenweise erweitern sich die Schluche zu Blasen.

*) Wir drfen hier uiclit versumen, auf die Versuche

von Herrn 11 real hinzuweisen, deren Ergehnisse wir

Edsch. III, 620 kurz mitgetheilt hanen; zugleich sei be-

merkt, dass die betreffenden Untersuchungen, in den An-

nales agronomiques 1888, T. XIV. pag. 481 ausfhrlich

verffentlicht wurden sind. Eine eingehende Darstellung
der ganzen Frage hat krzlich Herr Vuillemin gegeben

(Ann. de la Science agron. traue, et etrang. 5e annee, 1888,

T. I., pag. 121). Der Verfasser kommt durch seine eigenen

Beobachtungen zu dem Schluss, dass ein Cladoehytrium
die Ursache der VVurzelanschwellungen von Galega seien,

und erklrt die Knllchen fr endotrophische Mycorhizen.'

Ref.

Sobald die Fden in die tieferen Schichten der

Rinde eingedrungen sind, beginnt die Einwanderung
von Baustoffen in die Zellen der Rinde; sie fllen

sich mit Strke und Plasma und theileu sich in

schneller Folge. Es bildet sich ein kleiner Hcker als

erstes Anzeichen des entstehenden Knllchens. In

dem Parenchymgewebe werden zwei Zonen unter-

scheidbar: eine ussere mit kleineren Zellen und an-

scheinend pilzfrei (abgesehen von solchen Zellen,

durch welche der Pilz ins Innere gedrungen ist) und

eine innere, welche sich zu dem Bacteroidengewebe
entwickelt. Der Inhalt der Zellen besteht aus Zell-

saft und plasmatischem Wandbeleg. Im Innern des

Pareuchyms treiben die Pilzfden blasenfrmige,

bacteroidenhaltige Anschwellungen ,
welche sich ver-

grssern und die Zelle nach und nach ausfllen;

ihre Membranen verflssigen sich und Pilzkrper und

Zellinhalt werden zu einer einheitlichen Masse. Das

ist nach Herrn Prazmowski die Entstehung des

Bacteroideugewebes.
Herr Prazmowski stellt auf Grund dieser Er-

gebnisse die Knllchen in die Reihe der Pilzgallen

(Mykodomatien). Sie werden hervorgerufen durch

einen von den Hj'phenpilzen durch das Fehlen der

Celluloseinembran unterschiedenen Pilzorgan isimis,

der Aehnlichkeit mit den Schleimpilzeu hat, aber

durch seinen Bacteroideninhalt von allen bekannten

Gebilden abweicht. Die Bacteroiden sind innere Ge-

bilde des Pilzplasmas, welche mit der Entwickelung
des Knllchens an Grsse zunehmen. Auf die Aus-

fhrungen des Verfassers ber die weitere Entwickelung
der Knllchen gehen wir hier nicht ein, ebensowenig
auf die Frage, was aus dem Pilze" wird, worber

Verfasser zu keinem sicheren Resultat gelangt ist.

Kulturversuche der Bacteroiden hatten ein negatives

Ergebniss.

Wenn wir nunmehr zur Schilderung der Unter-

suchungen des Herrn Beyerinck bergehen, so

knnen wir gleich anfangs hervorheben, dass sie in-

sofern dasselbe Ergebniss wie die des Herrn Praz-

mowski hatten, als die Entstehung der Knllchen

in Folge Iufection vou aussen mit Sicherheit nach-

gewiesen wurde. Aber die inficirenden Organismen

sind nach Herrn Beyer in ck's Feststellung weder

Hyphenpilze, noch Schleimpilze, sondern Bacterien.

Ueber das, was die frheren Beobachter und in ge-

wissem Sinne auch Herr Prazmowski als Hyphen-
fden" beschreiben, haben die Untersuchungen des

Herrn Beyerinck eine berraschende neue Auf-

klrung geliefert: Er findet nmlich, dass diese

Fden die Kerne benachbarter Zellen verbinden und

erklrt sie fr die U eberbl eibse 1 der Kern-

tonnen, welche nach beendeter Zelltheilung
nicht vollstndig zu dem Cytoplasma und dem
Kerne z u r c k w a n d e r n.

Die Bacteroiden gehen aus Bacterien her-

vor, welche von aussen in die Zellen einwan-

dern. Diese Bacterien gehren einer in verschiedenen

Formen auftretenden, stbchenfrmigen Species an,

welche Verfasser Bacillus radicicola genannt hat.
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Die Bacteroiden selbst haben ihre Entwicklungsfhig-
keit verloren, sind aber durch eine continnirliche

Bacterien-Reihe von stufenweiser ungleicher

Vegetationskraft mit der normalen Form von

-Bacillus radicicola verbunden. In den sehr jungen

Knllchen und in der Theiluugszone der lteren lassen

sich entwicklungsfhige Bacterien auffinden und nach

dem Koch 1

sehen Plattenverfahren knstlich zch-
ten. Man mu6s sich dazu armer Nhrbden be-

dienen; am besten ist nach Verfasser eine Abkochung
von Stengeln der Erbse oder Saubohne (Faba) mit

7 Proc. Gelatine; Zusatz von l
/4 Proc - Asparagin ist

sehr frderlich. Die Nhrlsungen drfen nicht stark

sauer sein, schon 2 bis 3 cem Normalsnre auf 100 cem

schliesst die Eutwickelung aus; aber auch alkalische

oder neutrale Reaction sind schdlich. Zimmertem-

peratur ist fr die Eutwickelung am geeignetsten.

Je grsser die Vegetationskraft der den Knllchen

entnommenen Bacterien war, desto grsser sind die

Kolonien, welche man erhlt, und desto mehr besitzen

die Individuen normale Bacterienformen. Die Kolo-

nien bestehen aus einer Mischung von Stbchen und

Schwrmern. Letztere tragen eine Geissei am Hinter-

ende des Krpers und gehren zu den kleinsten

lebenden Wesen, welche bisher beschrieben wurden

(bei Faba haben sie 0,9 ft Lnge bei 0,18 ft Dicke).

Diese Thatsache im Verein mit der Plasticitt des

Krpers der Schwrmer erleichtert nach Verfasser

die nothwendige Annahme, dass Bacillus radicicola in

die geschlossenen Pericambiumzellen der Papiliona-

ceen wurzeln eindringen kann, ohne irgend eine Ver-

letzung zu verursachen oder vorzufinden. Der Ba-

cillus vermag nmlich Cellulose nicht zu verflssigen,

wie er auch Strke nicht verndert; man muss da-

her annehmen, dass er durch Poren in der Zellwand

eindringt. Es ist mglich, dass die Lcher, durch

welche die Protoplasten benachbarter Zellen zu-

sammenhngen, eine Rolle dabei spielen.

Die Anfnge der Bacteroiden ,
welchen man im

jngsten Theil des Meristems (Theilungsgewebes) be-

gegnet, stimmen in ihrer Form vollstndig mit den

Schwrmern berein und sind von den Mikrosomen

des Zellplasmas nicht zu unterscheiden; erst in den

lteren Regionen individualisiren sie sich scheinbar

als Stcke des Cytoplasmas. Die fertigen Bacteroiden

reihen sich in der dicken Cytoplasmaschicht der in

der Mitte eine gerumige Vacuole fhrenden Zellen

netzfrmig an einander. (Auch Herr Prazmowski
beschreibt diese Xetzstructur, hlt sie aber fr den

Beginn einer Sporenbildung des Knllchenpilzes.)
In der Form der Bacteroiden lassen

sich drei Typen unterscheiden: 1) die ge-

whnlichen ,
zwei oder mehrarmig ver-

zweigten Bacteroiden (bei Vicia, Pisum,

Lathyrus, s. nebenstehende Figur), 2) die

bacterienfrmigen (Phaseolus, Ornithopus,

Lotus), 3) die birnen- oder kugelfrmigen

(Trifolium).

Die Bacteroiden fehlen in kaum einer Zelle der

Knllchen, doch stellt das Innere des Centralcylinders

das eigentliche Bacteroidengcwebe dar. Die Aus-

bildung der Knllchen nennt Verfasser normal, wenn

im erwachsenen Knllchen durchaus keiue wachs-

thumsfhigen Bacterien vorkommen. Herr Beyerinck
bezeichnet die Bacteroiden als geformte Eiweisskrper-

chen, welche die Pflanze zum Zwecke localer Eiweiss-

anhufung aus Bacillus radicicola zchtet als

Organe des pflanzlichen Protoplasmas, entstanden aus

eingewanderten Bacterien ,
welche vom Protoplasma

eingeschlossen werden. Mikroreactionen, namentlich

Farbmitteln gegenber, verhalten sich die Bacteroiden

wie Bacillus radicicola, frben sich jedoch nicht in-

tensiv. Bei der Umwandlung der Bacterien in Bac-

teroiden bssen sie ihre Vegetationskraft ein; die-

jenigen Bacterien dagegen, welche nicht im Plasma

dauernd eingeschlossen werden, bleiben wachsthums-

fhig.
Am Ende der Vegetationsperiode knnen die Knll-

chen entweder durch normale, der Pflanze zu Gute

kommende Entleerung ihren Eiweissvorrath verlieren

oder, wenn in ihnen wachsthuinsfhige Bacterien er-

halten geblieben sind, durch Bacterienberwucherung
der Erschpfung anheimfallen.

Bei der normalen Entleerung, die wir hier allein

betrachten wollen, lassen die Bacteroiden stark licht-

brechende, bacteroidenfrmig gebliebene Reste oder

mikrosomenfrmige Krperchen zurck. Die Eiweiss-

entleerung aus den Knllchen besitzt jedenfalls nur

eine locale Bedeutung und kommt wohl nur den

Wurzeln zu Gute zu einer Zeit, wenn deren Vege-

tationskraft erlischt und der Stofftrn sport ans den

oberirdischen Theilen dahin schwieriger wird." Im

Ganzen kommt Verfasser zu dem Schluss: Die Pa-

pilionaceenknllchen sind Bacteriencecidien, ntzlich

fr die Nhrpflanze, insoweit die normalen Bacteroiden

als Eiweissvorrath fungiren ntzlich fr die Bac-

terien ,
insoweit die zahlreichen , mit wachsthums-

fhigen Bacterien erfllten Knllchen bei deren Ab-

sterben als Herde fr die Verbreitung der Bewohner

fungiren mssen.'1

Verfasser hat auch Versuche angestellt, um fest-

zustellen, ob Bacillus radicicola im Stande wre,
Ammoniaksalze zu Nitraten zu oxydiren oder den

freien Stickstoff der Atmosphre als Krpereiweiss

festzulegen ,
doch hatten die Versuche alle ein nega-

tives Ergebniss.

Bemerkenswerth ist, dass Bacillus radicicola im

Gegensatz zu dem pflanzlichen Protoplasma auf Kosten

von Asparagin ohne die Gegenwart von Kohlenhydraten

ppig zu wachsen, d. h. diesen Krper in eine Pro-

teinsubstanz umzubilden vermag. Die Wurzeln der

Papilionaceen sind also durch diese Bacterie in Stand

gesetzt ,
aus dem Asparagin ,

welches sie enthalten,

Eiweiss zu erzeugen ,
whrend dies sonst bei Aus-

schluss des Lichtes nicht mglich ist.

Bacillus radicicola ist sehr allgemein in Wasser

und Boden verbreitet. Die Wurzeln der Papilionaceen

ben eine eigeuthmliche Anziehung auf ihn aus,

wahrscheinlich durch Ausscheidung eines Stoffes, der

die Bacillen anlockt. Lsst man frische Papilionaceen-
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wurzeln einige Zeit in Wasser liegen, so enthlt als-

bald das Wasser eine Bacterienvegetation, in welcher

der Wurzelbacillus entschieden vorherrscht. Beim

Zerschneiden der Wurzel findet man, dass berall,

wo sich Spalten und Risse vorfinden, sich Bacillus

radicicola angesiedelt hat und sich von dort aus ber

die erreichbaren Intercellularrume verbreitet. Die

Wurzeln der Papilionaceen mssen danach als frm-
liche Bacterienfangapparate betrachtet werden.

Bezglich des anatomischen Baues der Kullchen

mssen wir auf die Originalarbeit verweisen. Das

schne Ergebniss der hier besprochenen experimen-
tellen Untersuchungen ist geeignet, zu erneuten For-

schungen ber den Gegenstand anzuregen, der trotz

des nunmehr zu verzeichnenden, bedeutenden Fort-

schritts noch keineswegs als abgeschlossen zu be-

trachten ist. U. A. ist weitere Aufklrung ber einige

Beobachtungen des Herrn Prazraowski nothwendig.
F. M.

F. Folie: Beweise fr die tgliche Nutation;
nhernde Bestimmung ihrer Constanten.

(Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles pour 1889.

Bruxelles.)

Bereits im dritten Bande dieser Zeitschrift (S. 140)

ist den Lesern eine kurze Darstellung ber die Auftiu-

dung einer gewissen Schwankung der Erdaxe gegeben

wordeu, deren Entdeckung von Herrn F. Folie her-

rhrt. Der Gegenstand, um den es sich dabei handelt,

ist in Krze folgender :

Es ist bekannt, dass die gemeinsame Anziehungskraft
der Sonne und des Mondes gewisse Bewegungen der

Erdaxe hervorbringt, welche von den Orten dieser

Himmelskrper und von der Lage der Mondbahn ab-

hngig sind
,
und welche Schwankungen als Nutation"

bezeichnet werden. Diese kleineren Aenderungen, die

sich, nebenbei bemerkt, auch in einer Vernderlichkeit

des Winkels zwischen Aequator und Ekliptik zeigen,

sind periodischer Natur und mssen berall berck-

sichtigt werden, wo es sich um eine genaue Vergleichung
der astronomischen Beobachtung und Rechnung handelt.

Die mathematische Ermittelung der Nutation in Bezug
auf unsere Beobachtungen ist nun aus der gegenseitigen

Anziehung Sonne-Mond-Erde bisher unter der Voraus-

setzung abgeleitet worden, dass die Erde hierbei als

fester, starrer Krper betrachtet wurde. Wre aber

diese Voraussetzung nicht richtig, sondern bestnde die

Erde aus einem flssigen Kerne uud einer festen Kruste,

so wrde die Erdaxe nach Hern Folie, in Folge des

Unterschiedes der beiden Trgheitsmomente des Erd-

ellipsoids, auch noch einer tglichen Schwankung
unterworfen sein. Nach den theoretischen Untersuclum-

gen von Ronkar (welche a. a. 0. dieser Zeitschrift

ebenfalls erwhnt wurden sind) msste diese tgliche
Nutation" nach je sechs Stunden ein Maximum erreichen;

die Erdkruste wre ferner whrend kurzer Perioden

von der Bewegung des flssigen Kernes unabhngig und

es fnde somit whrend der tglichen Umdrehung der

Erde auch noch eine Bewegung der Erdkruste auf dem
Kerne statt, welche Herr Folie die Libration der Erd-

kruste" nennt. Die letztere wrde sich zeigen als ein

Vorauseilen oder Nachbleiben der Erdkruste gegen einen

bestimmten ersten Meridian" der Erdoberflche. Be-

stellen beide Bewegungen wirklich, so mssen sich ihre

Constanten, d. h. sowohl die Grsse der tglichen Nuta-

tion" wie die Lage jenes ersten Meridians" aus astro-

nomischen Beobachtungen ableiten lassen.

Diesen Beweis, respective die vorlufige Bestimmung
der beiden Constanten, versucht Herr Folie in seiner

neuesten Publication zu bringen. Hierzu benutzt er

zuerst die systematischen Unterschiede" der Sternkata-

loge. Man findet nmlich in den auf verschiedenen

Sternwarten an denselben Sternen ausgefhrten Messun-

gen, z. B. iu den Meridianbeobachtungen von Paris,

Pulkowa, gewisse Unterschiede gegen jene von Washing-
ton, Differenzen

,
welche den Katalogen dieser Stern-

warten eigenthmlich sind und einen constanten Betrag
zeigen, der nicht ganz mit den bekannten

,
in der Auf-

stellung und im Bau der Meridiankreise liegenden In-

strumentalfelilern erklrt werden kann. Verfasser glaubt,
durch die tgliche Nutation" diese systematischen Ab-

weichungen zum Theil aufhellen zu knnen. Er ver-

gleicht zuerst die neueren Pariser Beobachtungen mit

jenen von Washington, und zwar die Rectasceusionen

von 80 und die Declinationen von 189 Sternen
,
ferner

die Pulkowaer Messungen mit denen von Washiugton,
aus welchen er 146 Sterne in Rectascension und 148

Sterne in Declination whlt
;

ausserdem werden noch
die Rectasceusionen von 79 Sternen des Brsseler Kata-

loges mit dem Washingtoner verglichen ;
aus allen zieht

Verfasser eine Constante von 0,15 Bogensecunden, welche

den Coefficienten der tglichen Nutation" reprsentiren

wrde, whrend die Lnge des ersten Meridians" noch
ziemlich unbestimmt bleibt.

Noch deutlicher wrde sich nach Herrn Folie das

Vorhandensein einer in eine Tagesperiode (sechsstndige

Intervalle) eingeschlossenen Nutation an jenen Meridian-

beobachtungen herausstellen ,
die an polnahen Sternen

am selben Tage an solchen Sternwarten gemacht sind,

die um jene Intervalle (90 Grad) in geographischer

Lnge von einander entfernt liegen. Niesten hat zu

diesem Ende die Pariser und Washingtoner Messungen
von cf Ursae minoris aus den Jahren 1802 bis 18G3 mit

einander verglichen und die tgliche Nutation von

0,050", den ersten Meridian 133 stlich von Paris ge-

funden.

Der dritte, rationellste Weg zur Nachweisuno der

tglichen Nutation besteht darin, dass man je zwei dem
Pole mgliehst nahe stehende, in Rectascension stark

verschiedene Sterne mehrere Male
, womglich in sechs-

stndigen Zeitabschnitten, gut beobachtet. Herr Folie
hat im vorigen Jahre, am 20. uud 27. September, 4., 5.

und 0. November
,

2. ,
4. und 7. December mittelst des

7zlligen Meridiankreises des astronomischen Institutes

zu Cointe (Lttich) mehrere vom Pole nur 3 bis 4 Bogen-
minuten abstehende Sterne 10. bis 13. Grsse auf diese

Weise beobachtet und deren jedesmalige Rectascension

bestimmt. Es ergiebt sich aus den wechselseitigen

Beobachtungen dreier dieser Sterne die Constante der

tglichen Nutation zu 0,33 Bogensecunden und die Lage
des ersten Meridians 159 Grad stl. von Paris. Herr

Folie hlt nunmehr, namentlich aber im Hinblick auf

die Coiuter Messungen, die Existenz einer tglichen
Nutation fr erwiesen.

Bei den Schwierigkeiten mannigfacher Art, welchen

der Nachweis einer tglichen Nutation unterliegt, ist

ein entscheidendes Urtheil ber den Gegenstand keine

leichte Sache und darum nicht befremdend, wenn die

Astronomen der Folie'schen Entdeckung gegenwrtig
noch ziemlichen Skepticisrnus entgegenbringen. Nament-

lich wre wohl eine klare Darstellung der theoretischen

Grundlagen zunchst zu wnschen ,
nicht minder ge-

nauere Angaben ber die Details der Beobaclitungs-

Tesultute zu Cointe, die Art und Weise dieser Messungen
und der Behandlung des Instrumentes whrend der

Beobachtungszeit. Erst wenn alle diese Factoreu klar
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gelegt sind, werden die Zweifelnden der Sache nher

treten. Bis dahin ist wohl der Gegenstand mit vieler

Reserve zu behandeln. '

Palamede Guzzi: Einige Versuche ber das

Ausfliessen des Wasserdampfes und eines

(i.Tflisches von Wasser und Dampf. (Keale

Ktitutu Lombardo. Rendioonti. 1888, Ser. 2, Vol. XXI, p. 725.)

Der Zweck der Versuche war, festzustellen, wie der

Ausfluss des Wasserdampfes und einer Mischung von

Wasser mit Dampf durch eine kleine Oeffnung sich

ndert mit dem Drucke und mit dem Feuchtigkeits-

grade des Dampfes, d.h. mit der Menge des dem Dampfe

beigemischten Wassers.

Der Dampf und das Gemisch, welche aus einer

kleinen Oeffnung des Dampfkessels ausflssen, wurden

vollstndig condensirt durch Abkhlung in einem

Schlangeurohr, welches von stetig erneuertem, kaltem

Wasser umgeben war. Bei gleichbleibendem Ausfliessen

durfte man das in einer bestimmten Zeit gesammelte

Condensationswasser fr gleich erachten der in derselben

Zeit ausgeflossenen Menge. Den Druck, der whrend

des Versuches constant gehalten wurde, konnte man an

einem Metallmanometer messen, dessen Angaben man

vorher mit einem Kichard'schen Quecksilbermanometer

verglichen hatte. Der Grad der Feuchtigkeit des aus-

geflossenen Dampfes wurde bestimmt aus dem Verblt-

nisse des Chlornatriumgehaltes des Condensationswassers

zu dem des Kesselwassers.

Nach einigen Vorversuchen, welche den Zweck

hatten, die gewhlte Methode und den benutzten Apparat

zu prfen, wurde unter verschiedenen Drucken eine

Versuchsreihe mit trockenem" Dampf und eine zweite

mit warmem Wasser ausgefhrt; in einer dritten Ver-

suchsreihe wurden dann unter constantem Drucke Mi-

schungen von Dampf und Wasser untersucht, bei denen

der Gehalt an Feuchtigkeit, d. h. an nicht verdampftem,

mitgerissenem Wasser, variirte. Die Oeffnung, durch

welche die Flssigkeiten austraten ,
war nach aussen

stark conisch erweitert ,
so dass die Oeffnung als in

dnner Wand angebracht betrachtet werden konnte.

Die Resultate der Messungen sind in drei Tabellen

und in drei Curven wiedergegeben. Eine Vergleichung
der experimentellen Werthe mit den aus Zeuner's
Formeln berechneten ergiebt, dass fr trockenen Dampf
die berechneten Werthe bedeutend geringer sind, als

die gefundenen ,
und dass sie mit zunehmendem Drucke

weniger schnell wachsen, als die beobachteteu Werthe.

Noch grsser zeigte sich die Differenz zwischen Rech-

nung und Beobachtung bei der zweiten Versuchsreihe

mit dem Wasser
;

so hatte sich bei dem Drucke von

fnf Atmosphren die ausgeflossene Menge Wasser fast

verdoppelt, wahrend nach Zeuner's Formeln die Menge
sich nicht merklich verndern wrde. Selbstverstndlich

stimmten auch die Werthe der dritten Reihe nicht mit

den berechneten Werthen.

Verfasser ist nun der Meinung, dass der Mangel an

Uebereinstimmung daher rhre, dass Zeuner sich

einer Ungenauigkeit schuldig machte, als er sagte, dass

die von ihm aufgestellten Gleichungen ,
welche aus

den gewhnlichen Formeln der Thermodynamik abge-

leitet sind, auch gelten bei einer einfachen Oeffnung,

anstatt bei einem wirklichen Ausflussrohre. Er hat nicht

bercksichtigt die Mglichkeit, dass die Aenderungen
des Aggregatzustandes, anstatt augenblicklich, in einer

bestimmten, nicht zu vernachlssigenden Zeit vor sich

gehen
1-

.

Ein auf 200 erhitztes assertheilchen z. B., welches

pltzlich unter den Druck der Atmosphre kommt,

knnte natrlich theilweise verdampfen in einer be-

stimmten Zeit, die derjenigen vergleichbar ist, welche

es braucht, um durch die Ausflussffnung zu gelangen,

so dass es durch diese flssig tritt und erst jenseits

ganz oder theilweise verdampft. Die Verdampfung
wrde danach keinen Einfiuss auf die Ausflussmenge
haben. Die Bercksichtigung dieses Umstandes erklrt

zum Theil die Differenz zwischen der Beobachtung und

den Berechnungen nach Zeuner's Formeln, an deren

Stelle der Verfasser die einfache, aus seinen Beobach-

tungen abgeleitete fr das Ausfliessen von Wasser

A V 2y .}> . y setzt (in welcher m den Coeffi-
1000 X 60

cienten des Ausflusses, A die Flche der Ausflussffnung
in Quadratmetern, P die AVerthe der ausgeflossenen Menge,

y das Gewicht eines Kubikmeters Wasser unter dem
Ausflussdrucke ;>, tj die Beschleunigung der Schwerkraft

bedeuten). Dass die Uebereinstimmung auch dieser

Formel mit der Beobachtung keine vollkommene ist,

fhrt Verfasser darauf zurck, dass keine Rcksicht ge-

nommen ist auf die Aenderung der Dichte des Wassers

mit der Temperatur und auf die wahrscheinlichen Aen-

derungen des Ausflusscoefficienten.

Friedrich Katzer: Spongienschichten im mittel-

bhmischen Devon (Hercyn). (Sitzungsber. der

Wiener Akademie der Wissenschaften, 1888, Bd. XCVII,

Abth. I, S. 300.)

Entgegen der bisherigen Ansicht, dass Spongien-

reste aus altpalozoischen Schichten berall zu palonto-

logischen Seltenheiten zhlen
,
wird in der vorliegenden

kurzen Abhandlung dargethan, dass 6olche in der

bhmischen lteren palozoischen Schichtenreihe berall

vorhanden sind und in einzelnen Schichten gar so reich-

lich ,
dass manche Lagen geradezu nur aus Spongien-

elementen bestehen. Dieses gilt insbesondere von ge-
wissen Schichten der Bar r an de'schen Bande Ff 1,

nmlich denjenigen Kalkhornsteiuplatten in derselben,

welche von spiegelartigen Gleitflchen begrenzt werden.

Freilich bestehen diese Spongienreste, die ganz beson-

ders hufig in den angegebenen Schichten zu Vyskocilka

bei Kuchelbad und noch zahlreicher zu Dworetz vor-

kommen, nur aus isolirten Nadeln ,
die meistens erst

nach einer Behandlung mit HCl oder durch Anschleifen

zur deutlichen Sichtbarkeit gelangen. Die Form der

einzelnen Nadeln weist, wie dies auch die beigegebene
Tafel veranschaulicht ,

zahlreiche Verschiedenheiten auf,

und Verfasser hat es nur fr einen Formenkreis gewagt,

denselben mit einem speeifischen Namen (Acantho-

spongia bohemica) zu belegen und damit zu der schon

1846 von Macloy geschilderten Acanthospongia silu-

riensis eine zweite nher beschriebene, altpalozoische

Spongienart zu fgen. H. Wermbter.

W. Bateson: Ueber Variationen des Cardium
edule aus dem Aral-See. (Proceedings of the

Cambridge Philosophical Society, 1888, Vol. VI, p. 181.)

Ein Besuch der Aral- Steppe war der Untersuchung

gewidmet, ob structurelle Vernderungen aufgefunden

werden knnten in Thieren, welche in Wasser von ver-

schiedenem Gehalt an Salz leben, und ob diese Varia-

tionen mit diesen Bedingungen in Beziehung gebracht

werden knnten. In der That fand Herr Bateson in

der Strahlmuschel ein derartiges Beispiel.

Bekanntlich ist das Niveau des Aral- Sees in den

letzten Jahren gesunken, und es ist sicher, dass dasselbe

frher 15 Fuss hher gewesen als jetzt. Das Wasser

bedeckte damals einen betrchtlichen Streifen Tieflandes

im Norden und Osten der jetzigen Kstenlinie. Dieses
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Gebiet zeichuet sich aus durch die Anwesenheit einer

grossen Zahl von Schalen der Strahlmuschel, die noch

jetzt im Aral-See lebt. In dem jetzt frei liegenden Ge-

biet liegen drei Vertiefungen, Jaksi Klitsch, Jaman

Klitsch und Schumisch Kul, die jetzt trockene Lachen

sind mit einer Salzkruste am Boden. Als der Aral-

See zurckwich
,
mssen diese Vertiefungen lngere

Zeit als isolirte Salzseen existirt haben ,
in denen die

Strahlmuscheln abgesperrt waren. Bei dem Schumisch

Kul haben sich an den Seiten des Sees Terrassen ge-

bildet
,

wahrscheinlich durch die Schwankungen des

Wassers unter dem Einflsse des Windes. Auf diesen

Terrassen wurden die Strahlmuscheln gefunden, gewhn-
lich als Schalenpaare mit ihrem mehr oder weniger erhal-

tenen Bande in ihrer natrlichen Stellung. Als der See

austrocknete, muss das Wasser immer salziger geworden

sein; daher mssen die Muscheln auf jeder Terrasse in

salzigerem Wasser gelebt haben als das, welches die

Muscheln in der hheren Terrasse bewohnt haben.

Geht man nun von oben nach unten, so erhlt man
eine fortschreitende Reihe. Vergleicht man Exemplare von

verschiedenen Terrassen mit einander, so scheint es, dass

unter dem Einflsse des zunehmenden Salzgehaltes die

Schalen 1) dnner wurden (10 Schalen von dem tiefsten

Bette wiegen 1,54g, whrend lu gleich grosse Schalen

von dem hchsten 5,14g wiegen); 2) ihre Lnge von

vorn nach hinten nahm zu im Verhltniss zu ihrer

Breite vom Rcken zum Bauche
; 3) sie wurden viel

mehr gefrbt ; 4) nur die tiefsten Schalen zeigen eine

Abnahme in ihrer absoluten Grsse; 5) missgestaltete
Schalen sind auf den tieferen Terrassen sehr gewhnlich.

Dieselben Vernderungen sieht man bei den Strahl-

muscheln im Jaksi Klitsch und im Jaman Klitsch
,
ob-

wohl diese Seebetten kaum eine Terrassenbildung zeigen.

Da alle drei Seen von einander getrennt waren, so

schliesst Herr Bateson, dass die beobachteten Varia-

tionen auftraten als die eigenthmliche Folge der ver-

nderten Lebensbedingungen.

F. Nansen: Myxine glutiuosa, ein pvotandri-
scher Hermaphrodit unter den Wirbel-
thi eren. (Jahresbericht des Museums zu Bergen, 1887,

Nr. 7, S. 1.)

Unter den Fischen gehren die Cyclostomen oder

Rundmuler zu den niederst stehenden Formen
,
was

nicht allein durch den wurmfrmigeu Inhalt ihres

schuppenlosen Leibes gezeigt, sondern auch durch die

Verhltnisse ihres anatomischen Baues besttigt wird.

Die Bauart ihres Mundes erweist diese niederstehenden

Fische als zu einem parasitischen Leben besonders

geeignet. Eine derartige Lebensweise fhrt auch Myxine
glutinosa. Sie saugt sich an anderen Fischen fest und

vermag sich bis in deren Leibeshhle durchzubohren.

Die Mittheilungen ,
welche der Verfasser ber diesen

merkwrdigen Fisch macht, sind deshalb von beson-

derem Interesse, weil man ber Fortpflanzung und Ent-

wicklung desselben noch wenig weiss. Wiewohl man
sich die grsste Mhe gab ,

diese Thiere zur Fort-

pflanzung zu bringen, oder ihre Eier in der See auf-

zufinden, so ist dies doch niemals gelungen. Einige

wenige abgelegte Eier werden in den Museen aufbewahrt,
aber sie wurden mehr durch Zufall erhalten uud anfangs
nicht beachtet. Ein Ei, ber dessen Auffindung man
Genaueres nicht weiss, ist wahrscheinlich im Jahre 1857

gefischt worden. Dem Verfasser fiel es mit anderen

Objecten in einem Winkel des liergener Museums in

die Hnde. Die nheren Umstnde, unter denen es

erhalten worden war, Hessen sich auch hier nicht mehr
feststellen. Die Gestalt der Myxinoideneier ist eine

sehr eigenthmliche, von der gewhnlichen Form der

Fischeier abweichende. Whrend diese meist kugelrund
sind, erscheinen sie langgestreckt und erreichen eine

bedeutende Grsse (15 mm laug und 8 mm breit). Um-
geben sind sie von einer hornigen Schale

, welche an
beiden Enden hakenfrmige, wohl zur Befestigung der

Eier dienende Fortstze trgt. Von der Art und Weise,
wie das Thier seine Eier ablegt, ist, wie gesagt, nichts

bekannt und ebensowenig weiss man etwas ber seine

Eutwickelungsweise. Die Mittheilungen des Verfassers

zeigen, dass auch Fortpflanzung und Generationsorgane
des Thieres noch nicht gengend bekannt waren.

Die Forscher, welche sich bisher mit der Anatomie
von Myxine glutinosa beschftigten, erklrten das Thier

im Allgemeinen fr getrennt -geschlechtlich, und zwar
sollen die Mnnchen kleiner sein als die Weibchen und
viel seltener auftreten als diese. Hermaphroditismus
sollte neben der Getrenntgeschlechtigkeit auftreten,
indem einzelne Weibchen auch mnnliche Geschlechts-

produete hervorbringen. Wahre Mnnchen fand auch
Herr Nansen selten unter den von ihm untersuchten

Exemplaren, dagegen beobachtete er, dass mnnliche

Geschlechtsorgane sich sehr oft finden und zwar gleich-

zeitig mit der Anlage der weiblichen Organe in ein und
demselben Thier. Myxine glutinosa ist ein Zwitter, aber

ein solcher, bei dem ei-st die mnnlichen und spter die

weiblichen Keimdrsen zu voller Ausbildung gelangen.
Erscheint das Thier nur als Weibchen oder nur als

Mnnchen, so ist dieser Zustand auf die Rckbildung
des einen oder des anderen Geschlechts zurckzufhren.

Die Geschlechtsdrsen von Myxine glutinosa sind

nur rechtsseitig entwickelt. Das Ovarium verluft als

langgestrecktes Organ neben dem Darm und ist an dessen

Mesenterium befestigt. Bekanntlich fallen bei den

Cyclostomen die Geschlechtsproducte in die Leibeshhle
und gelangen von hier durch den hinter dem After ge-

legenen Genitalporus nach aussen. Bei Thieren von 28

bis 32 cm Lnge fand der Verfasser den vorderen Theil

der Geschlechtsdrse wenig vorragend und mit kleinen,

sehr jungen Eiern erfllt. Der hintere Abschnitt da-

gegen erschien weit umfangreicher und war von ge-

lapptem Bau. Schon usserlich, auch durch seine weiss-

Iiche Frbung zeigte er ganz das Aussehen einer

mnnlichen Keimdrse. Bei der mikroskopischen Unter-

suchung ergiebt sich, dass dieser Theil der Geschlechts-

drse wirklich Spermatozoen erzeugt. Der Verfasser

weist auf Schnitten nach
,

dass hier die mnnlichen
Elemente in der fr sie typischen Weise ihren Ursprung
nehmen.

Die ganze Keimdrse besitzt in frhereu Stadien

einen indifferenten Zustand, indem die jungen Hoden-

follikel in ihrer Structur den Eifollikeln ganz hnlich

sind. Mit der weiteren Ausbildung tritt erst der Unter-

schied hervor. Im jngeren Alter funetionirt Myxine

glutiuosa demnach als Mnnchen, spter geht der weib-

liche Theil der Keimdrse seiner Reife entgegen, wh-
rend der mnnliche Abschnitt eine Rckbildung erfhrt.

Jetzt stellt das Thier also ein Weibchen dar, an dem
aber noch Reste der frheren mnnlichen Organe nach-

zuweisen sind. Dass unter Umstnden auch nur die

mnnlichen Organe eutwickelt sind, wurde schon erwhnt,
doch drfte auch dieser Zustand aus dem hermaphro-
ditischen herzuleiten seiu.

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass Hermaphrodi-
tismus auch bei verschiedenen anderen Fischen auf-

tritt, obwohl die Fische ja im Allgemeinen getrennt-

ge'schlechtlich sind. So findet man ausnahmsweise unter

Karpfen und Heringen zwittrige Thiere. Hufiger tritt

der Hermaphroditismus bei den Meerbrassen (Spariden)



No. IC.
Natur Wissenschaft liehe Rundschau. 207

und hei Serranusarten auf. Letztere weisen am Hinter-

ende des Eierstocks ein den Hoden hnliches Gebilde auf.

E. Kor sehe lt.

Spur von Schwaninigewebe ;
die Nadeln gehrten einer

von jenen verschiedenen Spongieuart an.

Es ist mglich, dass hier irgend eine biologische

Beziehung zwischen Schwamm und Alge vorliegt.

F. M.

G. Murray und L. A. Boodle: lieber die Structur

von Spongocladia Areschoug (Spongo-
dendron Zanard.), nebst einer Beschrei-

bung neuer Formen. (Annais of Botany, 1888,

Vol. 11, Nr. VI, p. um.)

Unter dem Namen Spongodendrou stellte Zanardini

1878 auf Grund von Exemplaren, die Beccari in Neu-

Guinea gesammelt hatte, eine neue Gattung der Sipho-

neen oder Schlauchalgen auf. Die Herren Murray und

Boodle haben nun bei Untersuchung der von Herrn Bec-

cari ihnen bersandten Arten Spongodendron crassum

und dichotomum gefunden, dass diese Arten der merk-

wrdigen Algengattung Spongocladia angehren, die

Areschoug lS5o beschrieben hatte. Bisher ist nur eine

Art dieser Gattung, nmlich Spongocladia vaucheriae-

iormis aus Mauritius bekannt geworden. Zu den Sipho-

neen kann die Gattung nicht gerechnet werden, und

der von Zanardini aufgestellte Typus muss demnach

aus dieser Familie verschwinden.

Die Sp. vaucheriaeformis besteht, wie Areschoug
zeio-te ,

aus langen, fadenfrmigen Rhren, die durch

einander geflochten sind und eine Anzahl von unregel-

mssig gegabelten Zweigen bilden
,

so dass das Ganze

einem gefingerten Schwamm hnlich sieht. Von beson-

derem Interesse ist aber der Umstand, dass zahlreiche

Gruppen von Kieselnadeln die Oberflche der Alge

bedecken. Der Thallus fhlt sich dadurch hart an
,
wie

ein frischer Schwamm. Die grosse Meuge dieser Nadeln

ist mit der Annahme einer bloss zuflligen Anwesenheit

derselben nicht recht vereinbar. Areschoug sprach

schon die Vermuthung aus, dass die Kieselnadeln zu

einem Schwmme gehren mchten. Herr Kirkpatrick
hat nun auf Ansuchen der Verfasser die Nadeln mit

denen von Schwmmen verglichen und ist zu dem Er-

gebnisse gelangt, dass sie sehr den Kieselnadeln der

Halichondrien gleichen. Er entdeckte aber auch an der

Alge reichliche Spuren von der Gegenwart des Schwammes

selbst; namentlich waren die Spitzeu der Thalluszweige

ganz damit bedeckt, wodurch diese das fr sie charak-

teristische, graue und compacte Aussehen erhielten. Jeder

Zweig trgt daher ausnahmslos eine von Nadeln star-

rende Schwamm-Mtze; aus der Verbreitung der Nadeln

ber die ganze berflche der Alge kann geschlossen

werden
,

dass mit dem Wachsthum des Zweiges die

Mtze aufwrts geschoben wird, whrend Gruppen von

Nadeln und auch Theile des Schwammes zurckbleiben.

Dass Schwmme auf Algen wachsen, ist hufig zu rinden,

aber bei Spongocladia ist die Beziehung beider Orga-

nismen eine innigere als sonst, so dass eine weitere

Nachforschung wnschenswerth ist.

Die von Beccari eingesammelten Exemplare
stammten aus Neu-Guinea. Das Spongodendron crassum

stimmt mit Spongocladia vaucheriaeformis berein
;
das

Spongodendron dichotomum muss als Spongocladia dicho-

toma Nob. bezeichnet werden.

Bei Sp. vaucheriaeformis aus Neu-Guinea konnte

keine Spur einer Mtze an den Zweigspitzen der Alge
beobachtet werden

;
auch sonst wurde von Schwamm-

gewebe nichts wahrgenommen. Dagegen fanden sich

auch hier reichlich Kieselnadeln. Dieselben gehrten
einem anderen Schwamm an

,
als dem der Algen aus

Mauritius. Auch auf Sp. dichotoma waren zahlreiche

Nadeln vorhanden, welche wiederum einem anderen

Schwamm angehrten. Bei einer dritten, neucaledoni-

schen Art fanden sich weniger Nadeln und auch keine

Richard Hess: lieber Waldschutz und Schutz-

wald. (Deutsche Zeit- und Streit-Fragen, Flugschriften

zur Kenntniss der Gegenwart. Herausgegeben von Franz

von Holtzendorff. Heft 38. Hamburg 1888, Verlags-

anstalt und Druckerei, A.-G.)

In anschaulicher Weise giebt der Verfasser zunchst

einen kurzen historischen Ueberblick, wie man all-

mlig die Bedeutung des Waldes immer mehr erkannte

und im Zusammenhange mit dieser Erkenntniss allge-

meine Vorschriften und Verbote zum Schutze der Wlder

erliess. Sodann errtert er ausfhrlicher die mannig-

fachen Gefahren, denen der Wald ausgesetzt ist, die

Gefahren, die ihm von Seiten der Menschen, der hheren

und niederen Thierwelt, der durch parasitische Pilze

veranlassten Baumkraukheiten und der elementaren

Gewalten drohen, und errtert kurz die dagegen zu er-

greifenden Maassregeln. Dabei hebt er hervor, wie die

letzteren den rtlichen Verhltnissen angepasst sein

mssen, wie z. B. dieselbe Thierart, z. B. die Spechte,

sowohl ntzlich als schdlich wirken kann und je nach

den wirtschaftlichen Verhltnissen bald die Ntzlich-

keit, bald die Schdlichkeit berwiegt. In vielen Fllen

werden die Ausfhrungen durch historische Beispiele

erlutert.

Im zweiten Theile werden die Uebelstnde errtert,

denen wir durch Anlage und Schutz von Wldern ent-

o-egen treten knnen
,
und der Verfasser begrenzt auch

hier wiederum streng die praktische Mglichkeit, in-

dem er z. B. darauf hinweist, dass man dem gross-

artigsten Flugsandfelde Europas, der ungarischen Steppe,

nur im peripherischen Theile entgegen treten kann. Er

zei<*t, wie die Entwaldung der Gebirge, namentlich der

Quellengebiete, die Gefahr der Ueberschwemmungen so

gewaltig vergrssert hat, und man ihr durch Wieder-

bewaldung derselben am wirksamsten entgegentritt. Er

schildert die Gefahren der Bergstrze, Lawinen u. s. w.,

denen der Schutzwald vorbeugt,

Zum Schlsse giebt er eine anschauliche Uebersicht

der Maassregeln, welche die verschiedenen europischen

Staaten zum Schutze der Wlder ergriffen haben, und setzt

deren praktischen Erfolg auseinander. P. Magnus.

Correspond enz.
Die leuchtenden Nacht wlken 1

).

(Bitte um Beobachtung derselben.)

Die leuchtenden Nachtwolken haben sich seit ihrem

ersten Auftreten im Jahre 1885 alljhrlich in den Mo-

naten Juni und Juli in Europa wiederholt. Es scheint

aber, dass der Werth derjenigen Fragen, welche eine

systematische Beobachtung der Erscheinung zu beant-

worten vermag, bisher nicht erkannt oder nicht gengend

gewrdigt worden ist; denn die Beachtung, welche dem

Phnomen bis jetzt entgegengebracht worden, ist eine

verschwindend kleine.

Die leuchtenden Nachtwolken haben nicht allein ein

hohes meteorologisches, sondern ein fast noch grsseres

astronomisches Interesse, weil sie, wie es scheint, uns

nicht allein Aufschluss ber die Frage, ob der Welten-

raum mit einem widerstehenden Mittel angefllt ist, zu

geben im Stande sind, sondern weil auch ferner einige

') Es wird im Interesse der Sache um mglichst weite

Verbreitung dieses Artikels ersucht.
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Wahrscheinlichkeit dafr vorhanden ist, dass wir in dem
Phnomen eine Wiederholung von Vorkommnissen sehen,
welche in der frheren Entwickelungsperiode der Erde
sowie der Planeten im Allgemeinen eine grosse Rolle

gespielt haben mgen, und zum Theil noch spielen. Ich

habe diese Gedanken in der Zeitschrift Himmel und
Erde", Februarheft 1889, nher entwickelt.

Das Phnomen der leuchtenden Nachtwolken kehrt

wenn es nach einigen Jahren verschwunden sein

wird vielleicht erst nach Jahrzehnten
,
vielleicht erst

nach Jahrhunderten wieder, und es erscheint nach den

bisherigen Erfahrungen fraglich, ob dasselbe dann die

Aufmerksamkeit der Beobachter in hinreichendem Maasse

fesseln wird, um es fr diejenigen hoch interessanten

Fragen, welche sich an die Entstehung, an die krper-
liche Beschaffenheit und an die periodische Bewegung
knpfen, auszunutzen. Ich richte daher an smmt-
licheSternwartenderErde, ebenso an allemeteo-

rologischen Institute und an die Seefahrer die

Bitte, auf das Phnomen achten und mir Mit-

theilung ber das Resultat der Beobachtungen
machen zu wollen. Auch in dem Falle, dass die

leuchtenden Nachtwolken in den sdlichen Breiten von

etwa 45 his 60 in den Monaten December und Januar,
und ebenso, wenn sie in den Aequatorgegenden in den

Monaten Mrz bis Mai und September bis November
nicht gesehen worden sind, ist eine Mittheilung darber
von grossem Werthe.

In Bezug auf die Notirung der Wahrnehmungen ist

es erwnscht, die Zeit und den Ort der Beobachtung,
ferner die Himmelsrichtung, in welcher das Phnomen
gesehen worden ist, sowie die ungefhre Ausdehnung
der Erscheinung anzugeben. Die Zeit msste auf etwa

einige Minuten, die geographische Lnge und Breite des

Beobachtungsortes auf etwa einige Bogenminuten ange-

geben werden. Ferner sind sonstige Mittheilungen ber

die Farbe und die Form der Wolken erwnscht. Wenn
ausser diesen Beobachtungen noch einige Messungen
ber die Hhe des hchsten Punktes der Erscheinung
ber dem Horizont mittelst eines Winkelmessinstrumentes

unter Notirung der jedesmaligen genauen Zeit ausge-
fhrt werden, so sind diese besonders willkommen.

Sternwarten
,
welche im Besitz der geeigneten Hilfs-

mittel sind
,
werden um spectroskopische Untersuchun-

gen der leuchtenden Nachtwolken gebeten.
In der Nhe von Berlin wird die nchste Erscheinung

der leuchtenden Nachtwolken besonders zu Hhenbe-

stimmungen mittelst gleichzeitiger photographischer Auf-

nahmen an verschiedenen Orten ausgenutzt werden. Es
besteht die Absicht, diese Hhenbestimmungen unter

mglichst verschiedenen atmosphrischen Zustnden aus-

zufhren, um auch besonders den etwaigen Einfluss der

grossen atmosphrischen Wirbel auf den Abstand des

Phnomens von der Erdoberflche zu ermitteln.

Beschreibung der Erscheinung. Das Phnomen
der leuchtenden Nachtwolken tritt immer nur innerhalb

desjenigen Theiles des Abend- und Morgenhimmels auf,

welcher von dem Ummerungslichte erhellt, und welcher

gegen den Nachthimmel durch einen mehr oder weniger
verwaschenen Halbkreis, den Dmmerungsbogen ,

be-

grenzt ist. Es erscheint, wenn es berhaupt vorhanden

ist, am Abend dann, wenn die Sonne etwa 10 unter

dem Horizonte sich befindet, oder wenn der Dmmerungs-
bogen eine Hhe von etwa 2U ber dem Horizonte hat,

und es bleibt gewhnlich so lange sichtbar, als die

Dmmerung anhlt. Morgens ist der Verlauf umgekehrt.
Die leuchtenden Nachtwolken sind den gewhnlichen
Cirruswolken in Bezug auf Form und Structur sehr

hnlich; aber sie unterscheiden sich in einigen wesent-

lichen Punkten von ihnen, wodurch sie im Allgemeinen
sofort zu erkennen sind. Wenn nmlich gewhnliche
Cirruswolken innerhalb des Dmmerungssegmeutes zu

jener Zeit, wenn die Sonne 10 und mehr unter dem
Horizonte ist, sich befinden, so sind dieselben immer
dunkler als der sie umgebende Dmmerungshimmel, die
leuchtenden Nachtwolken sind dagegen immer
heller als der letztere. Ferner: die gewhnlichen
Cirruswolken verschwinden im Allgemeinen nicht, wenn
der Dmmerungsbogen ber sie hinweg geht, so dass

sie in den Nachthimmel eintreten
;

sie verndern nur
ihr Aussehen in der Weise, dass sie, whrend sie vorher

dunkler waren als ihre unmittelbare Umgebung, nach
dem Eintritt in den Nachthimmel aber heller sind als

ihre unmittelbare Umgebung. Dieleuchtenden Nacht-
wolken verschwinden aber gnzlich, sobald der

Dmmerungsbogen ber sie hinweg geht, und nur

derjenige Theil bleibt sichtbar, welcher innerhalb des

Dmmerungssegmentes liegt. In Bezug auf die Farbe

der leuchtenden Nachtwolken ist zu erwhnen, dass die-

selben mit einem weissen silberartigen Glnze leuchten,

welcher in der Nhe des Horizontes mehr in Goldgelb

bergeht. Bercksichtigt man ferner den tiefen Stand

der Sonne von 10 bis 18 unter dem Horizonte
,

bei

welchem das Phnomen nur sichtbar ist
,

bei welchem

aber die sonstigen auffallenden Lichteffecte der Dmme-
rung meist schon verschwunden sind

,
so wird man

ber die leuchtenden Nachtwolken nicht zweifelhaft sein

knnen. Bemerkenswert!! ist es ferner noch, dass das

Phnomen innerhalb der jahreszeitlichen Periode der

Sichtbarkeit nicht an jedem sonst wolkenfreien Abend
oder Morgen auftritt, sondern dass es meist in Zwischen-

rumen von 8 bis 14 Tagen erscheint, und dann in der

Regel mehrere Nchte hintereinander sichtbar ist. Zur

Beobachtung des Phnomens ist ein in der Dmmerungs-
gegend mglichst freier Horizont nothwendig. Gaslicht

und elektrisches Licht sind im Allgemeinen strend fr
die Wahrnehmbarkeit.

Berlin, Sternwarte im Mrz 1S89. O. Jesse.

Vermischtes.
Seit dem 1. October 1888 erscheint unter dem Titel

Himmel und Erde" eine neue populre, illustrirte

Monatsschrift (herausgegeben von der Gesellschaft Ura-

nia" in Berlin, Redacteur Dr. M. Wilh. Meyer, Verlag
von Hermann Paetel), welche sich die Aufgabe gestellt, das

Verstndniss und die Freude an der Naturforschung in

die weitesten Kreise zu tragen. Herr Professor W. Fr-
ster hat diese Ziele in dem ersten Hefte ausfhrlicher

entwickelt. Von grsseren Abhandlungen, welche in den

bis jetzt ausgegebenen sechs Heften erschienen sind,

seien nachstehende erwhnt : J. V. Schiaparelli:
Ueber die beobachteten Erscheinungen auf der Ober-

flche des Planeten Mars. D. Brauns: Der Strand

von Puzzuoli und der Sarapis
- Tempel in neuem Lichte

dargestellt. F. K. Ginzel: Ueber historische Sonnen-

finsternisse. J. Scheiner: Die spectrographische

Bestimmung der Bewegung der Himmelskrper in der

Gesichtslinie. O. Jesse: Die leuchtenden Nacht-

wolken. H. S e e 1 i g e r : Ueber einige Aufgaben der

Photometrie des Himmels. In einer Reihe fortlaufender

Artikel giebt der Redacteur einen Versuch einer be-

weisfhrenden Darstellung des Weltgebudes in elemen-

tarer Form". Von anderen Mittheilungen seien noch

hervorgehoben: Die Sonneufinsterniss vom 19. August
von Joseph Kleiber. Das Zodiakallicht von W. Fr-
ster. Das Polarlicht von B. Weinstein. Die Aus-

brche des Krakatau von R. B e c k.

Wir denken, fter von dem Inhalt dieser schn
illustrirten und splendid ausgestatteten, populren Mo-
natsschrift unsere Leser in Kenntniss setzen zu knnen.

Fr die Redaction verantwortlich

Df. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Yieweg und Sohn in Braunschweig.
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Ueber die Ergebnisse spectralanalytischer

Untersuchungen an Fixsternen. II.

Von Dr. J. Sehe in er in Potsdam.

(Originalmittheilung.)

Wie. wir in unserem vorigen Aufsatze gesehen

haben, enthlt das Spectrum der Sterne von der

Klasse II 1> ausser dunklen Linien auch helle, und es

war bereits hervorgehoben, dass auch die sogenann-

ten neuen Sterne" ein hnliches Spectrum zeigen.

Die neuen Sterne sind pltzlich auftauchende Ge-

stirne, die an Helligkeit langsam abnehmend nach

einiger Zeit ebenso spurlos verschwinden, wie sie

entstanden sind, resp. auf einen sehr geringen Hellig-

keitsgrad zurcksinken. Es ist bis jetzt nie gelungen,

ihr Entstehen thatschlich zu beobachten
,

sie sind

immer erst entdeckt worden, wenn ihr Licht in der

Abnahme begriffen war, man weiss daher nicht, ob

sie pltzlich in voller Helligkeit auftauchen , oder ob

sie langsam zur Maximalhelligkeit anwachsen. Wir

werden sehen, dass die erste Annahme die wahr-

scheinlichere ist.

Seit der Entdeckung der Spectralanalyse sind erst

zwei neue Sterne bekannt ,
deren Spectra genauer

untersucht werden konnten. Der erste derselben ist der

von Birmingham am 12. Mai 18(36 in der Krone ent-

deckte. Das Spectrum desselben wurde von Iluggins
und Miller untersucht, und dieselben kamen zum Er-

gebnisse, dass in dem continuirlichen Spectrum viele

dunkle und fnf helle Linien zu erkennen waren.

Von den hellen Linien wurden mit einiger Sicherheit

drei als Wasserstofflinien identificirt. Den damaligen
noch unvollkommenen Apparaten entsprechend, sind

die Ergebnisse, die aus der Erscheinung dieses Sterns

gezogen werden konnten, verhltnissmssig unsicher;

um so werthvoller erscheinen die Beobachtungen, die

an der von Schmidt in Athen am 24. November 1876

im Schwan entdeckten Nova angestellt werden konnten.

Das umfangreichste spectroskopische Beobachtungs-
material ist von IL C. Vogel erlangt worden, der

den Stern ber ein Jahr lang spectroskopisch ver-

folgt hat.

In den ersten Tagen nach seiner Entdeckung

zeigte der Stern ein Spectrum, das aus zahlreichen

dunklen Linien und Bndern bestand, sowie aus eini-

gen hellen Linien. Die Intensitt des continuirlichen

Speclrums nahm rasch ab, und zwar in den blauen

und violetten Theilen schneller als in den gelben und

grnen. Der rothe Theil des Spectrnms war immer

sehr schwach und von starken Absorptionsstreifen

durchzogen ;
er verschwand bald gnzlich. Die dunklen

Linien und Bnder verschwanden natrlich gleich-

zeitig mit dem continuirlichen Spectrum ;
am hervor-

ragendsten war von ihnen ein dunkler Streifen im

Grn und ein sehr breites, dunkles Band im Blau.

In Folge der Intensitt des continuirlichen Spec-

trums waren anfangs die hellen Linien nur schlecht

zu sehen, wurden aber spter besser sichtbar, da ihre

Helligkeit nicht in dem Maasse abnahm, wie die des

continuirlichen Spectrums. Die Messungen an den

hellen Linien ergaben mit Sicherheit das Vorhanden-

sein des Wasserstoffs, indem drei von ihnen mit den
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bekannten drei Wasserstofflinien C, F und Hy ber-

einstimmten.

Andere belle Linien waren die folgenden : Eine

Linie von 499 Milliontel mm Wellenlnge fiel inner-

halb der Genauigkeitsgrenze zusammen mit der hell-

sten Linie des Stickstoffspectrums unter gewhnlichem I

Druck
;
eine verwaschene Linie bei 580 Milliontel mm

und eine solche bei 467 Milliontel mm, welche nahe

zusammenfiel mit einer Gruppe nahe zusammen-

stehender Linien des Luftspectrums. Von anderen

hellen Linien sind bemerkt worden eine solche in

der Nhe von b und eine bei E, doch konnten ge-

nauere Positionsbestimmungen wegen der Licht-

schwche nicht ausgefhrt werden.

Von ganz besonderem Interesse ist das Verhalten

der Linie 499 Milliontel mm, die an dem allge-

meinen Erblassen der brigen hellen Linien viel

weniger theilnahm. Noch im Februar des nchsten

Jahres,
;!

/4 Jahr nach der Entdeckung der Nova, als

sie nur noch die Helligkeit eines Sterns der 11. Grsse

hatte, war diese Linie allein sichtbar, der Stern hatte

vllig monochromatisches Licht. Die Wasserstofflinien

waren zu dieser Zeit schon lngst verschwunden.

Dass die Erscheinung der neuen Sterne nur ein

Aufleuchten schon erloschener, alter Sterne ist, unter-

liegt wohl keinem Zweifel. Es ist nur die Frage,

wie man sich die Entstehung und den Verlauf dieses

Aufleuchtens zu erklren hat, im Einklang sowohl

mit den photometrischen als auch mit den spectro-

skopischen Beobachtungen.
Es ist vielfach darauf hingewiesen worden

,
dass

die Erscheinung eines neuen Sterns uns den Zusammen-

stoss zweier Weltkrper verknde, bei deren Aufein-

anderprallen sich die gesammte Bewegungsenergie
in Wrme umsetzt; es lsst sich leicht zeigen, dass

bei nur einigermaassen grossen Geschwindigkeiten,

so wie sie im Weltall durchschnittlich vorkommen,
die entwickelte Wrmemenge vollkommen ausreicht,

beide Krper in Gasform umzuwandeln. Ein solcher

Zusammenstoss kann aber nur das pltzliche Auf-

leuchten erklren
;

er passt nicht auf die anderen

Beobachtungen , vor allem nicht auf den Umstand,

dass die ganze Erscheinung in verhltnissmssig sehr

kurzer Zeit wieder verschwunden ist. Ein Stern, der

durch Zusammenstoss vollstndig in einen glhen-
den Gasball umgesetzt ist, kann sich nicht in der

kurzen Zeit eines Jahres abkhlen, vielmehr wird er

wie die anderen Sterne Millionen von Jahren hierzu

nthig haben.

Gerade die Krze der Zeit, welche gengt, um den

Stern durch Abkhlung wieder in seinen vorigen

schwach- oder nichtleuchtenden Zustand zurckzuver-

setzen, spricht dafr, dass das Aufleuchten nur ein ober-

flchliches sein kann, dass nur verhltnissmssig ge-

ringe Massen auf der berflche des Sterns zum
Glhen gelangen.

Zllner hat, noch ehe spectroskopische Beobach-

tungen an neuen Sternen angestellt waren, allein aus

den Beobachtungen Tycho's ber die nach diesem be-

nannte Nova eine Theorie der neuen Sterne aufge-

stellt, welche auch heute noch vollstndig passt

und die spectralanalytischeu Beobachtungen erklrt.

H. C. Vogel sagt hierber Folgendes: Zllner
nimmt bekanntlich an, dass auf der Oberflche eines

Sterns bei der fortdauernd stattfindenden Wrmeaus-

strahlung die Abkhlungsproducte, die wir auf der

Sonne mit dem Namen Sonnenflecke bezeichnen, in

einer Weise zunehmen, dass schliesslich die ganze
Oberflche des Krpers mit einer klteren

, weniger
oder nicht mehr leuchtenden Schicht bedeckt ist.

Durch ein pltzliches und gewaltsames Zerreissen

derselben muss nothwendig die von ihr eingeschlossene

Gluthmasse hervordringen, um auf diese Weise, je

nach der Grsse ihrer Ausbreitung, mehr oder weniger

grosse Stellen der bereits dunklen Umhllung des

Krpers wieder leuchtend zu machen. Einem ent-

fernten Beobachter wird ein solcher Ausbruch aus

dem heissen , noch glhenden Inneren eines Welt-

krpers sich als das pltzliche Aufleuchten eines neuen
Sterns ankndigen. Dass die Lichtentwickelung unter

Umstnden eine ausserordentlich grosse werden kann,

wrde sich aus dem Umstnde erklren lassen,

dass alle die chemischen Verbindungen , die sich

bereits unter dem Einflnss einer niedrigen Temperatur
an der Oberflche gebildet haben, durch das pltzliche
Hervorbrechen der inneren Gluthmasse wieder zersetzt

werden
,
und diese Zersetzung ,

wie bei irdischen

Krpern, mit einer Licht- nnd Wrmeentwickelung
von statten geht. Es wre demnach das starke Auf-

leuchten nicht nur den, durch die hervorgequollene
Gluthmasse wieder leuchtend gewordenen Theilen der

Oberflche zuzuschreiben, sondern gleichzeitig einer

Art Verbrennungsprocess, der durch die Berh-

rung bereits erkalteter Verbindungen mit der glhen-
den Masse des Inneren eingeleitet wurde.

Das sehr helle, coutinuirliche Spectrum und die

an Intensitt dasselbe anfnglich nur wenig ber-

treffenden, hellen Linien wrden sich nicht gut er-

klren lassen allein dadurch, dass gewaltsame Gas-

ausbrche aus dem Inneren die Oberflche ganz oder

theilweise wieder leuchtend machen, wohl aber mit

der Annahme, dass die Lichtausstrahlung durch einen

Verbrennungsprocess um ein Betrchtliches erhht

wird. Ist derselbe von kurzer Dauer, so wird das conti-

nuirliche Spectrum, wie es bei dem neuen Stern von

1876 der Fall war, sehr rasch bis zu einer gewissen

Grenze an Intensitt abnehmen, whrend die von den

glhenden Gasen
,

welche in enormen Quantitten

dem Inneren entstrmt sind, herrhrenden hellen

Linien im Spectrum sich lngere Zeit erhalten werden.

Dass das Erblassen des Sternes mit einer Ab-

khlung der Oberflche im Zusammenhang steht, geht

aus den Beobachtungen des Spectrums unverkennbar

hervor. Es haben die violetten und blauen Theile

desselben schneller an Intensitt abgenommen, als

die anderen Theile, und die Absorptionsstreifeu, welche

das Spectrum durchzogen, sind nach und nach dunkler

und breiter geworden."
Eine Beobachtung von Huggins bei dem neuen

Stern von 1866 verdient hier hervorgehoben zu
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werden. Am 16. Mai erkannte nmlich Huggins
einen ganz schwachen Nebel, der sich um den neuen

Stern herum ausbreitete, von nach aussen allmalig

abnehmender Helligkeit. Bei benachbarten Sternen

konnte eine hnliche Ncbelhlle nicht wahrgenommen
werden.

Es wrde nun allein noch zu erklren sein, woher

der pltzliche Ausbruch eines schon soweit abgekhlten
Sternes verursacht werden kann, und auch hierber

lst sich eine recht plausible Hypothese aufstellen.

Es ist aus den spectralanalytischeu Beobachtungen

bekannt, dass schon bei den Sternen der dritten

Klasse chemische Verbindungen auftreten; um so

mehr wird dies bei den noch weiter abgekhlten,

unsichtbaren Sternen der Fall sein. Es ist aber

keine Frage, dass im Inneren solcher Sterne noch

eine ganz enorme Temperatur herrschen muss, jeden-

falls eine so hohe, dass sich daselbst noch die Ele-

mente im Zustande der Dissociatiou befinden. Es

muss also nach der Oberflche zu eine gewisse Schicht

vorhanden sein , die auf der einen Seite von disso-

ciirten Elementen, auf der anderen wenigstens zum

Theil von chemischen Verbindungen umgeben ist.

Innerhalb dieser Schicht wird ein stndiger Ueber-

gang von dem einen in den andern Zustand statt-

finden, voraussichtlich gewhnlich innerhalb verhlt-

nissmssig geringer Mengen.
Es ist aber nicht undenkbar, dass auch einmal

eine sehr betrchtliche Menge zweier Elemente etwas

ber den Dissociationspuukt herab abgekhlt ist,

ohne zu einer chemischen Vereinigung gelangt zu

sein, wie dies z. B. in Folge reichlicher Vermischung
mit einem anderen Gase geschehen knnte. Alsdann

knnte bei einer von irgend einem Punkte ausgehen-

den Vereinigung der beiden Elemente eine explosions-

artige Verbindung der ganzen Menge stattfinden,

und die hierbei frei werdende Wrme, sowie auch der

mechanische Effect der Explosion wrde alsdann die

Erscheinung eines neuen Sternes hervorrufen.

Wir .wollen kurz noch einige Andeutungen ber

die Vertheiluug der Sterne der verschiedenen Spec-

tralklassen am Himmel geben.
Die Resultate der in grossartigstem Maassstabe auf

der Cambridge (Nordamerika) Sternwarte unternom-

menen, spectroskopischen Durchmusterung sind noch

nicht abgeschlossen, dagegen ist bereits vor einigen

Jahren die spectroskopische Durchmusterung des

Himmels vom Aequator bis zu 20 nrdlicher Decli-

nation in Potsdam ausgefhrt worden, welche sich

ber alle Sterne bis zur 7 1

._>.
Gisseuklasse erstreckt,

unter unvollstndiger Hinzuziehung noch schwcherer

Sterne. 4051 Sterne sind in diesem Theile spectro-

skopisch untersucht worden, bei 349 konnte dieSpec-
tralklasse nicht mit Sicherheit festgestellt werden,
die brigen vertheilen sich wie folgt auf:

Klasse 1 2165 Sterne

II 1240

., III 297

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass die Anzahl

der Sterne von der I. bis III. Klasse sehr abnimmt,

ein Resultat, welches durchaus verstndlich ist, wenn

man bedenkt, dass die Zeit, whrend welcher ein

Stern innerhalb einer Spectralklasse verweilt, immer

krzer wird, je mehr der Stern in seiner Abkhlung

vorgeschritten ist. Ein Stern braucht also voraus-

sichtlich von der Zeit seines Eintrittes in die dritte

Klasse bis zum Unsichtbarwerden eine geringere Zeit,

als sein Verweilen innerhalb der zweiten oder gar

der ersten Klasse dauert.

Ihrer Lage am Himmel nach scheinen die Sterne

der verschiedenen Klassen recht regelmssig vertheilt

zu sein. Auffllig drfte nur der Umstand erscheinen,

dass gerade im Sternbilde des Schwans, in dem ja

auch eine Nova gefunden worden ist, eine Anzahl

recht interessanter" Sternspectra sich vorfindet,

d. h. Sterne der Klasse IIb, Sterne mit dunklen und

hellen Linien im Spectrum.

B. Walter: Die Aenderungen des Fluores-

cenzvermgens mit der Concentration.

Ueber den Nachweis des Zerfallens von

Moleculargruppen in Lsungen durch
Fluor escenz- und Absorptionserschei-
nungen. (Aunalen der Physik, 1889, N. F., BanJ. XXXVI,

S. 502 und 518.)

In einer frher besprochenen Versuchsreihe (Rund-

schau III, 413) hatte Herr Walter gezeigt, dass das

Fuorescenzvermgen einer fluorescireuden Flssigkeit

mit wachsender Verdnnung unaufhrlich zunimmt.

Diesen Satz, der durch Beobachtungen mit zusammen-

gesetztem Lampen-Lichte gefunden worden war, hat

Verfasser zunchst durch Messungen zu sttzen ge-

sucht, welche in exaeter Weise nur bei Benutzung

monochromatischen Lichtes ausfhrbar waren. Hier-

bei haben sich nun
,
ausser einer Modifikation des

obigen Satzes, so interessante Beziehungen zu anderen

Erscheinungen der Molecularphysik ergeben , dass

auf diese Beobachtungen nher eingegangen werden

muss.

Die Substanz, an welcher die geplanten Messungen

ausgefhrt werden sollten, war das Ammoniumsalz

des Fluorescei'ns. Die strkste Lsung,' die erhalten

werden konnte, aus gleichen Theilen kuflicher

Fluorescei'nsure und Ammoniakwasser bestehend,

sieht schwarz aus und zeigt keine Spur von Fluores-

cenz; bei lOOfacher Verdnnung zeigte dieselbe die

erste messbare Fluorescenz, und diese Lsung galt

bei den Versuchen als die concentrirteste; die weiteren

Verdnnungsgrade wurden dann so hergestellt, dass

die folgende Lsung stets die Hlfte der Substanz

von der vorhergehenden enthielt; die verdnnteste

hatte einen Theil Fluoresceiu in sechs Millionen

Wasser.

Die Versuche wurden so ausgefhrt, dass vom

Heliostaten reflectirtes Sonnenlicht durch einen Spalt

in einem dunklen Zimmer auf ein Prisma fiel, das

gebildete Spectrum von einer Linse auf einen Schirm

geworfen wurde, in welchem ein verschiebbarer Spalt

einen Theil monochromatischen Lichtes hindurchliess,

welches von einer Linse parallel gemacht zwei gleich
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dicke Schichten Fluoresceinlsung belichtete. Eine

dieser Lsungen blieb unverndert, whrend die andere

wechselnde Concentration besass von der strksten

bis zur verdnntesten. Die von den beiden Lsungen
ausstrahlenden Fluorescenzlichter wurden im Vier-

ordt'schen Spectralphotometer mit einander ver-

glichen, indem das Lieht der unverndert bleibenden

Lsung in der einen Hlfte des Photometerspaltes den

Maassstab bildete fr die Aenderungen des die andere

Hlfte erfllenden Lichtes der zweiten Lsung mit

wechselnder Concentration. Man konnte also am
I'iiotometer direct bestimmen, wie die Helligkeit des

Fluorescenzlichtes sich mit der Concentration nderte.

Neben diesen Messungen wurden entsprechende ver-

gleichende Beobachtungen ber den Durchlassungs-

coefficienten der untersuchten Lsungen ausgefhrt.

Das Resultat der Messungen war, dass das Fluores-

cenzvermgen des Fluorescei'ns mit zunehmender

Verdnnung zuerst sehr schnell, dann immer

langsamer und langsamer wchst, von der Con-

centration 1
/3 o aber, oder vielleicht schon etwas frher,

bis zu den grssten Verdnnungen hin constant

bleibt.

Dies Resultat blieb unverndert, wenn verschieden-

welliges, monochromatisches Licht als Erreger der

Fluoresceuz benutzt wurde. Hiernach war es un-

bedenklich ,
fr die ganz concentrirteu Lsungen

weisses Sonnenlicht zu verwenden und somit die Ver-

suche nach dem anderen Ende der Reihe mglichst
weit zu fhren, bis zu der ersten Spur wahrnehm-

barer Fluoresceuz. Als ungefhres numerisches Re-

sultat der Messungen ergab sich jetzt, dass die ganz
concentrirten Lsungen (1 Fluoresc. und 1 Wasser) kein

Fluorescenzvermgeu oder nur ein unendlich kleines

besitzen; erst bei der Verdnnung 1

jii etwa erhlt

dieses einen messbaren Werth
,
um dann bei fort-

schreitendem Verdnnen sehr schnell und zuerst auch

ziemlich gleichmssig anzuwachsen; von der Ver-

dnnung Yjqo wird die Zunahme des Fluoresceuzver-

mgens eine immer allmligere und hrt von der

Concentration an ganz auf, so dass es von da ab

bis zu unendlich grossen Verdnnungen constant bleibt.

Dieses Verhalten glaubt der Verfasser in Ueber-

einstinnnung mit den gegenwrtigen Anschauungen
der Molecularphysik in einfachster Weise so deuten

zu mssen, dass in den concentrirtesten Lsungen
die finorescirende Substanz noch nicht in ihre Einzel-

molecle aufgelst ist, diese vielmehr noch in Gruppen
zusammenlagern und daher nicht zur Wirkung ge-

langen; beim Verdnnen der Lsung zerfallen diese

Gruppen, und dieser Zerfall ist bei einein bestimmten

Grade der Verdnnung vollstndig beendet, so dass

ein weiteres Verdnnen nur den Abstand der Einzel-

molecle von einander vermehren kann; bis zu dieser

Verdnnung nimmt daher die Fluorescenz zu und

bleibt dann constant. In dem letzten Zustande der

vollstndigen Trennung aller Einzelmolecle hat man
es erst mit vollkommenen" oder Ganzlsungen"
zu thun, whrend die Lsungen, in welchen das Ver-

dnnen noch einen Zerfall veranlasst, Iialblsungen"

oder unvollkommene Lsungen" genannt werden;

die Verdnnung, welche die Grenze beider Zustnde

bildet, in welcher eben alle Gruppen zerfallen sind,

heisst die kritische Concentration".

Wie nun fr die Fluorescenzerscheinungen die

beiden Lsungszustnde von Wichtigkeit sind, so

sind sie es, wie die oben erwhnten Beobachtungen
ber die Durchlassungscoefficienten ergeben haben,

auch fr die Absorptionserscheinuugen. Das Beer'-

sche Gesetz, nach welchem dieselbe Menge gelster

Substanz auch stets dieselbe Menge Lieht absorbirt,

gleichgltig, in welcher Verdnnung sie sich befindet,

gilt nmlich beim Fluorescei'n nur fr diejenigen Ver-

dnnungsgrade, bei denen das Fluoresceuzvermgen
der Lsung constant bleibt. Das Absorptionsgesetz

und das Fluoreseeuzgesetz lassen sieh also in folgen-

der einfachen Weise ausdrcken: Absorptionsver-

mgen und Fluorescenzvermgeu eines in Lsung
befindlichen Einzelmolecls bleiben, so lange dieser

Einzelzustand dauert, durch alle Verdnnungen hin-

durch constant." Sobald aber die Molecle anfangen,

sich zu Gruppen zusammenzulagern ,
hrt auch die

Gltigkeit dieser Stze auf, denn die Absorption

einer solchen Moleclgruppe erstreckt sich auch ber

Wellenlngen, die das Eiuzelmolecl nicht mehr zu

absorbiren vermag, die Fluorescenz dagegen hrt in

einer solchen Moleclgruppe ganz auf.

Dass in der That die Einzelmolecle nur fluores-

ciren, wenn sie isolirt sind, in Gruppen hingegen gar

kein Fluorescenzvermgeu besitzen, ergiebt sich auch

aus folgenden Beziehungen der Fluorescenz zur Ab-

sorption: Whrend in verdnnten Lsungen (den

vollkommenen") die Fluorescenz im Spectrum genau
der Absorption entspricht, sieht man bei den con-

centrirteren Lsungen (Halblsungen") die Fluores-

cenz sich immer weiter nur bis zu der bestimmten

Wellenlnge erstrecken, whrend die Absorption

immer weiter ber das Spectrum sich ausdehnt. Und

diese Ausdehnung der Absorption ist eine so pltz-

liche, sie erfolgt so sprungweise, dass man'bei all-

mlig zunehmender Concentration an dieser pltzlichen

Ausdehnung der Absorption die kritische", Concen-

tration" erkennen kann. Die Fluorescenz hingegen

ndert in den Iialblsungen nur ihre Intensitt, was

nur in der Weise aufgefasst werden kann, dass die

Zahl der fluorescirenden Einzelmolecle immer ge-

ringer geworden ist.

Ans dieser Auffassung ergeben sich die drei That-

sachen: 1) In den Iialblsungen sind Einzelmolecle

und Moleclgruppen neben einander enthalten, und

zwar vermehren sich mit zunehmender Concentration

die letzteren auf Kosten der ersteren. 2) Nur Einzel-

molecle knnen das absorbirte Licht in Fluorescenz-

licht umwandeln. 3) Das Eiuzelmolecl hat im

Spectrum seinen ganz bestimmten Absorptionsbezirk,

ber welchen hinaus es kein Licht zu absorbiren

vermag, die Absorption der Moleclgruppen dagegen
umfasst auch die angrenzenden Spectraltheile.

Diese Auffassung wird nicht allein durch eine

Reihe von Spezialuntersuchungen ber die Aus-
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dehnung der Fluorescenz und der Absorption ver-

schieden concentrirter Fluoresceinlsuogen besttigt,

welche smnitlich die oben angefhrte Erscheinung

ergeben haben, sondern auch durch den interessanten

Versuch, dass das Fluorescenzvermgen der llalb-

lusungen des Fluorescei'ns und Eosins auch durch

blosses Erhitzen derselben verstrkt werden konnte.

Hiermit sind die Fluorescenzerscheinungen, be-

sonders aber ihre Abhngigkeit von der Concentration

nicht bloss dem Verstuduiss nher gerckt, sondern

sie liefern auch ein weiteres Mittel zum Studium des

Verhaltens der Molecle in Lsungen, welches in

neuester Zeit von so vielen Seiten in Angriff ge-

nommen worden ist.

H. Biereton Baker: Verbrennung in trocke-

nem Sauerstoff. (Proceedings oi' the Royal Society,

1889, Vol. XI.Y, No. 273, p. 1.)

Die Wichtigkeit des Wasserdampfes fr eine Reihe

von chemischen Processen ist bereits von verschie-

denen Seiten erkannt und experimentell nachgewiesen

(vergl. Fringsheim, Rdsch. II, 190). Auch Herr

Baker hatte bereits 1884 beobachtet, dass die Feuch-

tigkeit einen bedeutenden Einfluss auf die Ver-

brennung der Kohle ausbe, und er bat diese Ver-

suche seitdem mit einer Reihe anderer Elemente

fortgesetzt; die Resultate dieser Untersuchung sind

in einem knappen Auszuge publicirt, der wegen des

mannigfachen Interesses dieser Frage hier vollstndig

wiedergegeben werden soll:

Derselbe Einfluss (der Feuchtigkeit) scheint bei

der Verbrennung einiger Elemente ausgebt zu wer-
den

, whrend bei anderen Elementen kein solcher

Einfluss entdeckt werden konnte. In einem sehr

frhen Stadium der Untersuchung wurde entdeckt,
dass Wasserstoff, sowohl frei als verbunden, die Ver-

bindung von Kohlenstoff mit trockenem Sauerstoff

untersttzt, und deshalb wurde bei den neuen Ver-

suchen ber dieses und andere Elemente besondere

Aufmerksamkeit darauf gerichtet, sie von Wasserstoff

zu reinigen. Man hat gefunden, dass zwei von
diesen Elementen, amorpher Phosphor und Bor, wie
Kuhle

,
ein sehr bedeutendes Vermgen besitzen,

Wasserstoff zu oecludiren. Um ihn auszuscheiden,
wurden einige von den Elementen in einem Strome
von reinem Chlor erhitzt, whrend andere in zuge-
schmolzenen Rhren mit den Chloriden der Elemente
erhitzt wurden, wobei besondere Vorsichtsmaassregeln
getroffen wurden, um die gereinigten Elemente frei

zu halten von allen Spuren der Ageutien ,
die zu

ihrer Reinigung benutzt worden. In dieser Weise
wurde gefunden, dass bei den Elementen: Kohlen-

stoff, Schwefel, Bor und Phosphor (letzterer in der
rotheu und in der gelben Modifikation) die Ver-

brennung von der Trockenheit des Sauerstoffes beeiu-
flusst werde. Man fand, dass eine geringe chemische

Verbindung eintrete, aber ihr Umfang schwankte
mit der Trockenheit der Substanz. In einem Falle

jedoch ging sie mit Flammenbildung einher. Ge-
whnlicher Phosphor wurde so rein erhalten, dass er

nicht glhte in Sauerstoff, der durch Phosphorsure-

anhydrid getrocknet war, obwohl der Druck in jeder

mglichen Weise vermehrt und vermindert wurde.

Wenn Wasser zugesetzt wurde, trat sofort schnelle

Verbrennung ein.

Die Elemente: Selen, Tellur, Arsenik und Anti-

mon wurden mit ebensoviel Sorgfalt gereinigt, als

auf die oben angefhrten Elemente verwendet worden

war. Ihre Verbreunuug aber wurde, wie sich heraus-

stellte, in keiner Weise von der Trockenheit des

Gases beeinflusst.

Im Verlaufe der Untersuchung wurden noch zwei

Thatsachen entdeckt. Die eine in Betreff der Ver-

brennung des amorphen Phosphors, die andere ber

die Verbrennung von Holzkohle in Sauerstoff. Vom

amorphen Phosphor nimmt man allgemein an, dass

er unfhig ist zur wirklichen Verbrennung. Man

behauptet, dass der amorphe Phosphor, bevor er auf

seinen Verbrennungspunkt erwrmt werde, sich in

gewhnlichen Phosphor verwandelt, der dann ver-

brennt. Dies ist jedoch, wie nachgewiesen worden,
nicht der Fall. Amorpher Phosphor wurde in einem

Sauerstoff- freien Strome von Stickstoff auf 260, 278

und 300 in drei Experimenten erwrmt, ohne dass

er irgend eine Vernderung in der gewhnlichen
Modification erlitten. Wenn feuchter Sauerstoff statt

des Stickstoffes benutzt wurde, fand die Verbrennung
bei 260 statt. Hiernach ist es wahrscheinlich, dass

amorpher Phosphor eine wirkliche Verbrennung in

Sauerstoff erfhrt ohne vorherige Umwandlung in die

gewhnliche Modification.

In Betreff der Verbrennung von Kohle war es

stets eine unentschiedene Frage, welches von den zwei

Oxyden zuerst gebildet werde. Ist Kohlenoxyd das

erste Product, welches dann eine weitere Oxydirung
zu Kohleustofl'dioxyd erleidet, oder ist Kohlensure

die erste und einzige Substanz, die gebildet wird?

Pas Problem scheint der directen Lsung nicht zu-

gngig, doch kann es auf indirectum Wege in Angriff

genommen werden. Wenn Kohle erwrmt wird in

einem Strome von Sauerstoff, der eine kurze Zeit

durch Phosphorpeutoxyd getrocknet worden, so geht
eine langsame Verbrennung vor sich

,
und obwohl

Sauerstoff im Ueberschuss zugegen ist, werden beide

Oxyde des Kohlenstoffes gebildet; die Menge des

Monoxyds ist aber zwanzig Mal so gross wie die des

Dioxyd. Die Versuche zeigten auch , dass dies bei

Temperaturen eintritt, bei welchen trockene Kohlen-

sure durch Kohle nicht reducirt wird. Das Mou-

oxyd des Kohlenstoffes muss also entstanden sein

durch die directe Vereinigung seiner Elemente, und

seine weitere Oxydation wurde nur verhindert durch

die Trockenheit der Gase. Besttigende Resultate

wurden in Versuchen erhalten, in denen man fand,

dass Kohlenstoffmonoxyd gebildet wird durch lang-

same Verbrennung von Kohle in Luft bei 410, einer

Temperatur, die zu niedrig ist fr die Reduciruug des

Dioxyds durch Kohle. Wahrscheinlich erfolgt auch

die gewhnliche Verbrennung der Kohle in zwei

Stufen
;
das Kohlenstoffmonoxyd wird zuerst gebildet



214 N a t u rw i s s e n s c h a f1 1 i e U e Rundschau. No. 17.

und erst wenn die Umstnde gnstig sind, wird es

weiter zu Kohlenstoffdioxyd oxydirt.

Der unterdess erschienenen, ausfhrlichen Abhand-

lung (Philosophical Transactions, 1889, Vol. 17!) (A.),

p. 571) sollen noch einige Daten ber die im Aus-

zuge kaum angedeuteten Verbrennungsversuche in

trockenem und feuchtem Sauerstoff, wie die Zusammen-

fassung der gewonnenen Resultate entnommen werden.

Die ersten Experimente wurden mit Holzkohle

angestellt, welche im Chlorstrome von Wasserstoff

befreit worden war, whrend der Sauerstoff zuerst

durch Schwefelsure, dann aber, weil diese Methode

sich wirksamer erwies, durch langen Contact des Gases

mit Phosphorpeutoxyd getrocknet worden. Neben

einander wurden dann durch dieselbe Flamme eine

Rhre mit Kohle und getrocknetem Sauerstoff und

eine zweite mit Kohle und feuchtem Sauerstoff er-

hitzt; die feuchte Kohle verbraunte mit der eigenthm-
lichen Funkenbildung dieses Verbrennungsprocesses,
whrend die trockene Kohle scheinbar unverndert

blieb. Bei der Analyse der Gase stellte sich gleich-

wohl heraus, dass eine bestimmte Menge der Kohle ver-

brannt war. Aber whrend in den feuchten Rhren
aller Sauerstoff verschwunden war und die Gase ber-

wiegend Kohlensure enthielten, ergaben die trockenen

Rhren einen bedeutenden Rest von Sauerstoff, in vier

unter sechs Fllen war mehr als 50 Procent brig ge-

blieben, und unter den gebildeten Gasen war die Menge
des Kohlenoxyds berwiegend. Spter hat Herr Baker
zu den Versuchen Kohle benutzt, welche aus Zucker

durch Erhitzen auf Rothgluth gewonnen, pulverisirt

und durch Chlor und Schwefelsure gereinigt war;
dieselbe wurde vorher noch durch Erhitzen im Va-

dium von allen absorbirten Gasen befreit.

Eine weitere Reihe von Versuchen ber die Ver-

brennung der Kohle in trockenem Sauerstoff wurde

bei Gegenwart von Platin augestellt, welches entweder

als pulverfrmiges Platinschwarz oder als den ver-

brennenden Kohlencyliuder umgebende Platinspirale

verwendet wurde. Diese Versuche ergaben keine voll-

stndige Verbrennung, es blieb stets mehr als die

Hlfte des angewandten Sauerstoffes in dem Ballon

zurck; ein Unterschied gegen die vorigen Versuche

zeigte sich nur darin, dass jetzt gar kein Kohlen-

oxyd als Verbrennungsproduct auftrat, sondern alles

in Kohlensure verwandelt worden war.

Nachdem in dieser Weise der Verbrennungsprocess
der Kohle in trockenem Sauerstoff, sowohl wenn der-

selbe in normaler Menge (wie in der Luft), als wenn
er in grossem Ueberschnss bei verschiedenen Tempe-
raturen auf die Kohle einwirkte, untersucht worden

war, hat Herr Baker hnliche, aber weniger umfang-
reiche Versuche angestellt mit Schwefel, Schwefel-

kohlenstoff, gewhnlichem und amorphem Phosphor,

Tellur, Selen, Bor, Arsenik und Antimon. Die Re-

sultate der ganzen Untersuchung, welche einen inter-

essanten Beitrag zur Lehre vom Verbrenuungsprocesse

liefert, sind folgende:
Reine Holzkohle, welche in durch Phosphorpeut-

oxyd getrocknetem Sauerstoff erhitzt wird , brennt

nicht mit Flamme. Eine theilweise Verbrennung

geht jedoch vor sich, bei welcher sowohl Kohlenoxyd
wie Kohlensure gebildet wird.

Wird die Kohle mit Platinschwarz vermischt und

auf dieselbe Weise in Sauerstoff erhitzt, dann wird

etwa dieselbe Menge Kohle verbraunt. Aber Kohlen-

sure ist das einzige Verbrennungsproduct.
Wenn Kohle in Sauerstoff brennt, geht ihre Ver-

brennung wahrscheinlich in zwei Stadien vor sich.

Zuerst bildet sich Kohlenoxyd, und wenn die Um-
stnde gnstig sind, erfhrt dieses eine weitere Ver-

brennung zu Kohlensure.

Schwefel, Bor, amorpher uud gewhnlicher Phos-

phor brennen gleichfalls nicht in trockenem Sauer-

stoff. Gewhnlicher Phosphor leuchtet nicht einmal

in trockenem Sauerstoff, gleichgltig, wie gross der

Druck ist.

Amorpher Phosphor verwandelt sich nicht in ge-

whnlichen Phosphor, wenn er in Stickstoff auf 278" C.

erhitzt wird. Diese Substanz erfhrt eine wirkliche

Verbrennung ,
wenu sie in feuchter Luft oder in

feuchtem Sauerstoff auf 260 erhitzt wird, ohne irgend

eine vorherige Umwandlung in die krystallinische

Variett.

Selen, Tellur, Arsenik uud Antimon zeigen keinen

Unterschied in ihrer Verbrennung, wenn der Sauer-

stoff trocken, oder wenn er feucht ist.

Jean Massart: Untersuchungen ber die nie-

deren Organismen. I. Besttigung des

Weber'schen Gesetzes fr den Helio-

tropismus der Pilze. (Bulletin de l'Academie

royalfi de Belgique, 1888, Ser. 3, Tome XVI, p. 590.)

Whrend das Weber'sche Gesetz ber das Ver-

hltniss der Empfindlichkeit fr Reizunterschiede zu

der Reizgrsse frher ausschliesslich an den ver-

schiedenen Sinnesorganen der Menschen und Thiere

geprft wurde und somit niemals ganz frei gemacht
werden konnte von dem subjeetiven Einflsse des

empfindenden Individuum, welches von verschiedenen

anderen Umstnden mit beeinflusst wird, hat Herr

Pfeffer zur Prfung des Weber'schen Gesetzes

zuerst das Verhalten niederer Organismen gegen be-

stimmte Reize herangezogen und fr die chemotak-

tische Empfindlichkeit von Bacterieu und anderen

niederen Organismen eine Besttigung dieses Ge-

setzes gefunden (Rdsch. III, 281). Er sprach die Ver-

muthung aus, dass auch die heliotropischen, die photo-

taktischen, die geotropischen und haptotropischen Be-

wegungen gleichfalls dem Weber'schen Gesetze folgen

werden. Herr Massart hat nun Versuche ausgefhrt,

welche nach dieser Richtung die heliotropischen

Krmmungen von Phycomyces nitens feststellen soll-

ten; er wollte ermitteln, welches die kleinste Licht-

differenz ist, welche diese Mucor-Art zu empfinden

vermag, und ob diese Differenz in einer Beziehung

steht zur Intensitt des einwirkenden Lichtes.

< Wenn man eine heliotropische Pflanze zwischen

zwei gleiche Lichtquellen bringt, welche sich in genau

gleicher Entfernung von der Pflanze befinden, so
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wird dieselbe, dem negativen Geotropismus folgend,

gerade in die Hhe wachsen; ist das eine Licht aber

starker, so zeigt die Pflanze eine heliotropische Krm-
mung, und wenn das Weber'sche Gesetz gltig ist,

muss dieser Unterschied, der von der Pflanze bemerkt

wird, proportional sein der Intensitt des benutzten

Lichtes. Selbstverstndlich rnussten die einzelnen

Pilzstmmcheu, welche zum Versuch benutzt wurden,

sich unter genau gleichen Ernhrungs- und Wachs-

thumsbedingnngeu befinden.

In einem Duukelzimmer wurden die Pflnzchen in

einer schrgen Reihe so aufgestellt, dass von dem

seitlich einfallenden Lichte keins einen Schatten auf

die brigen warf. Sie standen auf einem Brette und

wurden mit einem langen Kasten bedeckt, der nur

an seinen beiden Enden offen war. Eine ber der

Mitte des Kastens befindliche
,
constante Petroleum-

lampe erleuchtete zwei vor den Oeffnungen des Kastens

in gleichem Abstnde von demselben aufgestellte

Spiegel, welche das Licht horizontal in den Kasten

hinein reflectirten. Ein Pilz stand genau in der

Mitte gegenber der Lampe, nach rechts von diesem

standen in den Abstnden 5, 10, 15 ... 50cm gleiche

Tpfchen mit Pilzpflanzen, und nach links in den Ab-

stnden 2,5 : 7,5, 12,5 . . . 52,5 cm von der mittelsten

eine gleiche Anzahl; im Ganzen wurden also 22 Kul-

turen dem Versuch ausgesetzt. Der Pilz in der Mitte

war von beiden Lichtquellen gleich weit entfernt,

alle brigen standen der einen nher als der anderen ;

das 7,5 cm von der Mitte entfernte Individuum z. B.

war der einen Lichtquelle 15 cm nher als der anderen.

Die Lichtintensitten wurden in den einzelnen Ver-

suchen variirt durch Verschiebung der Spiegel, welche

stets auf beiden Seiten gleich war; die Entfernungen
variirten so, dass die Abstnde der Lampe vom Mittel-

punkte des Kastens zwischen 7,5 m bis 2,5 m betrug.

Jeder einzelne Versuch dauerte vier Stunden. Es

wurde nun diejenige Pflanze aufgesucht, welche von

der Mitte ausgehend ,
zuerst eine Krmmung nach

dem au ihrer Seite befindlichen Spiegel hin zeigte,

von welcher an alle brigen bis zum Spiegel hin

gleichfalls, und zwar immer strker gekrmmt waren.

Xenut mau die Entfernung des mittelsten Pilzes von

der Lichtquelle a uud die Entfernung des ersten ge-

krmmten Pilzes von der Mitte b, so ist das Verhlt-

niss der Lichtiutensitten, welche eingewirkt haben,

(a + b)*

(a
-

6)*

Die Versuche ergaben nun, dass mit der Aende-

rung von a sich auch b nderte, uud das Verhltniss

ttz, d. h. dasVerhltniss der Lichtdifferenz, welche

von der Pflanze durch eine Krmmung beantwortet

wurde, zur Lichtquelle, war stets = 1,18. Ein Phy-

comyces, der zwischen eine Lichtquelle = 1 und eine

zweite = 1,18 gestellt wird, krmmt sich stets nach

dieser letzteren
;

er ist im Stande einen Lichtunter-

schied von '*
ioo oder '

6,55
zn unterscheiden, uud diese

Differenz ist coustant im Verhltniss zur
L i eh t i n t ensit t. Wahrscheinlieb wrde dieser

Bruch noch kleiner werden , wenn das Licht lnger
als vier Stunden einwirken wrde.

Es ist von Interesse, die brigen fr die proportionale

Unterschiedsempfindlichkeit bisher gefundenen Werthe
mit dem hier ermittelten zu vergleichen. Fr den

Menschen betrgt diese Constante bei den Licht-

empfiudungen '/looi bei den Muskelempfindungen !

/j y,

bei den Wrmeempfindungen
'

; ,
bei Gehrsempfin-

dungen
l
/3 und bei Gefhlsempfiudungen \ . Fr

die chemotaktischen Reactionen der niederen Organis-
men fand Pfeffer bei den Spermatozoiden der Farne

die Constante 3%, bei Spermatozoiden der Moose 00
/j,

bei Bacterium Termo :,

/i- Die Lichtempfindlichkeit
des Phycomyces ist also ein wenig feiner als die

Wrme-, Gehrs- und Gefhls- Empfindlichkeit beim

Menschen und viel feiner als die Empfindlichkeit der

niederen Organismen gegen chemische Reize.

Entdeckung neuer kleiner Planeten im Jahre
1888.

Im Laufe des Jahres 1888 sind folgende zehn klei-

nere Planeten entdeckt worden :

Nr. Name. Datum. Entdecker.

272 Antonia Februar 4. Charlois.
273 Atropos Mrz 8. Palisa
274 Philagoria April 3.

275 Sapientia 15.

270 Adelheid 17.

277 Elvira Mai 3. Charlois
278 Pauline IG. Palisa
279 Thule October 25.

280 Philia 29.

281 Lucretia 31.

A. Raps: Zur objeetiven Darstellung der
Schallintensitt. (Annalen der Physik, 1889,
X. F., Bd. XXXVI, S. 273.)

Bereits im Jahre 1868 hatte Kundt ein Verfahren

augegeben ,
die Drucknderungen einer tnenden Luft-

sule sichtbar zu machen und zu messen, indem er die

tnende Pfeife mit einem Manometer durch ein Mem-
branventil verband

,
welches nur die Verdichtungen

(resp. Verdnnungen) der Luft auf das Manometer
wirken Hess

,
whrend es bei der entgegengesetzten

Druckphase die Verbindung abschloss. Fr genaue

Messungen waren aber diese Ventile, wie Kundt selbst

erkannte, nicht geeignet, weil bewegliche Ventile sich

schwer luftdicht herstellen lassen und zu ihrer Oeff-

nung eines merklichen Ueberdruckes bedrfen. Ausser-

dem fehlte die Zuverlssigkeit, dass whrend der ent-

gegengesetzten Phase der Verschluss ein sicherer ist,

und dass dieser stets zur richtigen Zeit erfolge. Herr

Raps hat sich nun die Aufgabe gestellt, diese Fehler-

quellen der Kundt 'scheu Methode zu beseitigen und
hat dies durch Untersuchungen im Berliner physika-
lischen Institut in einer Weise erreicht, dass Messungen
der Schallintensitt tnender Pfeifen sicher ausgefhrt
werden konnten.

Statt der unzuverlssigen Membranventile wurden
solide Metallventile benutzt, deren dichter Verschluss

sicher hergestellt werden kann. Selbstverstndlich

konnten die Metallveutile nicht direct durch die Luft-

verdichtungen bewegt werden
;

vielmehr wurden die-

selben durch eine ussere , periodische Kraft in Bewe-

gung gesetzt, welche den Dichtenderungen der tnenden
Pfeife entsprechend einwirkt. Ein Elektromagnet, der
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von einem intermittirenden Strome durcliflosseu wurde,

bewirkte die Verschiebungen der luftdicht an einander

vorbergleitenden Metallplatten; spter wurden diese

Verschiebungen direct durch die Schwingungen einer

Stimmgabel bewirkt. Der Strom des Elektromagnets
konnte durch die Pfeife selbst intermittirend gemacht
werden ,

indem ihre Luftschwingungen auf eine gleich

gestimmte Membran einwirkten ,
welche einen Platin-

contact bewegte; aber mehr Vorthcile bot die Anwen-

dung einer Stimmgabel sowohl zur Stromunterbrechung,
als zur directen Bewegung des Ventils.

Die Stimmgabel wurde nmlich mit der Pfeife sehr

nahe zur Uebereinstimmung gebracht, so dass die Be-

wegungen des Ventils, seine Oeffnungen (direct oder

durch den Elektromagnet) bei wechselnder Phase er-

folgten. Das Manometer zeigte natrlich nun keinen

constanten Druck mehr; vielmehr setzte es sich bei jeder

Oeffnuug mit dem zu jener Zeit in den Knoten vor-

handenen Drucke ins Gleichgewicht ,
und gab so in

langsamer Folge alle Druckphasen an
,
welche in der

Pfeife schnell wechselten. Sowohl wenn die Periode der

Ventilffnung grsser als jene der Pfeifenschwingung,
wie wenn sie kleiner war, war an den langsamen Schwan-

kungen des Manometers die Reihenfolge der Phasen,

also die Periode der Pfeifenschwingung genau zu ver-

folgen und die Druckschwankungen in der Pfeifenluft

zu messen. Je grsser die Uebereinstimmung der Pe-

rioden des Ventils und der Pfeifenschwiugung ,
um so

langsamer fand die Manometerschwiuguug statt.

Die hier gewhlte Art der Beobachtung beruht auf

dem gleichen Princip wie die stroboskopisehe Beobach-

tung vernderlicher Lichteindrcke
,
durch welche es

mglich ist, schnelle Schwingungen, die wegen der

Permanenz der Gesichtseindrcke zu verschwommenen
Gesammteiudrcken sich vermischen, dadurch, dass man
nur vereinzelte sich folgende Phasen einwirken lsst,

zur Anschauung zu bringen.
Es wrde hier zu weit fhren

,
wenn auf die Be-

schreibung des fr den angegebenen Zweck construirten

Apparates eingegangen wrde. Ebenso mssen
,
unter

Hinweisung auf die ausfhrliche Originalmittheilung,
die Messungen der Luftdruckschwankungen und der

Schwingungsform gedeckter Orgelpfeifen bergangen
werden.

James Monckman : Einige Versuche ber das

Kriechen von Lsungen. (Proceedings of the

Cambridge Philosophical Society, 1888, Vol. VI, p. 211.)

Die Eigenschaft mancher Salzlsungen ,
die Wnde

der Gefsse, in denen sie sich befinden, mit Krystallen

zu bedecken, ist allgemein bekannt. Die Erscheinung
ist anfangs eine sehr langsame, als nderte sie sich mit

dem Zustande des Gefsses, oder als brauchte sie irgend

etwas, um zu beginnen; dann schreitet sie schnell vor-

wrts. Wenn ein Krystall von Kupfersulfat au einer

Seite polirt wird, so beobachtet mau, dass eine Lsung
desselben Salzes an der glatten Seite nicht so hoch steigt,

als an der rauhen Seite des Krystalles, aber immer weiter

sich erhebt, als an Glas.

In die Lsung des Salzes wurde senkrecht ein Kry-
stall gestellt,, dessen eine Seite glatt polirt war, daneben

wurde ein glatter und ein rauher Glasstreifen in die

Lsung getaucht. Nach einer Stunde wurde gemessen,
wie hoch sich die Flssigkeit an den festen Wnden ge-
hoben hatte; es zeigte sich die Erhebung an der rauhen
Seite des Krystalles = 10mm; au der glatten Seite des

Krystalles = 6 mm; an dem rauhen Glase = 6 mm und
an dem glatten Glase = 2 mm. Die Unebenheit der

Oberflche ist somit ein wesentlicher Factor beim Empor-
kriechen der Flssigkeit.

Um die Ursache der ersten Erhebung aufzufinden,

nahm Herr Monckman eine Anzahl Uhrglser von

verschiedener Grsse und Krmmung, setzte dieselben

auf einen festen Steintisch, wo sie gegen Erschtterungen

geschtzt waren, und Hess mit grosser Vorsicht Kupfer-

sull'at-Lsung einfliessen ,
so dass das Uhrglas oberhalb

der Wasserlinie nicht nass wurde. Die Glser wurden

mit einer Glasglocke bedeckt, und nachdem sie so drei

Tage gestanden hatten
,
war keine Spur von Kriechen

zu beobachten. Als jedoch die Glocke entfernt wurde

und die Verdunstung begann , fingen die Krystalle an

sich zu zeigen, und in den Glsern, die hinreichend viel

Flssigkeit enthielten ,
erstreckten sich die Krystalle

ber den Rand des Gefsses.

Hieraus folgt offenbar, dass die Erscheinung in einem

reinen, glatten Glas- oder Porcellangefss nur beginnt,

wenn eine Schicht von Krystallen oberhalb der Wasser-

linie gebildet ist. Dies geschieht entweder durch die

Verduustuug der Haut, die nach dem Schtteln zurck-

bleibt, oder dadurch, dass infolge der Verdunstung die

Oberflche sich erniedrigt und am Rande eine Salzlinie

zurcklsst. Diese Salzlinie wirkt dann als rauhe Ober-

flche, indem zwischen den Krystallen unregelmssige

Capillarrhren zur Wirkung kommen.

D. A. Odin: Essai d'une application des prin-

cip es de la mecanique l'ecoulement
des glaciers. (Lausanne, Corbaz & Co., 1888.)

Der Gedanke , die Bewegung eines Gletschers in

mathematischer Form darzustellen, ist, obwohl an sich

nicht vollstndig neu, doch wohl noch nirgendwo zu

so consequenter Durchfhrung gebracht worden, wie in

dem vorliegenden Schriftchen. Allerdings musste zu

diesem Ende von relativ einfachen Grundvorstellungen

ausgegangen werden, und eine Menge von Factoreu, die

an und fr sich nicht gerade einflusslos zu sein brau-

chen, konnte nicht mit in Rechnung gezogen werden,

allein, wenn Jemand au diesem Umstnde Anstoss nehmen

wollte, so verweisen wir ihn auf die hchst complicirten

Schlussergebnisse der vorliegenden Abhandlung und

fragen ,
wie sich dieselben wohl gestaltet htten

,
wenn

die Rechnung die Mannigfaltigkeit des aufzuklrenden

Vorganges noch treuer nachzuahmen versucht haben

wrde.
Der Verfasser betrachtet den Gletscher als ein drei-

seitiges Prisma, dessen eine Kathetenflche mit der Ober-

flche des Eises zusammenfllt; als X-Axe gilt die

Mittellinie des Gletschers
,
als Y-Axe jene horizontal

gedachte Linie
, lngs deren das Firnbett in den eigent-

lichen Gletscher bergeht, und es ist somit jeder Punkt

der ganzen Masse durch seine drei rechtwinkeligen Coor-

dinaten zu einer gewissen Zeit gegeben; ausserdem

brauchen nur noch frs erste der Neigungswinkel des

Gletschers, il. h. die von der X Y- Ebene mit der Hori-

zontalen eingeschlossenen Winkel ,
die Dichte des Mate-

riales und eine vom Verfasser als Coeffieient der inneren

Reibung" eingefhrte Constante bekannt zu sein. Dann

handelt es sich darum, eine Gleichung aufzustellen,

deren Auflsung die Geschwindigkeit v des Punktes (,r,

;/, s) als Function der erwhuten Grssen auszudrcken

gestattet. Sonach zerfllt die weitere Arbeit des Autors

in zwei grundverschiedene Theile : durch gewisse phy-
sikalische Erwgungen die Gleichung zu bilden und

diese dann durch rein mathematische Proceduren um-

zugestalten. Wir knnen hier auf beides nicht im Kin-

zelueu eingehen und coustatireu nur, dass die Ueber-

legungen ,
welche fr den ersten Zweck erforderlich
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siml , einen in der Hauptsache berzeugenden Eindruck

machen, wiewohl nicht gerade behauptet werden kanu,
dass eine andere Art der Auffassung vollkommen unzu-

lssig wre. Die ermittelte Gleichung ist eine partielle

Differentialgleichung zweiter Ordnung mit vier oder

streng genommen fnf Variablen
;

iu dieser ersten Ge-

stalt wre sie absolut undiscutirbar ,
doch darf man

gewiss mit dem Verfasser die Beschleunigung in erster

Annherung als verschwindend klein ansehen, und als-

dann ergiebt Biob die Mglichkeit einer Integration in

geschlossener Form. Diese zu leisten
, glckt Herrn

Gdin, nachdem die Greuzbediugungen aufgestellt sind,

durch einen sehr mhevollen, mit grosser analytischer
Gewandtheit ausgefhrten Calcul

,
doch ist freilich die

Endformel, wie es der Natur der Sache nach gar nicht

anders sein kann, eine complieirte und hinsichtlich

ihrer physikalischen Bedeutung gar nicht leicht zu durch-

schauende.

Wir ziehen unter anderen aus dieser daukenswerthen

Arbeit die Lehre, dass das Problem der Gletschererosion,

welches von Zoeppritz den Geophysikern gewisser-
maassen als Hinterlassenschaft vorgelegt wurde, von der

theoretischen Seite her zur Zeit noch nicht mit Aus-

sicht auf Erfolg in Angriff genommen werden kann.

Denn wenn schon die hier in Rede stehende, im Ganzen

noch einfache Frage dem Analytiker so viel zu schaffen

macht, wie soll es erst werden, wenn die in jeder Be-

ziehung undurchsichtigen Verhltnisse an der Unter-

flche des sich fortbewegenden Gletschers der mathe-

matischen Einkleidung zu unterwerfen verlangt wird !

Einigermaassen vorgearbeitet hat der Verfasser diesen

Bestrebungen, indem er durch verschiedene, freilich von
ihm selbst nur als bedingt zulssig erklrte Speeialisi-

rungen die nachstehende Gleichung herleitete :

( h
'

2
.

l \
\3 feosa//

Hier bedeuten bezglich / und K die einem be-

stimmten Zeitpunkte entsprechenden Mittelwerthe der

Coelricienten fr ussere und innere Reibung und h die

Dicke des Gletschers an der Stelle, welcher die Ober-

flchengeschwindigkeit v zugehrt. Indem man erstere

nach bekannten Methoden niisst, kann man somit ge-
wisse approximative Werthe fr den Reibungscoelfi-
eienten / erhalten

,
dereu Kenntniss immerhin fr die

Abschtzung der Grsse der glacialen Erosion von

Wichtigkeit sein mchte. S. Gnther.

Weismann und Ishikawa : Weitere Untersuchun-
gen zum Zahlengesetz der Richtungs-
krper. (Zoologische Jahrbcher. Atithlg. f. Anatomie

u. Ontogenie der Thiere, 1888, Bd. III, S. 575.)

Als Zahlengesetz der Richtungskrper bezeichnet
Herr Weismsnn die Erscheinung, dass bei befruch-

tungsbedrftigen Eiern zwei Richtungskrper auftreten,
bei parthenogenetisch sich entwickelnden Eiern dagegen
nur ein einziger gebildet wird.

Fr dieses Gesetz brachten die Verfasser schon
frher (vergl. Rdsch. III

, 63) verschiedentliche Be-
weise vor und sie vermehren dieselben jetzt um eine

grssere Anzahl. Es kommt ihnen darauf an zu zeigen,
dass jenes Gesetz von allgemeiner Gltigkeit im Thier-
reiche ist. Zwar hatte sich schon aus den Unter-

suchungen anderer Forscher ergeben, dass bei den Eiern
vieler Thiere

,
bei denen eine Befruchtung erforderlich

ist, zwei Richtungskrper ausgestossen werden
,
aber es

galt noch viele Lcken auszufllen
,
um jene zumeist

mehr zufllig gemachten Beobachtungen zu ergnzen
und wo mglich die allgemeine Geltung des Gesetzes

zu erweisen. Nach dieser Richtung erstrecken sich die

neuen Untersuchungen der Verfasser.

Als Untersuchungsijbjecte whlten die Verfasser be-

sonders Vertreter aus der Klasse der Krebse, einmal

deshalb, weil auf diesem Gebiete noch wenig ber die

Bildung von Richtungskrperu bekannt war und so-

dann, weil hier die Richtungskrperbildung an partheno-

geuetischeu und befruchtungsbedrftigen Eiern der-

selben oder doch verwandter Arten studirt werden
konnte.

Besonderes Interesse beanspruchen die letzterwhnten

Verhltnisse, d. h. diejenigen, in denen dieselbe Art sowohl

parthenogenetische wie befruchtungsfhige Eier hervor-

bringt. Von verschiedenen Daphniden hatten die Ver-
fasser frher gezeigt, dass bei parthenogenetischer Ver-

mehrung nur ein Richtungskrper gebildet wird, jetzt
weisen sie nach

,
dass die (zu befruchtenden) Dauereier

derselben Arten zwei Richtungskrper ausstossen. Dies

gilt von verschiedenen Arten der Gattungen Daphnia
und Moina, von Bythotrephes longimanus und Polyphemus
oculus.

Aehnlich wie bei den Daphniden gestalten sich die

Verhltnisse bei den Branchipoden. Die parthenogene-
tischen Eier von Artemia (salina) produciren einen
Richtungskrper, die befruchtungsbedrftigen Eier der

nahe verwandten Gattung Branchipus bringen deren

zwei hervor. (Branchipus Grubei wurde untersucht.)
Wie Branchipus verhlt sich auch ein auderer Branchi-

pode, Estheria cycladoides.

Zwei Richtungskrper wurden weiterhin bei den

befruchtungsbedrftigen Eiern von Vertretern der

Gattungen Eupagurus, Mysis, Orchestia, Lepas und

Peltogaster, also bei Angehrigen recht verschiedener

Abtheilungen der Crustaceen nachgewiesen. Auch
von den Eiern einer Gallwespe, Spathegaster tricolor,

werden zwei Richtungskrper gebildet.

Aus einer Zusammenstellung, welche die Verfasser

von dem bisher ber Richtungskrperbildung Bekannten

geben, geht, wenn auch nicht mit Sicherheit, so doch
als ziemlich wahrscheinlich hervor, dass die Richtungs-
krper sich wohl bei allen thierischen Eiern finden

drften. Jedenfalls mehren sich die Funde in dieser

Richtung fortwhrend. Eine Gesetzmssigkeit in Bezug
auf die Zahl der gebildeten Richtungskrper lsst sich

dabei nicht verkennen, wenn es auch darauf ankommen
wird, die Weismann' sehen Befunde mit denen von
Blochmann und Platner zu vereinigen, welche
beiden Forscher zwei Richtungskrper bei solchen Eiern

fanden, die zwar der Befruchtung zugnglich sind, aber
doch nicht befruchtet wurden (vergl. Rdsch. IV, 27, 114).

Derartige Eier sind diejenigen , aus denen die Bienen-
mnnchen (Drohnen) hervorgehen und solche Schmetter-

lingseier, welche bei mangelnder Befruchtung partheno-

genetischer Entwickelung fhig sind.

Am Ende ihrer Ausfhrungen wenden sich die Ver-

fasser noch gegen die Deutung einer Beobachtung von

Boveri, welche die Lagerung der Kernspindel bei der

Ausstossung der Richtungskrper betrifft und welche

geeignet schien, die W eis m an n' sehe Erklrung von
der zweierlei Bedeutung des ersten und zweiten Rich-

tungskrpers zu beeinflussen. Weismann deutete be-

kanntlich die Ausstossung des ersten Richtungskrpers
als eine Entfernung des berflssig gewordeneu, gewebs-
bildenden (histogenen) Plasmas, whrend er mit dem
zweiten Richtungskrper einen Theil des Keimplasmas
entfernt werden lsst. Durch die von Boveri beob-

achtete Verlagerung der Richtungsspindel schienen diese

Verhltnisse wesentlich gendert und die Deutungen
Weismann's beeinflusst zu werden. Die Verfasser
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zeigen nun
,
wie die betreffenden Vorgnge in anderer

Weise aufzufassen sind, ohne dass die Wei s mann' sehe

Erklrung davon betroffen wird. Ihnen in diese spe-

ciellen Ausfhrungen zu folgen ,
wrde den hier ge-

botenen Kaum berschreiten, weshalb in dieser Beziehung
auf die Arbeit selbst verwiesen werden muss.

E. Korscheit.

F. Noll : Ueber das Leuchten der Schistostega
osmundacea. (Arbeiten aus dem botanischen Institut

in Wrzburg, 1888, Bd. III, S. 477.)

Wir haben Bd. II, S. 403 dieser Zeitschrift von den

Untersuchungen des Hrn. Vuillemin ber das Leucht-

moos (Schistostega osmundacea) Mittheilung gemacht.
Dieses Moos (von dem auch Hr. Kern er in seinem

Pflanzenleben", Bd. I
,

S. 356 eine hbsche Beschrei-

bung nebst farbiger Abbildung giebt) lebt in engen,
feuchten Felsspalten und Hhleu und strahlt aus den

Zellen seines Vorkeims dem, welcher in der Richtung
des einfallenden Lichtes hineinblickt, einen prchtigen,
goldgrnen Glanz entgegen. Den optischen Vorgang
dieses auf Reflexion beruhenden Leuchtens hat Hr. Noll

genauer untersucht. Seine Beschreibung der Vorkeim-

zellen stimmt im Wesentlichen mit der des Hrn. V uille-

min berein (s. die frher gegebene Abbildung). Der

Vorgang der Reflexion ist aus der nebenstehenden Ab-

bildung einer Zelle im optischen Lngsschnitt ersicht-

lich. Pist das Plasma, e die fnf Chlorophyllkrner, r der

Zellsaft. Die in der Nhe der optischen Achse einfal-

lenden Strahlen werden so gebrochen ,
dass sie sich auf

die Chlorophyllkrner c concentriren und sie intensiv

beleuchten
,
da dieselben kurz vor dem Brennpunkt der

Linse
,
welche von der Vorkeimzelle gebildet wird

,
in

der optischen Achse zusammenliegen. Innerhalb der

Zelle wirkt jedes Chlorophyllkorn vermge seines strke-

ren Brechungsvermgens noch einmal wie eine zweite

Linse und lsst die es treffenden
, convergirenden

Strahlen strker convergiren, so dass au seiner hinteren

Flche die Intensitt der Beleuchtung eine weitere

Steigerung erfhrt. Es resultirt also aus dem Gesammt-

stralilengang eine grelle Beleuchtung des Chlorophyll-

apparates. Die Strahlen werden annhernd parallel der

optischen Achse reiiectirt, und ein Auge, das nicht in

unmittelbarer Nhe des letzteren nach der Zelle hin-

sieht, wird von diesem wenig divergirenden Lichtkegel
nicht getroffen. Strahlen, welche mehr gegen die Peri-

pherie der Linse auffallen, werden, wie sich aus der

Construction ergiebt (S' S') ,
nicht so stark abgelenkt,

dass sie den Chlorophyllapparat direct treffen. Sie

fallen vielmehr seitlich auf die hintere Wandung auf,

werden dort (bei t, t) total reflectirt und treten dort

wieder ziemlich parallel der Einfallsrichtung aus. Ful-

das beobachtende Auge bringen diese Strahlen den Ein-

druck hervor, dass sich die hell durchleuchteten Chloro-

phyllkrper ringsum an der Seitenwand spiegeln. Der

optische Effect wird dadurch bedeutend verstrkt.

Dass sich der Vorgang wirklich in dieser Weise

abspielt, wurde theils durch mikroskopische Beobach-

tungen an lebendem Material , theils durch Versuche

mit einem stark vergrsserten, knstlichen Modell einer

Vorkeimzelle nachgewiesen. Als solches diente ein

kleines
,
aus farblosem Glas geblasenes , dnnwandiges

Flschchen. Die Chlorophyllkrper waren durch abge-
flachte

, massive, grne Glasperlen dargestellt, die mit-

telst Chromgelatine (Gelatine -\- doppeltehromsaurem

Kali) in einer seitlich an dem Flschchen befindlichen

Ausbuchtung festgeklebt waren. Das Flschchen wurde

mit Wasser gefllt und nahe der Hinterwand eines

geschwrzten Pappcylinders so angebracht, dass es mit-

telst eines Drehhebels um seine Lngsachse gedreht
werden konnte (s. Fig. 2).

In den vorderen drehbaren

Deckel des Cylinders waren

zwei Oeffnungen eingeschnit-

ten, die eine zum Einlassen

des Lichtes
,

die andere zur

Beobachtung (mit Hlfe eines

Spiegels). Kehrt man die

Vorderseite des Apparates

gegen den hellen Himmel
oder gegen die Sonne, so

sieht man die knstliche Zelle

prachtvoll in grnem Licht leuchten. Dieses Leuchten

setzt sich der obigen Darlegung entsprechend aus zwei

Effecten zusammen und ist in der optischen Achse am
strksten ,

verschwindet dagegen , ganz wie beim natr-
lichen Object, wenn man von jener Achse 15 bis 20

seitlich abweicht.

Die Lage der Chlorophyllkrper an der hinteren

Aussackung der Vorkeimzelle ist eine Reizstellung, die

durch das Licht veranlasst wird. Aendert man die

Beleuchtungsrichtuug, so wandern die Chlorophyllkrper
nach derjenigen Stelle, die nunmehr das concentrirte

Licht empfngt.
Das Leuchten an und fr sich kann fr die Pflanze

keinen Nutzen haben, es ist nur die physikalisch not-

wendige Begleiterscheinung der Zellenform, die ihrer-

seits geeignet ist, eine mglichst ausgiebige Ausnutzung
des sprlich zutretenden Lichtes fr die Assimilation

im Chlorophyllapparat zu ermglichen und das Fort-

kommen der Pflanze an Orten zu sichern
,
wo ihr der

Boden von keiner anderen streitig gemacht wird". Ver-

fasser knpft hieran eine Betrachtung ,
in welcher er

ausfhrt, dass nicht alle hervorstechenden Eigenschaften
zu irgend einem Vortheil erworben sein mssen , und
dass eine Ansicht, welche nur dazu fhrt, das Vorhanden-

sein von Eigenschaften verstndlich zu machen
,

die als

ntzlich erkannt sind, alle anderen aber ruhig bei

Seite lsst
,
nicht geeignet sei

,
zu einem wahren Ver-

studniss der Bildungsgesetze in der organischen Welt

zu fhren.
Schliesslich benutzt Hr. Noll die bei dieser Unter-

suchung gewonnenen Resultate zur Erklrung der Ana-

tomie gewisser Schattenpflanzen ,
indem er die Zellen

derselben als Lichtcondensoren betrachtet. Als Beispiele

fhrt er an die nach aussen gewlbten Oberhautzellen

vieler Selaginelleu ,
die den Chlorophyllapparat in einer

unteren, trichterfrmigen Aussackung beherbergen, so-

wie die Trichtcrzellen, welche an Stelle des normalen

Pallisadenparenchyms in Schattenblttern auftreten.

F. M.
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J. Sachs: Erfahrungen ber die Behandlung
chlorotischer Gartenpflanzen. (Sep.-Abdr.
aus Arbeiten aus dem botanischen Institut in Wrzburg,
1888, Bd. III". Leipzig, Engelmann.)

Herr v. Sachs behandelt in dieser zunchst fr den
Praktiker bestimmten Schrift die Ursachen und die Hei-

lung der Chlorose, einer der hufigsten und schdlich-
sten Pflanzenkrankheiten , die besonders Strucher und
Bume befllt und darin besteht

,
dass an einzelneu

Aesten oder der ganzen Pflanze schneeweisse Bltter

erzeugt werden, worauf die Pflanze unter Umstnden in

Folge ungengender Assimilation zu Grunde geht. Da
Verfasser diesem Gegenstand bereits eine Originalmit-
theilung in dieser Wochenschrift (I, 257) gewidmet hat,
80 ist hier ein nheres Eingehen auf denselben nicht

erforderlich. Es sei nur daran erinnert, dass nach Herrn
v.Sachs zu rasches Wachsthum der Sprosse und Bltter
die hauptschlichste Krankheits-Ursache ist, indem da-
durch zunchst bewirkt wird, dass die Bltter keine
Eisenzufuhr erhalten. Das Uebel kann beseitigt werden
durch Eisendugung, die jedoch nicht darin besteht,
dass die Wurzeln mit einer Eisenlsung berschwemmt
werden, sondern darin, dass der Boden in bestimmt
vorgeschriebener Weise mit festem Eisenvitriol gemischt
wird. Das Nhere darber wolle mau in dem vorlie-

genden, 28 Seiten enthaltenden Schriftchen selbst nach-
lesen. Dass dasselbe nicht bloss werthvolle Belehrung
fr den Pflanzenzchter, sondern auch wichtige Finger-
zeige fr den Physiologen enthlt, ist bei einer Sachs'-
schen Arbeit selbstverstndlich. Die Erklrung der
Chlorose aus zu schnellem Wachsthum wird durch
neuere Beobachtungen des Verfassers, wonach die. Chlo-
rose bei stillstehendem Wachsthum der Triebe auch
ohne Eisendngung wieder verschwinden kann, als

richtig besttigt. p. M

F. Ludwig: Eine neue Wanderpflanze und ihre
Beziehung zu den Schtzenfesten. (Mit-

theilungen des Verbands Vogtlndischer Gebirgsvereine
1888, V. Jahrg., Nr. 3.)

Zu den bei uns eingewanderten Pflanzen gehrt
das aus dem westlichen Nordamerika und Nordasien
stammende Chrysanthemum suaveolens Aschs. (= Matri-
caria diseoidea D. C). Es wurde bei Berlin zuerst von
AI. Braun im Juli 1852 auf der stark betretenen Dorf-
strasse des Dorfes Schneberg beobachtet und hat sich
seitdem in der Umgegend Berlins sehr verbreitet. Herr
Ludwig theilt nun mit, dass diese Pflanze sich auch
bei Greiz, und zwar zunchst auf dem zerstampften
Boden des Schtzenplatzes eingefunden hat. Von dort
hat sie sich auf den gleichfalls zertretenen Spielplatz der
stdtischen Schulen, auf Schutthaufen, Strassenrndern
an der Plaueuschen Chaussee und jenseits der Elster
verbreitet. Er schliesst daraus, dass sie offenbar von
den herumziehenden Knstlern und Budenbesitzern auf
den Schtzenplatz gebracht worden sei, und spricht die

Vermuthung aus
,
dass sie mit diesen von Schtzenplatz

zu Schtzenplatz wandere, und sich so ausbreite. Diese

Vermuthung sollte sich sehr schnell besttigen. Bereits
in der Nachschrift konnte Herr Ludwig mittheilen
dass er selbst sie am Pohlitzer Schtzenhause in reich-
lichen Exemplaren antraf, whrend er sie sonst nirgends
bei Pohlitz auffinden konnte und dass sie ebenso Herr
Hutli bei Frankfurt a. 0. zuerst am Schtzenplatze sehr

auftreten gesehen hatte. I>. Magnus.

Vermischtes.
Ueber die Vertheilung des Wasserdampfes

in der Atmosphre stellt Herr Crova auf Grund
seiner jngst mitgetheilten (Rdsch. IV, 197) Beobach-
tungen ber die Sonnenstrahlung auf dem Gipfel und
am Fusse des Ventoux - Berges , in einer Hhendiffe-
renz von fast IGOOm, einige Berechnungen fr die beiden
Tage gleichzeitiger Beobachtungen (23. und 28. August)
an

, welche folgendes Ergebniss hatten (die Menge" des

Wasserdampfes ist als condensirtes Wasser angefhrt):

23. Aug. 28. Aug.
mm mm

Vom Meeresniveau bis 309 m . 2,640 4,346
Vom Fusse bis zum Gipfel . . 13,920 17,141
Oberhalb des Gipfels 30,420 51,280
In der ganzen Atmosphre . . 46,986 72,767

Das Verhltniss des Wasserdampfes zwischen dem
Meeresspiegel und dem Gipfel des Berges zu dem, welches
ber dem Gipfel existirt, betrug am 23. August 0,445

und am 28. 0,419; somit ist fast die Hlfte des ge-
sammten Wasserdampfes der Atmosphre in den beiden
ersten Kilometern enthalten.

Obwohl die Berechnungen nur annhernde sind, er-

geben sie doch erstens, dass die Menge des Wasser-
dampfes mit zunehmender Hhe sehr schnell abnimmt,
zweitens, dass die Menge des in der Atmosphre ent-
haltenen Wassers von einem Tage zum anderen grosse
Schwankungen zeigt.

Ein neues Mineral von ungewhnlichem
chemischen Interesse ist, nach einer Notiz der
Nature" vom 17. Januar, von Herrn Sperry, dem Che-
miker der Canadischen Kupfer - Gesellschaft entdeckt
worden. Es ist ein Platinarsenid PtAs

2 und das erste
bisher gefundene Mineral, welches Platin als hervor-
ragenden Bestandteil enthlt in Verbindung mit an-
deren Substanzen, als die natrlichen Legirungen der
verschiedenen Metalle der Platingruppe. Eine betrcht-
liche Menge des Minerals, welches die Gestalt eines
schweren, glnzenden Sandes hat, der aus kleinen, gut
bestimmten Krystallen besteht, ist eingehend von Prof.
Wells (American Journal of Science 1889, Ser. 3
Vol. XXXVII, p. 67) untersucht worden, der dasselbe nach
seinem Entdecker Sperrylit" nannte

; whrend die Kry-
stalle von Prof. Penfiel d gemessen und vollstndig unter-
sucht worden sind (Ibid, p. 71). Der Sand enthlt in
der Regel Bruchstcke von Chalcopyrit , Pyrrhotit und
Silicaten, welche entfernt werden knnen, wenn man
ihn zuerst mit Knigswasser behandelt, um die Sulfide
zu entfernen, und dann mit

Fluorwasserstoffsure, um
die Silicate zu entfernen. Nach dieser Behandlung hat
der Sperrylit - Sand einen auffallend helleren Glanz,
jedes Korn zeigt usserst glnzende Krystallflchen von
zinnweisser Farbe, hnlich den des metallischen Platin.
Er ist sehr schwer und besitzt bei 20 ein speeifisches
Gewicht von 10,6. Auffallenderweise aber zeigt der
Saud, obwohl er so schwer ist, eine merkwrdige Nei-

gung auf dem Wasser zu schwimmen, weil er nicht
leicht von dieser Flssigkeit benetzt wird; selbst wenn
die Krner untersinken, fhren sie meist Luftblasen mit
sich. Diese besondere Eigenschaft bleibt bestehen, auch
wenn der Sand mit kaustischem Kali gekocht und mit
Alkohol und Aether gewaschen worden: sie kann daher
nicht irgend welchen Uneinigkeiten der Oberflche
zugeschrieben werden. Sperrylit wird nur leicht ange-
griffen vom strksten Knigswasser, selbst nach tage-
langem Kochen, und er bleibt unverndert, wenn er in
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einer Kugelrhre auf die Temperatur des schmelzenden

Glases erwrmt wird. In einer offenen Rhre erhitzt,

giebt er aber einen Theil seines Arsenik als Sublimat

des Trioxyds ab, und der Rest schmilzt dann. Auf ein

Stck rothglhender Platinfolie geworfen ,
schmilzt er

und entwickelt weissen Rauch von geruchlosem Arsen-

oxyd und giebt eine porse Masse auf der Oberflche

der Folie, in Farbe dem metallischen Platin hnlich.

Die Analysen zeigten ,
dass der Sperrylit 52,5 Proc.

Platin enthlt; nur Spuren von Rhodium und Palla-

dium
,
an Menge weniger als 1 Proc.

,
sind gleichfalls

anwesend. Prof. Penfield zeigte, dass die Krystallform

eine kubische ist mit dem Habitus des pyritoedrischen

Typus des Hemiedrismus, sehr hnlich den verschie-

denen Gliedern der Pyritgruppe ,
in welchen ein Atom

Eisen, Nickel oder Kobalt mit zwei Atomen von Schwefel,

Arsenik oder Antimon verbunden ist. Die gewhnlich
entwickelten Formen sind der Kubus, das Octaeder,

das Pyritoeder und gelegentlich das rhombische Dode-

kaeder. Es ist sehr auffallend, dass bei der Behand-

lung mit Knigswasser die Wrfel- und Octaederflchen

nicht angegriffen werden ,
whrend die Sure eine ent-

schiedene Wirkung ausbt auf die Pyritoederflchen,
so dass ihre Fhigkeit, Licht zu reflectiren, vollstndig
zerstrt wird. Diese Aehnlichkeit zwischen Sperrylit

und den Pyriten der Eisengruppe ist um so interessanter,

wenn man die Thatsache bercksichtigt ,
dass sowohl

die Eisen- als die Platingruppe in derselben verticalen

Reihe von Mendel ejeff's periodischer Eintheilung

vorkommen.

In der Sitzung der physiologischen Gesellschaft zu

Berlin vom 1. Februar hielt HerrMbius einen Vortrag

ber die Bewegung der fliegenden Fische durch
die Luft, von welchem er in den Verhandlungen"
dieser Gesellschaft folgenden Auszug verffentlicht:

Die fliegenden Fische der warmen, offenen Meere

gehren zu der Gattung Exocoetus. Sie fahren, aufgestrt
durch Raubfische oder Schiffe, mit grosser Geschwin-

digkeit aus dem Wasser, breiten ihre grossen Brust- und

Bauchflossen aus und schiessen in horizontaler Richtung
ber die Meeresflche hin. Sowohl mit dem Winde als

gegen denselben schweben sie ein bis drei Schiffslngen
weit. Gegen Ende ihres Weges nimmt ihre Geschwin-

digkeit ab und die Richtung desselben biegt in die

Richtung des Windes ein
,
wenn dieser schrg oder

rechtwinklig auf eine ihrer Seiten wehte. Wenn sie bei

strkeren Winden dem Laufe der Wellen entgegenfliegen,

so fahren sie bei jedem Wellenberge etwas in die Hhe.
Zuweilen schneiden sie mit dem unteren Theile ihrer

.Schwanzflosse
,

der grsser ist als der obere
,

in den

Gipfel der Welle ein. Bei Tage und ruhigem Wetter

kommen fliegende Fische sehr selten auf die Schiffe-

sondern meistens bei Nacht, wenn Wind weht. Auf

Schiffe, die nicht hher als drei Meter ber dem Meere

liegen, fallen sie viel hufiger nieder als auf hher-

bordige. Die meisten Beobachter stimmen darin berein,

dass sie von der Windseite her auf die Schiffe fallen.

Die Brustflossen der vielen fliegenden Fische, welche

der Vortragende im Indischen Ocean beobachtete,

machten niemals Niederschlge und Hebungen, wie die

Flo-el der Vgel, Fledermuse oder Schmetterlinge; wohl

aber geriethen die distalen Theile derselben in schnelle

Vibrationen
,
welche von manchen Beobachtern fr sehr

schnelle Flatterbewegungen angesehen werden. Herr

Mbius nimmt an, dass die Muskeln der Brustflossen

nicht gross genug sind, um die Last des Krpers in die

Luft zu heben
;

denn ihr Gewicht betrgt nur V32 der

ganzen Krperlast, whrend die Brustmuskeln der Vgel
im Durchschnitt Vo und die der Fledermuse V13 der

Krperlast betragen. Die gelegentlichen Vibrationen

der distalen Theile der ausgespannten Brustflossen ent-

stehen
,

sobald der Luftstrom parallel unter ihnen hin-

geht, indem dann sofort die Elasticitt der Flosse und

der Luftdruck abwechselnd gegen einander wirken.

Das Schlackern eines Segels, wenn das Schiff bei steifer

Brise hart am Winde segelt, entsteht auf dieselbe Weise.

Die geringen Hebungen, welche Exocoeten ber den

Wellenbergen machen, sind auch keine activen Flug-

bewegungen, sondern werden durch dynamische Luft-

strmungen hervorgerufen, welche aus den Wellenthlern

aufsteigen , wenn der Wind horizontal ber das Meer

weht.

Die Bewegungen der Exocoeten durch die Luft sind

also keine Flugbahnen, sondern Wurfbahnen. Durch
die Contractionen ihrer sehr starken Seitenrumpfmuskel-
fasern fahren sie mit grosser Geschwindigkeit aus dem
Wasser. Die ausgespannten Brustflossen dienen als

Steuer und Schwebplatten. (Das Wesentlichste der vor-

getragenen Ansichten ber die Bewegungen der fliegen-

den Fische durch die Luft hat Herr Mbius bereits

1878 im Supplement zum 30. Bande der Zeitschr. fr
wissensch. Zoologie verffentlicht. Seine spteren Be-

schftigungen mit diesem Gegenstande haben die frhere

Auflassung stets nur besttigt.)

Die Accademia delle scienze fisiche e mate-
matiche in Napoli schreibt einen Preis von

500 Lires aus fr die beste Monographie der tubicolen

Anelliden des Golfes von Neapel". Es wird verlangt,

dass in dieser Monographie fr jede Species enthalten

sei: 1) die zoologisch-anatomische Beschreibung mit den

Synonyma; 2) die Angabe der Fortpflanzung und dessen,

was man von der Entwickelung und Metamorphose weiss;

3) die genau nach dem Leben gezeichnete Abbildung
sowohl des ganzen Thieres und der respectiven Hlle
als derjenigen Theile, welche grsstentheils beitragen

knnen, um die Species zu illustriren und zu erkennen.

Die Abhandlung muss ferner mindestens von zwei in

Spiritus conservirten Exemplaren der beschriebenen

Objecte begleitet sein
,
welche im zoologischen Museum

der Universitt von Neapel deponirt werden sollen.

Die Abhandlungen knnen italienisch, lateinisch

oder franzsisch abgefasst sein und sind dem Secretr

der Akademie bis zum Mrz 1890 einzusenden mit Motto

und verschlossenem Namen des Autors. Die gekrnte
Preisschrift wird in den Atti" der Akademie abgedruckt

und der Autor erhlt 100 Abzge. Alle anderen Be-

werbungsarbeiten werden im Archiv der Akademie auf-

bewahrt, und es wird nur den Einsendern gestattet, eine

Abschrift zu nehmen.

Am 7. April starb zu Freiburg Dr. Paul du Bois-

Reymond, Professor der Mathematik am Polytechnicum

zu Charlotteuburg bei Berlin im Alter von 57 Jahren.

Am 8. April starb zu Paris der Nestor der Natur-

forscher, der Chemiker M. E. Chevreul, im Alter von

beinahe 103 Jahren.

Fr die Redactiou verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgeratrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Brannsuhweig.
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Die selbstndige Fortbewegung: der Blut-

krperchen der Gliederthiere.

Von Dr. H. Dewitz, Custos an der zoologischen

Sammlung zu Berlin.

(Originalmittheilung.)

Bekanntlich fliesst das Blut der Insecten nicht

in einem geschlosseneu Rhrensystem ,
wie bei den

Wirbeltbieren, sondern umsplt die gesammten inne-

ren Theile. Wir finden nur ein pulsirendes Rcken-

gefss und einen von Grab er entdeckten, propulsa-

torischen Apparat auf der Bauchseite; bei gewissen

Wasserwanzen wies Behn einen solchen auch in den

Beinen nach. Mag man nun auch die gesammte

Krpermusculatur zu Hilfe nehmen, so lsst sich doch

schwer begreifen, wie der Blutstrom so geregelt werden

sollte, dass die Blutkrperchen nicht hngen bleiben,

sondern auch aus den entlegensten Fhler- und Bein-

spitzen ihren Weg zurcknehmen.

Durch Beobachtungen , welche ich an einigen

Gliederthieren anstellte, bin ich zu der Ueberzeu-

gnng gelangt, dass die Blutkrperchen eine Eigen-
bewegung zu entwickeln im Stande sind, wobei es

sich nicht nur um ein Fortkriechen , wie bei den

weissen Blutkrperchen der Wirbelthiere, handelt,

sondern auch um Schwimmbewegungen.
Ich untersuchte den vom Krper abgetrennten

Hinterflgel eines eben ausgeschlpften, noch weissen

Mehlkfers (Tenebrio molitor). Das Matrixgewebe
im Inneren des Flgels bildet ein mit Blutflssigkeit

geflltes Maschen werk. War der Blutstrom im Inneren

des abgeschnittenen Flgels zur Ruhe gekommen,
so gelang es leicht, durch Klopfen mit einem eiserneu

Gegenstande auf den festgeklemmten Objecttrger
oder durch Erwrmen auf dem von mir im Archiv

fr mikroskopische Anatomie (Bd. 30, S. 666 bis 668)

beschriebenen Apparate das eine oder andere der

Blutkrperchen zum Weiterschwimmen anzuregen.

Schickt sich ein Blutkrperchen zur Bewegung an,

so sieht man es oft zuerst zucken oder wackeln
, oft

verndert es dabei seine Gestalt, indem es statt der

Kugelform eine Spindelgestalt annimmt. Es bewegt
sieh dann ebenso, wie vorher die noch nicht zur Ruhe

gekommenen, wie ein Schiffchen eine Spitze vorge-

richtet. Steht es still, so kann man es durch Klopfen
noch ein-, bisweilen auch noch zweimal zur Wieder-

aufnahme der Bewegung antreiben, doch dann reagirt

es nicht mehr.

Aehnliche Erscheinungen nahm ich im abgeschnitte-

nen Fhler und den ausgerisseneu Kiemenlamellen der

Wasserassel (Asellus aquaticus) wahr. Die Kgelchen
des Protoplasmas der Blutkrperchen sind in tanzen-

der Bewegung, whrend sie bei den ruhenden Blut-

krperchen sich nur schwach oder gar nicht bewegen.

Beobachten wir einen Bluttropfen der Kchen-
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schabe (Blatta germanica) mit starker Vergrsserung

(Zeiss F), so sieht man oft das eine oder andere der

Blutkrperchen dieselben wackelnden Bewegungen aus-

fhren, wie im Flgel des genannten Kfers oder den

Fhlern der Wasserassel.

Wie diese Bewegungen zu Stande kommen
,

ist

mir zur Zeit unmglich, mit Sicherheit zu entscheiden.

Wimpern konnte ich auch mit Leitz'scher Oelimmer-

sion nicht wahrnehmen. Ebenso wenig sieht man

regelmssige Wellenbewegungen auf der Oberflche

des Blutkrperchens. Nach meiner Ansicht wird

Blutflssigkeit vom Protoplasma des Krperchens auf-

genommen und wieder ausgestossen, wodurch die Be-

wegungen hervorgebracht werden.

A. Coi'uu: Ueber die knstliche Darstellung
der Hfe und der Nebensonnen-Kreise.

(Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 429.)

Die Sonnen- und Mondhfe , welche in den Polar-

gegenden sehr hufig sind
, gelten bei uns als sehr

seltene Erscheinungen ;
aber in der That Bind sie viel

hufiger, als man vermuthet. Sie erscheinen ge-

whnlich, wenn der Himmel ein weissliches Aussehen

hat und die leichten Cirruswlkcheu sich bilden, in

Form eines grossen, zur Sonne concentrischen Licht-

kreises, der nach innen mit rthlicher Frbung sehr

scharf gegen den dunkleren Grund absetzt, whrend
der ussere, blassblaue Rand verschwommen ist. Man
unterscheidet den engeren Hof von 22 Radius und

den selteneren, weiteren von 46. Sie entstehen, wie

allgemein bekannt, in Folge der Brechung der Sonnen-

oder der Mondstrahlen in den Eisprismen ,
welche in

der Luft umherfliegen ;
und die kreisfrmige Gestalt

der Linie grsster Intensitt rhrt daher, dass die

Prismen ganz zufllig orientirt sind, und dass die

gebrochenen Lichtstrahlen das Newton' sehe Mini-

mum der Ablenkung nicht berschreiten knnen.

Brewster hat zuerst die Hfe knstlich nach-

geahmt, indem er die Sonne durch ein mit Alaun-

krystallen bedecktes Glas betrachtete. Dieser Ver-

such ist aber schwer ausfhrbar, wenn man eine

ganz getreue Darstellung der Erscheinung erhalten

will. Lsst man nmlich eine Alaunlsung auf einer

Glasplatte krystallisiren ,
so entwickeln sich die Kry-

stalle vorzugsweise parallel zur Platte und zu einer

Octaederflche der Krystalle , es fehlt die zufllige

Orientirung, welche fr die Reproduction der Natur-

erscheinung nothweudig ist.

Ein besseres Resultat erhielt Herr Cornu, wenn

er auf eine Glasplatte krystallinischen Staub von

Kalialaun mit einem Pinsel aufstrich
;

das Alaun-

pulver stellte er sich her, indem er eine in der

Wrme gesttigte Alaunlsung whrend der Abkh-

lung schttelte, dann filtrirte und trocknete. Be-

trachtete er durch die bestubte Platte eine Licht-

quelle, so erhielt er Spuren von drei zur Lichtquelle

concentrischen, ziemlich gleich weit abstehenden

Kreisen, deren Helligkeit aber leider sehr schwach

war. Eine annhernde Messung ergab fr den Halb-

messer dieser Hfe die Werthe von resp. IS 1

'/',

29V2 "<! 40 bis 45. Die mikroskopische

Untersuchung der kleineu Krystalle ergab, dass sie

Octaeder sind mit Facetten des Rhombendodekaeders
und des Wrfels. Berechnet man die kleinste Ab-

lenkung der Strahlen fr die drei Winkel des Alauns,
dessen Brechungsexponent = 1,4565 ist, so erhlt
man die Werthe von resp. 17 5' 38", 29 19' 42"
und 43 5G 28

, welche mit den beobachteten ziem-

lich gut bereinstimmen, so dass man die Winkel
der Krystllchen als die brechenden Winkel betrach-

ten darf.

Die Wichtigkeit der Erscheinung veranlasste Herrn

Cornu nach einer Methode zu suchen, welche es

gestattet, nicht bloss die Gestalt und die Helligkeit
der Hfe nachzuahmen, sondern auch die wesentliche

Bedingung ihrer Entstehung herzustellen
,
nmlich

die zufllige Orientirung der in der Atmosphre
schwebenden, kleinen Krystalle. Er erreichte dies, als

er eine in der Klte gesttigte Alaunlsung durch

schwachen Alkohol fllte. Man bringt die Lsung
in einen flachen Glastrog, setzt 10 bis 15 Volum-

procente Alkohol zur Lsung und schttelt einige
Minuten

;
fast augenblicklich beginnt ein langsamer

Niederschlag mikroskopischer Krystalle, die man
innerhalb der Flssigkeit schwimmen und wie die

Eisplttchen der Atmosphre glitzern sieht. Be-

trachtet man nun ein Licht durch den vorher um-

geschttelten Trog ,
so kann man uach und nach all

die Erscheinungen bemerken
,

welche der Himmel
unter den Bedingungen darbietet

, unter denen die

Hfe entstehen.

Zunchst sieht man einen dicken Nebel
,
der fast

die Lichtquelle verdeckt; bald jedoch klrt sich der

Nebel auf, und man sieht einen schmalen Kreis er-

scheinen, welcher den Hof von 22 darstellt, dessen

innerer rthlicher Rand scharf begrenzt ist und sich

gegen den dunklen Grund abhebt, der ussere, leicht

bluliche Rand hingegen verliert sich in die weisse

Frbung, wie bei dem natrlichen Phnomen. Nach

und nach werden die Farben lebhafter und es er-

scheint ein zweiter Hof von geringerer Helligkeit und

fast doppeltem Durchmesser, er zeigt ganz das Aus-

sehen des Hofes von 46. Die Sichtbarkeit nimmt bis

zu einem gewissen Maximum zu, dann wird sie all-

mlig geringer, da die Krystalle sich schliesslich zu

Boden senken.

Die Erscheinung ist so intensiv, dass sie projicirt

und einem grossen Auditorium gezeigt werden kann;

man braucht nur den Trog in die Bahn des Licht-

bndels zu stellen
,

welches das Bild einer runden

Scheibe erzeugt.

Die Winkel
,
welche die knstlichen Hfe um-

spannen ,
haben keinen festen Werth , weil die Ab-

lenkung der Strahlen abhngt von dem relativen

Brechungsiudex der Krystalle und der Flssigkeit,

deren Zusammensetzung sich naturgemss fortwh-

rend ndert. Wohl aber konnte festgestellt werden,

dass unter den beschriebenen Bedingungen die beiden

Hfe herrhren von der Brechung durch die beiden

Prismen, welche durch die Octaederilchen gebildet
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worden; ein Prisma entspricht dem spitzen Winkel 7(1"

31' 44", das andere dem stumpfen .Supplementswinkel.

DU Brechung durch diesen stumpfen Winkel wre
in der Luft anmglich, sie kommt aber hier zustande

wegen des verhltnissmssig hohen Brechungsindex

der Flssigkeit, in welcher die Krystalle schwimmen.

Die direete Messung der Halbmesser der beiden Hfe,

die in oben geschilderter Weise entstanden, ergab

die Werthe 9 23' und 19 bis 21resp.; die kleinste

Ablenkung eines einfallenden Strahles, der durch

einen grossen, in die gleiche Flssigkeit getauchten

Krvstall gebrochen wurde, war fr den spitzen Winkel

!)" 26' und fr den stumpfen 21" 11'. Die Ueber-

einstimmung ist eine befriedigende.

Die Nebensonnen - Kreise , d. i. die weissen Licht-

streifen, welche ber die Sonne weggehen und bald

zum Horizonte parallele, bald schrge Kreise ver-

folgen, ahmt man in folgender Weise nach: Ent-

weder betrachtet man eine Lichtquelle durch eine

Glasplatte, die man vorher mit dem Finger gerieben,

der mit Jungfernwachs bestrichen war (der Strich

mtiss senkrecht stehen zur Richtung, die man fr den

Nebensonnenkreis whlte), oder man stellt in die

Hahn des Lichtbudels Glasrhren von geringem

Durchmesser, welche das Licht senkrecht zu ihrer

Richtung reflectiren.

E. Ketteier: Experimentaluntersuchung ber

das Refractionsvermgen der Flssig-
keiten zwischen sehr entfernten Tempe-
raturgrenzen. (Airaalen der Physik, 1888, N. F.,

15d. XXXIII, p. 353 und 506, Bd. XXXV, p. 662.)

Derselbe: Grundzge einer neuen Theorie

der Volum- und Refractionsqui valent e.

(Zeits.hr. fr physikalische Chemie, 1888, Bd. II, S. 905.)

Seit langem sind die Physiker und Chemiker be-

mht, eine Function des Brechungsexponenten zn

finden, welche sie das speeifische Brechungsver-
mgen der betreffenden Substanz nennen, und

welche die Eigenschaft haben soll
,
dass sie bei ver-

schiedenen Temperaturen und verschiedenen Drucken

denselben Werth hat; insbesondere aber auch, dass

sie bei Mischung verschiedener Substanzen sich

folgendermaassen verhlt: Wenn fr den einen
Beatandtheil einer Mischung das Brechnngsvermgen
gleich Bj ist, fr den anderen Bestandtheil gleich Ii2 ,

und wenn die Menge der einen Substanz gleich pi,

die der anderen gleich pt ist, so soll das Brechungs-

vermgen der Mischung

R =
Vi + l'i

sein. Endlich hat man auch verlangt, dass in chemi-

schen Verbindungen derselbe Zusammenhang zwischen

dem Brechungsvermgen derselben und denjenigen
ihrer Bestandtheile gelten soll, wie er fr Mischungen

postulirt wird. In chemischen Verbindungen wrden
dann die Mengen p der Bestandtheile gleich zu setzen

sein dem Producte aus dem Atomgewicht P und der

Anzahl ))i der Atome, welche von dem betreffenden

Bestandtheil in das Molecl der Verbindung eingehen;

es wre also zu setzen 2h r=: '"iA und p->
= m.,P.,.

Das jedesmalige Product aus Atomgewicht und speci-

fischem Brechungsvermgen hat man das Brechungs-
quivalent oder Refractiousquivalent der betreffen-

den Substanz genannt. Das Postulat der Constauz

des Brechungsquivalentes einer Substanz unter allen

Umstnden wrde gleichbedeutend sein damit, dass

ein Atom einer Substanz in allen Fllen seines Vor-

kommens stets auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit

des Lichtes in derselben Weise modificirend einwirkt.

Es ist nun zunchst nicht zu erwarten, dass ein

speeifisebes Brechungsvermgen von den bezeichneten

Eigenschaften existirt fr Lichtstrahlen von jeder

Wellenlnge, da bekanntlich bei solchen die Ver-

schiedenheit der Farbenzerstreuung, des Dispersions-

vermgens verschiedener Substanzen sich geltend

macht. Man kann nur fr Strahlen ,
deren Wellen-

lnge unendlich gross ist, ein constantes Brechungs-

vermgen einer Substanz erwarten; der Brechungs-

exponent fr solche Strahlen lsst sich aber nach

Cauchy aus den Brechungsexponenten fr Strahlen

von verschiedener, endlicher Wellenlnge berechnen.

Man hat frher in verschiedenen Functionen jenes

Brechungsexponenten n das speeifische Brechungs-

vermgen zu erkennen geglaubt; wenn v das Volumen

der Masseneinheit der Substanz bedeutet, so definirten

Newton und Laplace den Ausdruck (>i- l)v,

Beer und Landolt das Product (u l)v als das

Brechungsvermgen, und Brhl machte zur Gltig-
keit des letzteren Ausdruckes die Einschrnkung,
dass man bei den Brechuugsquivaleuten unter-

scheiden msse zwischen einfach und doppelt ge-

bundenen Atomen im Sinne der Valeuztheorie. Nach-

dem es sich herausgestellt, dass keiner dieser Werthe

der Bedingung der absoluten Constanz genge, leitete

Lorentz in Leiden vom Standpunkte der elektro-

magnetischen Lichttheorie aus und Lorenz in Kopen-

hagen aus anderen Gesichtspunkten denselben Werth

w2 1

; v fr das Brechungsvermgeu ab. Aber auch
n' + 2

dieser Ausdruck lsst sich ebensowenig wie die anderen

auf chemische Verbindungen zusammengesetzter Gase

anwenden, whrend alle Ausdrcke in der angege-
benen Weise auf Mischungen indifferenter Gase an-

wendbar sind. Auch lagen schon frhere Beob-

achtungen von Rhlmann und Wllner vor, aus

welchen zu schliessen war, dass fr verschiedene

Substanzen keiner der bisherigen Ausdrcke der Be-

dingung der Unabhngigkeit von der Temperatur

entsprach.

Herr E. Ketteier hat nun bereits in seiner theo-

retischen Optik (Braunschweig 1885, S. 103) aus der

Annahme des 7.usammenschwingens von Aether- und

Krpertheilchen einen ganz anderen Ausdruck fr
das Brechungsvermgen abgeleitet. Wenn das

Volumen bedeutet, welches die in der Volumeneinheit

der Substanz enthaltenen, ponderablen Molecle allein,

i mit Ausschluss des intermolecularen Aethers, ein-
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nehmen, so ist nach Herrn Ketteier das Refractions-

vermgen
(21) (v )

= 31.

71/ ist eine von der Constitution des Mediums ab-

hngige Grsse, im Allgemeinen nach der Theorie auch

noch Function der Temperatur t, und zwar ist zu

setzen 71/ = Mg (1 dt""), wo Mg das speeifische

Brechungsvermgen der betrachteten Substanz in gas-

frmigem Zustande ist. Die spter zu besprechenden
Versuche haben ergeben, dass fr Flssigkeiten bei

gewhnlichen Temperaturen M als constant betrachtet

weiden kann, aber einen von Mg verschiedenen Werth

hat. Die neue Formel enthlt zwei Constante: eine

Volumconstante und eine Brechungsconstante M.

Das Product von mit dem Muleculargewicht P kann

das Volumenquivalent oder das wahre Atomvolumen

genannt worden, im Gegensatze zum scheinbaren

Atoinvolumeu Pr; das Product PM msste das Bre-

chungsquivalent ergeben.
In einer Experimentaluntersuchung ber das Re-

fractionsvermgen der Flssigkeiten zwischen sehr

entfernten Temperaturgrenzen weist nun Verfasser zu-

nchst auf die im Physikalischen Institut der Univer-

sitt Bonn angestellten Untersuchungen von Knopsuud
Weegmann ber die Molecularrefraction hin, deren

Resultate zeigen, dass, wenn man einen allgemeineren

Ausdruck als Lorenz fr das Brechungsvermgen au-
2

l

nimmt und 71/: v setzt, dass sich dann bei 23
H 2 + x

untersuchten organischen Verbindungen fr x Werthe

ergeben, die durchweg grsser als 3 sind, dass sich

sogar in einem Falle 4,8 ergiebt, whrend nach

Lorenz x = 2 sein msste. Seine eigene Theorie

unterwirft Herr Ketteier der experimentellen Pr-

fung, indem er zeigt, dass die Coustanten derselben

aus Versuchen sich in guter Uebereinstimmuug be-

stimmen lassen. Die Volumenconstante lsst sich

zunchst berechnen aus der Abhngigkeit der Bre-

chung von der Temperatur. Wenn
2
und i\ Brechungs-

exponent und speeifisches Volumen fr eine Tempe-
ratur tu )i., und r., fr t-

2 sind, so gilt fr Flssigkeiten,

fr welche das Brechuugsvermgen 71/. wie die Ver-

suche ergaben, von der Temperatur nahezu unabhngig
ist, die Gleichung (nf 1

) (i\ )
=

(n.j 1) (Y, ).

lsst sich hiernach berechnen, wenn i\ und vt ,
das

heisst die Abhngigkeit des Volumens von der Tem-

peratur, und ferner
j
und >, das heisst die Ab-

hngigkeit der Brechung von der Temperatur bekannt

sind. Letztere hat Verfasser fr Wasser, Alkohol

und Schwefelkohlenstoff bestimmt.

Die Versuchsmethode ist diejenige der Bestim-

mung des Greuzwiukels der totalen Reflexion nach

E. Wiedemann und Trannin, wobei eine zwischen

zwei planparallelen Glasplatten befindliche, dnne
Luftschicht zur Anwendung kommt, sodass die Licht-

strahlen unter dem Grenzwinkel zugleich ein- und

austreten. Die zu untersuchende Flssigkeit befand

sich in einem Bade von einer anderen Flssigkeit,
deren Temperatur gendert wurde. Bei Schwefel-

kohlenstoff machte die Vermeidung von Schlieren

durch Temperaturdifferenzen besondere Schwierig-
keiten. Da auch die Luftschicht im Plattenpaar an

der Temperaturvernderung Theil nahm, msste zur

Reductiou der Brechuugsexponenten auf den leeren

Raum die thermische Vernderlichkeit des Brechungs-

exponenten der Luft nach bekannten Daten berck-

sichtigt weiden. Beobachtet wurde fr Natrium-,

Lithium- und Thalliumlicht. Es ergaben sich fr
die Werthe: Wasser 0,1 G; Alkohol 0,200; Schwefel-

kohlenstoff 0,175. Zugleich mit der Abhngigkeit
der Brechung von der Temperatur geben diese Ver-

suche diejenige der Farbenzerstreuung. Fr den

gasfrmigen Zustand und fr Dmpfe hatte Herr

Ketteier schon frher das Gesetz gefunden, dass

n *
i = Const. sei, wenn n a und a die Brechungs-

>if, 1

iudices fr zwei verschiedene Farben sind. Dasselbe

Gesetz ergab sich nun auch fr die Dispersion des

flssigen Wassers und Alkohols; dagegen fr Schwefel-

kohlenstoff fand sich Abnahme desselben Quotienten

mit steigender Temperatur, welche sich am natur-

gemssesten auf eine der Dichtigkeit proportionale

Verschiebung des Absorptiousmaximums zurckfhrt.

Eine zweite Mglichkeit, die Volumconstante

der Ketteler'schen Theorie zu ermitteln, liefert die

Abhngigkeit der Brechung vom Druck, wobei ausser-

dem die Abhngigkeit des Volumens vom Druck, also

die Compressibilitt bekannt sein muss. Zur Berech-

nung liegen Versuche von Zehn der und Quincke
vor; aus denselben berechnet Verfasser fr Wasser

0,12; Alkohol 0,10; Schwefelkohlenstoff 0,1 S. In

Anbetracht der Unsicherheit dieser Versuche stim-

men diese Werthe befriedigend mit den durch Tem-

peraturuderung erhaltenen berein, whrend die

Anwendung der lteren Theorien auf die Druck-

versuche ganz schlechte Resultate liefert. Dies ist

ein sehr gewichtiges Moment zu Gunsten der neuen

Theorie.

Nachdem bekannt ist, lsst sich aus der Grund-

formel des Verfassers (w
2

1) (v )
= 71/ fr die-

selbe Verbindung das Brechungsvermgen M be-

rechnen. Eine Controle der Werthe 71/ und bietet

danu das Verhalten von Mischungen. Aus den Tlf

und der Componenteu lassen sich dieselben Con-

stanten fr jedes Mischungsverhltniss und daraus

der Brechungsexponent berechnen. Die Ausfhrung
fr Mischungen von Wasser, Alkohol, Glycerin, Chlor-

zinklsung, Schwefelkohlenstoff, fr welche Beob-

achtungen von Wllner vorliegen, ergeben sehr

gute Uebereinstimmuug.
Durch Multiplication mit dem Molcculargewicht

ergiebt sich aus der Volumconstaute das Volum-

quivalent oder das wahre Molecularvolumen, und

ans den Volumquivalenten einer Reihe passend ge-

whlter chemischer Verbindungen lassen sich daun

die wahren Atomvolumiua der Grundstoffe selbst be-

rechnen. Hierbei ergeben sich weitere Besttigungen

de/ Theorie, indem das Volumquivalent, des Schwefels

aus Thiophen C4II4S berechnet, sich sehr nahe gleich

ergiebt dem aus Schwefelkohlenstoff berechneten;
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ferner knnen die Voluinquivalcnte solcher Ver-

bindungen, welche bei der Brechung fr die Grund-

stoffe nicht benutzt waren, aus diesen berechnet

werden' und die berechneten Werthe ergeben sich

nahe gleich den beobachteten.

Whrend nun die Definition der Volninconstante

verlangt und die Versuche besttigen, dass dieselbe

fr isomere Verbindungen denselben Werth hat,

braucht das Brechungsvermgen M fr solche

nach der Theorie nicht nothwendig denselben Werth
zu haben, und die Versuche haben in der That fr
die Isomeren Aethylen- und Aethylidenchlorid resp.

-bromid, Acetylen- und Acetylidentetiabromid ver-

schiedene Iircchuugsvermgen ergeben. Daraus ist

zu schliessen , dass constante Brechungsquivalente
der Grundstoffe gar nicht existiren, und dass das

Breehungsvcringen nicht bloss von chemischen,

sondern auch von physikalischen Krften abhngig ist.

Obwohl also streng genommen Brechungsqui-
valente der Grundstoffe gar nicht existiren, kann man
doch versuchsweise fr die J/ der Isomeren das Mittel

nehmen uud dann aus den Werthen der ISrechungs-

vermgen einer Reihe von Verbindungen die Bre-

chungsquivalente der Grundstoffe berechnen, welche

Rechnung Herr Ketteier fr II, C, Br, Cl, N aus-

fhrt. Endlich benutzt derselbe die Volumenqui-
valente und Brechungsquivalente der Grundstoffe

dazu, die Brechungsexponenten der Verbindungen zu

reproduciren. Dies ist fr zehn Verbindungen ge-

schehen. Trotzdem zu schliessen war, dass die

Brechungsquivalente" gar nicht constaut sind, ist

doch die Uebcreinstimmung der aus ihnen berechneten

Brechungsexponenten mit den beobachteten eine gute;

eine Bercksichtigung der doppelten Bindungen ist

unnthig, whrend die Landolt-Brhl'schen Regeln
selbst mit Bercksichtigung der doppelten Bindungen
erheblich grossere Differenzen zeigen.

Zum Schluss weist der Verfasser darauf hin, dass

fr doppeltbrechende Medien die Volumconstante

von der Richtung unabhngig, das Breehungsvcringen
31 aber vou derselben unabhngig sein muss. z.

W. Zopf: Zur Kenntniss der Infections-Krauk-
heiten niederer Thiere und Pflanzen.

(Nova Acta der Kaiserlichen Leopold.
- Carolin. Deutschen

Akademie .1er Naturforscher, 1888, Bd. 52, Nr. 7.)

Der Verfasser behandelt zunchst einige durch

Schimmelpilze verursachte Krankheiten uematoden-

artiger Wrmer. Nach kurzem historischem Ueber-

blieke der bisher bekannt gewordenen schildert er

die von ihm beobachteten. Auf den Excrementen

pflanzenfressender Thiere, sowie auf allerlei faulen-

den Pflanzentheilen
, wuchs ein Schimmelpilz, die

Arthrobotrys oligospora und gleichzeitig lebten, wie

gewhnlich, in denselben Massen zahlreiche sich

von Mist und den faulenden Pflanzentheilen ernh-
rende, sogenannte Aeichen , d. h. Anguillula und ver-

wandte Gattungen der Nematoden. Verfasser beob-

achtete nun
, dass an der Basis des Schimmels und

von dessen im Substrate vegetirenden Pilzfden

kurze Zweige auswachsen , die sich bogenartig
krmmen und wieder mit ihrem eigenen Mutterfaden

oder einem benachbarten verwachsen und so eine

weitere oder engere Oese bilden. Solcher Ocseu

werden sehr zahlreiche an der Basis und unter dem
Schimmel gebildet. Die schlanken Anguillulen ,

die

im Nhrboden des Schimmels leben
, geratheu nun

bei ihren Bewegungen in diese Ocsen; indem sie

sich aus ihnen herauswiuden wollen, gerathen sie

wieder in andere uud werden so festgehalten. Uns

gefangene Thier stirbt nach lngerer und krzerer

Zeit, was nach den Arten verschieden ist. In das

gefangene Thier dringen nun Zweige von den Pilz-

fden der Arthrobotrys ein, die schnell heranwachsen

und das Thier bald ganz ausfllen. Auf diese Weise

erliegt stets eine sehr betrchtliche Anzahl von den

Anguillulen einer solchen Epidemie. Ausserdem bil-

dete der Pilz sowohl in den das getdtete Thier

durchziehenden Fden, als auch in nach aussen ge-

tretenen Seitenzweigen der letzteren zahlreiche Dauer-

sporen ,
die aus kugelig angeschwollenen Gliedern

hervorgingen, in die alles Plasma hereinstrmte und

die sich mit einer derbeu Membran umgaben.
Eine andere epidemische Erkrankung der An-

guillulen wurde durch einen anderen Fadenpilz Har-

pospoiium Anguillulae hervorgerufen. Die zarten,

farblosen , geraden oder gebogenen Pilzfden durch-

ziehen den ganzen Krper des Thieres. Durch zahl-

reiche Scheidewnde sind sie in ungleiche Zellen

getheilt. Zur Fortpflanzung bilden sich kurze Seiten-

zweige, welche die Chitiuhaut des Thieres durch-

bohren und aussen zu keuligen Fruchttrgern aus-

wachsen. Aus diesen sprossen kugelige Zellen hervor,

von deren Scheitel je eine sichelfrmig gebogene

Fortpflanzungszelle abgeschieden wird, deren Keim-

schluche sehr wahrscheinlich wieder in gesunde An-

guillulen eindringen. Ausserdem fand Verfasser

auch hier die Bildung von Dauersporen an den Fden
im Inneren des Thieres; sie bilden sich durch das

Anschwellen mehrerer benachbarter, kurzer Zellen,

die aus Theilung der Fadenzellen hervorgegangen
sind. Auch sie umgeben sich mit starker Membran,
whrend die dazwischen liegenden Fadenzellen in-

haltsarm werden und unter fortschreitender Ver-

gallertung aufgelst werden.

Auch noch von anderen schimmelartigen Pilzen

sah Verfasser die Anguillulen befallen
;
so beschreibt

er noch kurz Monospiridium repens, dessen Fden
ebenfalls den Leib des befallenen Thieres im Inneren

ausfressen.

Im zweiten Abschnitte schildert der Verfasser eine

Anzahl Epidemien, die er an einzelligen Algen und

Diatomeen beobachtet hat, und die durch die Schwrm-

sporen bildenden Chytridiaceen veranlasst sind. Von

besonderem Interesse ist, dass, whrend sonst jede

einzelne Chytridiacee meistens an ganz bestimmte

Wirthspflanzen gebunden ist
,

Verfasser Rhizo-

phyton gibbosum auf Desmidiaceen , Palmellaceen,

Diatomeen und sogar auf den Eiern verschiedener

Itderthierchen beobachtete. Es liegt hier, wie
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Verfasser hervorhebt, der merkwrdige Fall vor,

dass Thiere, resp. deren Eier durch eine Pflanzen-

krankheit angesteckt werden.

Im dritten Abschnitte wird das Auftreten von

Parasiten in den selbst schon parasitisch lebenden

Monadinen kurz besprochen.
Von besonderem Interesse ist der vierte Abschnitt.

Verfasser theilt darin mit, wie die Sporangientrger
des so hufig auf dem Miste der Pflanzenfresser auf-

tretenden, schnen, brunlichen Schimmelpilzes Pilo-

bolus crystallina befallen werden von einem anderen

Schimmelpilze Syncephalis, der auf jenen schmarotzt

und die weit eindringenden Saugfortstze (Hausto-

rien) in die einzelligen Stiele der Sporangien sendet.

Was aber noch interessanter ist, ist Folgendes. Pilo-

bolus gehrt zu einer Gruppe der Schimmelpilze, den

Mucorineen, die ausser der ungeschlechtlichen Fort-

pflanzung durch die in den Sporangien gebildeten

Sporen noch eine geschlechtliche Fortpflanzung haben

durch derbwandige Dauersporen, die durch das Zu-

sammenfliessen der Inhalte der einander entgegen-

gewachsenen Endzellen zweier kurzer Zweige gebildet

werden, und die man daher Zygosporen nennt. Diese

Zygosporen werden bei den ineisten Mucorineen nur

sehr selten gebildet. Der Verfasser fand nun, dass

an den von dem Schmarotzer Syncephalis befallenen

Tilobolus die Bildung der Sporangien nicht statt

fand
,
dass hingegen sehr zahlreich die bis dahin un-

bekannten Zygosporen gebildet wurden. Seine Ver-

muthung , dass die Bildung der Zygosporen von der

durch den Schmarotzer bewirkten Unterdrckung der

Sporangien bedingt ist, konnte er durch das Experi-
ment erweisen. Er setzte unter ganz gleichen Ver-

hltnissen zwei Aussaatkulturen des Pilobolus an.

Zu der einen brachte er Syncephalis, zu der anderen

nicht. Die erste bildete keine Sporangien, hingegen
zahlreiche Zygosporen; die letztere bildete zahlreiche

Sporangien , hingegen keine Zygosporen. Dies steht

in schner Uebereinstimmung mit der Thatsache,

dass Brefeld durch knstliche Unterdrckung der

Sporangienbildung bei Mucor Mucedo die Zygosporen-

bildung erzwang.
Im Anhange beschreibt noch der Verfasser eine

Wurzelfule von Stiftia chrysantha, die durch einen

parasitisch in den Wurzeln lebenden Pilz, den Pro-

tomyces radicicolus Zopf, erzeugt wird.

Mit Recht hebt Verfasser im Vorworte hervor,

dass man die Anpassungserscheinungen der Parasiten

an den Wirth und die gegenseitigen Beziehungen
derselben zu einander wohl nirgends klarer und

bersichtlicher studiren kann
,

als an den einfach

organisirten Wirthen , und geben seine in dieser

Schrift niedergelegten Beobachtungen ein schnes

Beispiel dafr. P. Magnus.

vernderlich erkannt, und seine Vernderlichkeit von

Argelander besttigt durch zahlreiche Beobachtungen
in den Jahren 1848 bis 1SG4. Aus diesen Beobachtungen
wurde eine Periode des Lichtwechsels von 431,786 Tagen

abgeleitet. Die Beobachtungen, welche Herr Gore zwi-

schen den Jahren 1874 und Ende 1887 ausgefhrt, und die

er in vorstehender Mittheilung ausfhrlich besehriehen,

ergeben nun, dass der Stern zwar vernderlich sei und

die Breite seines Liehtwechsels etwas mehr als eine

Grssenklasse betrage ,
aber eine regelmssige Periode

Hess sich nicht erkennen. Die grsste Helligkeit, die

der Stern erreichte, war 3,6 Grsse am 11. Mai 1885

und die kleinste 4,8 am 4. September 1883. Die Aende-

ruug ist so unregelmssig, dass der Stern zuweilen

mehrere Mouate hindurch kaum merkliche Verschieden-

heiten zeigt. Das Spectrum von fj Cephei ist ein

schnes Beispiel von Secchi's drittem Typus.

J. E. Gore : Ueber den vernderlichen Stern

ft Cephei. (Proceedings of the Royal Irish Acadeniy,

Ser. 3, Vol. I, p. 166.)

Dieser interessante Vernderliche, der Granat-Stern"

W. Herschel's, wurde von Hind im Jahre 1848 als

E. Wiedemann und H. Ebert: Ueber elektrische

Entladungen. (Aimalcn der Physik, 1889, N. K.,

Bd. XXXVI, S. 643.)

Im Verfolge ihrer Untersuchungeu ber elektrische

Entladungen (Rdsch. IV, 29), durch welche besonders

der grosse Einfluss
,

den das Kathodenlicht auf den

Durchgang der Elektrieitt ausbt, nachgewiesen war,

suchten die Herren Wiedemann und Ebert diesen

Einfluss weiter aufzuklren. Die frhereu Versuche

hatten ergeben, dass in der Umgebung der Kathode ein

eigenthmlicher Zustand sich entwickelt, welcher dem

Austritt der Elektrieitt in den umgebenden Gasraum

einen ausserordentlich grossen Widerstand entgegen-

setzt; sie wollten daher ermitteln, ob sich vielleicht

auch die optischen Eigenschaften des die Kathode um-

gebenden Mediums ndern, wenn dieser Zustand eintritt.

Die interessanten Versuche, welche in dieser Rich-

tung gemacht wurden, hatten negative Resultate. Zwei

Strahlenbndel, von denen das eine durch den dunklen

Raum in der Umgebung der Kathode, das andere in

passender Entfernung durch die Entladungsrohre ge-

gangen waren, wurden mit einander zur Interferenz

gebracht; aber sie ergaben keine Verschiebung der

Interfereuzstreifen, so dass Verfasser zu dem Schluss

kamen: Wie der modincirte Zustand, welcher an der

Kathode zur Bildung des dunklen Raumes und eines

grossen Widerstandes innerhalb desselben Veranlassung

giebt, auch beschaffen sein mag, jedenfalls hat der

Aether dabei seine optische Dichte noch nicht um
y^ooo

seines ursprnglichen Werthes verndert." Das gleiche

gilt fr Vernderungen der Elasticitt des Aethers.

Eine zweite Versuchsreihe sollte nun prfen, ob die

Licht ausstrahlenden Theilchen innerhalb der Kathoden-

strahlen im Sinne der Stromrichtung fortgefhrt wer-

den
;
auch sie fhrte zu dem negativen Resultate ,

dass

die leuchtenden Theilchen keine Geschwindigkeiten be-

sitzen knnen, welche die mittleren in den umgebenden

Gasrumen um mehr als 5 km bertreffen. Ebensowenig

war eine Verschiebung der ganzen Masse des Licht-

thers nachzuweisen.

Endlieh wurde auch geradlinig polarisirtes Licht

durch das Kathodenlicht hindurchgesandt, aber es er-

fuhr weder eine Depolarisation ,
noch eine Vernderung

in der Lage seiner Polarisationsebene. Das die Kathode

umgebende Medium hat also in den hier untersuchten

Beziehungen seine optischen Eigenschaften nicht ver-

iwidert.
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31. Bellati und S. Lusanna: Einige elektrische
Versuche an Selenk upfer und Selen Silber,
Cu2 Se, Ag2 Se. (Alti della Reale Istituto Veneto, l8.su,

Ser. 6, Tomo VI, p. 189.)

Um die Verschiedenheit des elektrischen Wider-

standes des Selens im Lichte und in der Dunkelheit zu

erklren, hatte Bidwell angenommen, dass der Kinfluss

des Lichtes sich nicht bei dem reinen Metalloide zeige,

sondern nur in den Selenverbindungen, welche im kuf-
lichen Metalloide stets enthalten sind und sich auch bei

der Berhrung des Selens mit den Metallelektroden bilden.

Diese Hypothese wollten die Herrn Bellati und Lusanna
einer directen Prfung unterziehen durch das .Studium

der elektrischen Eigenschaften des Selenkupfers und

Selensilbers; es sollte bestimmt werden, ob der elek-

trische Widerstand dieser Selenverbinduugen sieh unter

dem Einflsse des Lichtes ndere, ob sie metallisch oder

elektrolytisch leiten und welchen Eintiuss die Tempe-
ratur auf ihren Widerstand ussere.

Die Metallselenre wurden direct durch Zusammen-
schmelzen der Bestandteile hergestellt; das specitische

Gewicht des Cu 2 Se war bei 30,15 == 6,749 und das des

Ag2 Se bei 30,l
u = 7,952. Dnne Scheiben derselben

zeigten in der Wheatston'schen Brcke keine Aeude-

rung ihres Widerstandes unter dem Einflsse des Lichtes.

Die geringe Ablenkung des Galvanometers, die hervor-

gebracht wurde
,
wenn die Sonnenstrahlen auf die

Seleurplatten fielen, rhrten von den Wrmewirkungen
her, oder von thermoelektrischen Strmen.

Ebenso negativ waren die Resultate der Versuche,
in den Selenren eine elektrolytische Leitung nachzu-

weisen. Bereits Ilittorf hatte gefunden, dass die Sele-

nre metallisch leiten, im Gegensatze zu dem Verhalten

der analogen Schwefelverbindungen. Als die Verfasser

aber bei dieser Untersuchung ber 100 hinausgingen,
constatirten sie ein sehr eigenthumlich.es Verhalten der

Selenre.
Der Widerstand des Selenkupferstabes, welcher in

einem Oelbade laugsam erwrmt und dann abgekhlt
wurde, zeigte eine schnelle Zunahme bis zu !)5; hier-

auf nahm derselbe von 98 bis 128" schnell ab und stieg

dann von dem zweiten Minimum regelmssig mit

wachsender Temperatur an. Dasselbe zeigte sich beim

Abkhlen und beim zweiten Erwrmen, wenn auch die

numerischeu Werthe sich in den einzelnen Reihen nicht

deckten. Zweifellos lag eine Structurnderung des

Selenrs diesem Gange des Widerstandes zu Grunde.

Aehnliche Versuche mit dem Selensilber ergaben ein

Steigen des Widerstandes bis gegen 100, dann ein

gleichmssiges Verharren desselben
,
"hierauf zwischen

130 und 140 ein schnelles Steigen und dann ein regel-

mssiges Zunehmen des Widerstandes. Auch hier schien

eine Structurnderung vorzuliegen.

Der Eintiuss der Structurnderungen zeigte sich

auch in den thermoelektrischen Strmen. Die Paare

waren aus dem Selenr des Kupfers oder Silbers und

Packfong hergestellt und wurden mit einem dritten

Paare Packfong -Blei verglichen. Aus den gewonnenen
Zahlen ergab sich, dass die elektromotorische Kraft des

Paares Pb CuaSe und Pb Ag2 Se zunchst der

Temperaturdifferenz beider Lthstellen proportional

wchst, aber dann hrte die Regelmssigkeit auf; die

Curve der elektromotorischen Kraft erlhrt eine starke

Einbiegung, entsprechend der Structurnderung; bei

dem anderen Paare war dieser Kinfluss weniger stark,

aber doch merklich.

Schliesslich untersuchten die Verfasser, ob die durch

die beiden Erscheinungen erkannte Structurnderung

mit thermischen Vernderungen verknpft ist. Zu

diesem Zwecke verfolgten sie den Gang der Erwrmung
und der Abkhlung zwischen den Temperaturen 80 und
150 und fanden, dass die Structurnderungen von
einer Wrmeabsorptiou begleitet sind. Das Temperatur-
intervall, bei welchem die Structurnderungen vor sich

gingen, lag whrend der Abkhlung etwas tiefer als bei

der Erwrmung.

John Trowbridge und W. C. Sabine: Ueber die

Verwendung des Dampfes in der Spec-
tralanalyse. (Philosophical Magazine, 1889, Ser. 5,

Vol. XXVII, ]>. 139.)

Zu den Schwierigkeiten der Spectralanalyse gehrt
bekanntlich auch die, eine Lichtquelle zu finden, welche

keine fremden Bestandteile enthlt neben denen, welche

untersucht werden sollen, und die gleichzeitig krftig

genug ist, um das Photographiren der Spectra zu er-

mglichen. Das elektrische Bogenlicht giebt zwar ein

hinreichend intensives ,
zum Photographiren besonders

geeignetes Licht, aber die Kohlenelektroden enthalten

so viele Beimengungen ,
dass das Resultat sehr getrbt

wird. Der Funken einer Iuductionsspirale zwischen

Metallelektroden andererseits giebt zwar reine Spectra,

aber das Licht ist sehr schwach, und selbst wenn man
die Funken durch eine krftige Dynamomaschine er-

regt, muss man dieselbe eine Stunde lang wirken lassen,

bevor man mit einem Concav - Gitter von 21 Fuss

Radius eine Photographie des ultravioletten Spectrums
erhalten kann.

Im Verlaufe von Versuchen , krftige Spectra des

Wasserstoffes und Sauerstoffes dadurch zu erlangen, dass

Wasserdampf durch starke elektrische Funken zersetzt

wurden, fanden die Verfasser, dass dieser Zweck erst

erreicht werden konnte
,
wenn krftige Coudensatoren

(vier Leydener Flaschen von 8 X G Zoll) in den Kreis

des Funkens eingeschaltet und der Dampfstrahl direct

auf den Funken geleitet wurde. Dabei zeigte sich, dass

das Licht des Funkens dem Bogenlicht vergleichbar

wurde
,
und dass man die ultravioletten Metallspectra

in einem Drittel der Zeit, die sonst erforderlich war,

photographiren konnte. Die Kammer, in welcher der

Dampfstrahl den Funken traf, wurde von intensivem,

rosigem Licht erhellt; die Linien des Wasserstoffes und

des Sauerstoffes wurden bedeutend verstrkt
,

in der

Nhe der intensiv glnzenden, rothen C-Linie war das

Spectrum sogar coutinuirlich. Die metallischen Linien

der Elektroden waren gleichfalls bedeutend verstrkt;

besonders glnzend war das Licht bei Anwendung von

Eisen-Elektroden.

Die von manchen Seiten aufgestellte Hypothese, dass

das Nordlicht ein elektrisches Glhen der mit Wasser-

dampf beladenen Luft sei, schien durch das rosige Licht

obiger Versuche besttigt zu werden. Die nhere Pr-

fung zeigte aber zwischen den Polarlicht-Linien, welche

von den Autoren beschrieben wurden, und den durch

Dampf verstrkten Luftlinien obiger Versuche keine

Uebereinstimmung.

Giro Christoni: Ueber die Temperatur des Schnees

in verschiedenen Tiefen und ber die Tem-

peratur der ersten Luftschichten oberhalb

des Schnees. (Atti della R. Accademia dei Lincei, 1888,

Ser. 4, Rendiconti, Vol. IV [2], p. 278.)

Im Winter 1887/88 boten die successiven und reich-

lichen Schneeflle in Modena, welche den Boden mit

einer 1% Meter hohen Schneeschieht bedeckten, Herrn

Christoni Gelegenheit, Temperaturmessungen im

Schnee auszufhren, fr welche ihm einige Maximum-
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und Minimum -Thermographen zur Verfgung standen.

Die Resultate der Beobachtungen, welche ausfhrlich in

den Annali dell officio Centrale di Meteorologia ver-

ffentlicht werden sollen, waren folgende:
Die tgliche Amplitude der Temperatur war in der

dem linden anliegenden Schneeschicht kaum 1C, und

die hchste Temperatur derselben war stets 0, auch an

Tagen, an welchen die ussere Temperatur bestndig unter

verharrte und das Minimum der oberflchlichsten

Schicht einige Grade unter erreichte. Dies erklrt

Herr Christoui damit, dass das vom Schnee bedeckte

Land sich stets warm erhlt und dauernd Wrme der

ersten Schneeschicht mittheilt.

Weiter wurde beobachtet, dass die Temperaturdifl'e-

renz zwischen dem den Boden berhrenden Schnee und

der obersten Schicht etwa 10 erreichen und leicht diese

Grenze berschreiten kann; dies erklrt sich durch das

schlechte Wrmeleitungsvermgen des Schnees.

Die Tenaperaturminima der ersten Luftschicht ber

dem Schnee sind fast immer niedriger als die Tempe-
raturminima der obersten Schicht; nur sehr selten tritt

das Eni gegengesetzte auf. Diese Erscheinung erklrt

Herr Christoui damit, dass die Temperatur des Schnees

stets im Rckstnde ist gegen die der angrenzenden

Luftschicht; wenn daher am Beginn des Tages die Luft

ihr Temperatur-Minimum erreicht, so braucht der Schnee

einige Stunden, um die Temperatur der berliegenden

Luft auzunehmen; uuterdess kommen aber die Sonnen-

strahlen des neuen Tages zur Wirkung und erwrmen
den Schnee, der nun sein Minimum nicht erreichen kann.

[Wenn wir Verfasser recht verstehen, scheint er dem Schnee

ein strkeres Wrmeabsorptions - und ein schwcheres

Ausstrahlungsvermgen beizulegen als der Luft. Ref.]

Aus demselben Grunde findet man, wenn einem kalten

Tage eine milde Nacht folgt, dass das Temperaturminimum
im Schnee niedriger ist als das der Luft.

Zwei Minimumthermographen waren so aufgestellt,

dass der eine 3cm ber dem Schnee sich befand, der

andere 50 cm (beide in geeigneter Weise gegen die

nchtliche Strahlung geschtzt); diese zeigten, dass in

der Regel die Temperaturminima der ersten Luftschicht

stets um 1 bis 2 Grad niedriger sind als die der darber

liegenden Schicht. Nur in zwei Nchten, wo die Luft

ziemlich neblig war, war die kltere Luftschicht hher,
was Verfasser durch ein besseres Leitungsvermgen der

Luft erklrt, deren unterste Schicht von der grsseren
Wrme des Schnees erwrmt worden.

Endlich ist fr meteorologische Beobachtungen von

Interesse, dass auf offenem Felde die niedrigste Tem-

peratur sehr nahe ber dem Schnee in der Nacht des

20. Januar gleich 20,5
U
gefunden wurde, hingegen im

botanischen Garten nicht weit von der Mauer 14, und

im Observatorium zu Modena wurde in derselben Nacht

das Minimum 8,9 abgelesen. [Vergl. entsprechende

Mittheilungen des Herrn Hann, Rdsch. II, 33, 250.]

Carl Hell und C. Hagele: Der Kohlenwasserstoff

CggH^g. (Berichte der deutschen chemischen Gesellsch.,

1889, kl. XXII, S. 502.)

Im Anschluss an eine frhere Mittheilung in diesen

Blttern ber Wachs Untersuchungen" (Kdsch. I,

451) mge hier einer interessanten, kleinen Arbeit ge-

dacht werden, welche die Herren Hell und Hagele
mit einem Bestandtheil des Pflanzenwachses ausgefhrt
haben.

Bekanntlich sind in den normalen KohlenwasTser-

stffen der. Fettreihe die.Kohlenstoffatome zu einer mehr
oder minder langen Kette vereint, und unsere Theorie

bietet keinen Anhalt dafr, dass die Lnge dieser Kette,

d. h. die Anzahl der Kohlenstofl'atome, welche in nor-

maler Weise zu dem Molecl eines Fettkohlenwasser-

stoffes zusammentreten knnen, irgendwie begrenzt sei.

Andererseits ist es wohl denkbar, dass in Wirklichkeit

eine solche Grenze bestehe. Man kannte allerdings eiue

Reihe von Sauerstoff- und stickstoffhaltigen Verbindungen,
in deren Molecl man eine sehr grosse Anzahl von

Kohlenstotfatomen annehmen muss, dagegen bislang

keinen normalen Kohlenwasserstoff, der mehr als

35 Kohlenstofl'atome enthlt.

Den Herren Hell und Hagele ist es nun geglckt,
einen Kohlenwasserstoff von bedeutend hherer Atom-

zahl, nmlich die Verbindung C60H122 darzustellen. Eines

der gebruchlichsten Mittel zur Synthese hherer Kohlen-

wasserstoffe besteht in der Einwirkung eines Metalles,

gewhnlich des Natriums, auf die Jodverbindungen
der niederen Kohlenwasserstoffe, wobei man nach der

Gleichung: 2 C Han + \ J + 2 Na = C2n H4n + 2 + 2 Na J

Verbindungen gewinnt, welche die doppelte Zahl Kohlen-

stoffatome besitzen als die angewandte Jodverbindung,
Dieselbe Methode benutzten die genannten Herren im

vorliegenden Falle. Sie verwandelten den Myrieyl-

alkohol, C30 HC1 .OH, einen Bestandtheil des Carnauba-

wachses
,
durch Erhitzen mit Jod und Phosphor in das

entsprechende Myricyljodid ,
C30 IL,, J ,

und Hessen auf

diese Verbindung im geschmolzeneu Zustande bei 130

bis 140 metallisches Natrium oder Kalium einwirken.

Sie erhielten auf diese Weise nach der Gleichung:

2 C
3I ,
HG1 J + 2 Na = C60 H122 + 2 Na J

den gesuchten Kohlenwasserstoff' in Gestalt eines weissen,

pulverfrmigen Krpers, der bei 101 bis 102 schmilzt.

Trotz seines ausserordentlich hohen Moleculargewichtes
lsst sich dieser Kohlenwasserstoff wenigstens zum Theil

unzersetzt destilliren, und aus dieser Bestndigkeit des

Krpers glauben die Herren Hell und Hagele den

Schluss ziehen zu drfen, dass auch noch viel ln-
gere K o h 1 en s tof f k e tt en existenzfhig sein
werden ". A.

Th. Schloesing: lieber den Verlust an Stickstoff
whrend der Zersetzung organischer Sub-
stanzen. (Comptes rendus, J889, T. CVIII, p. 205

u. 261.)

Dass organische, stickstoffhaltige Substanzen bei

ihrer freiwilligen Zersetzung freien Stickstoff entwickeln,

war bereits 1856 durch Reiset nachgewiesen, welcher

derartige Stoffe in einem abgeschlossenen Rume sich

zersetzen Hess und in der abgesperrten Luft eiuen

grsseren Gehalt an Stickstoff' am Schlsse, als am Be-

ginne des Versuches gefunden. Sptere Beobachter

suchten die Frage auf indirectem Wege zu entscheiden;

sie leiteten ber sich zersetzende, stickstoffhaltige Krper
einen stets sich erneuernden Luftstrom und bestimmten

den Stickstoffgehalt der zersetzten Substanzen, wie den

Stickstoff' des entwickelten Ammoniaks; die Differenz

gegen den ursprnglichen Stickstoffgehalt ergab die

Menge des frei entwickelten Gases. Alle diese Versuchs-

bedingungen entsprachen aber nicht smmtlichen in der

Natur vorkommenden Verhltnissen, so dass eine Ueber-

tragung der Versuchsergebnisse auf das Verhalten der

natrlichen Verwesungen und Zersetzungen nicht zu-

lssig war. Gleichwohl wre es fr die Keuntniss des

Kreislaufes des Stickstoffes in der Natur von grosser

Wichtigkeit zu wissen, wie viel Stickstoff pro Heetar

Oberflche jhrlich durch die Zersetzungen an die Atmo-

sphre abgegeben wird. Da der Stickstoffgehalt der

letzteren nachweislich coustant bleibt, wrde man wissen,

wie viel freier Stickstoff aus der Luft durch die Pflanzen
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oder den Buden absorbirt wird, und man htte dann

ein weiteres Datum zur Erledigung der in letzter Zeit,

von so vielen Seiten in Angriff genommenen Frage, ob

die Pflanzen zu ihrer Ernhrung den freien atmosph-
rischen Stickstoff verwerthen.

Von diesem Gesichtspunkte aus hat Herr Schloe-

sing eine neue Untersuchung der Stickstoffentwickelung

bei der Zersetzung organischer Korper unternommen.

Er bediente sieh der direeten Reiset 'sehen Methode,

richtete aber den Apparat so ein, dass die sich ent-

wickelnde CO., von Kaliumearbonat absorbirt und das

sich entwickelnde Ammoniak von fester Oxalsure auf-

genommen wurde; durch den Verbrauch des Sauer-

rtoffes entstand in dem Rume eine Luftverdnnung,
die sich an einem in ein Quecksilberbad tauchenden

Rohre niarkirte und durch Zuleitung reinen Sauerstoffes

ausgeglichen wurde. Die in dem Apparate herrschende

Temperatur wurde dauernd gemessen.
Die Versuche begannen im Juni 1887 und dauerten

13 bis 14 Monate; doch waren die hauptschlichsten

Zersetzungen bereits nach 3 bis 4 Monaten beendet.

Die Temperaturen waren 123" bis 19 in den ersten Mo-

naten und sanken spter niemals unter 15". Nach

Beendigung der Versuche wurde die Luft des Ballons

analysirt und der Stickstoffgehalt mit dem der ursprng-
lichen Atmosphre verglichen. Als Versuchsobjecte

dienten: mageres Oehsenfieisch
, trockene, zerriebene

Bohnen, Roquefort -Kse . Lendenstck der Seezunge,
Pferdemist mit Harn und eine Kultur von Aspergillus

uiger in einer Nhrlsung. Die Resultate sind in nach-

stehender Tabelle zusammengestellt, zu welcher be-

merkt werden muss, dass beim Fleisch die Menge des

aus dem Stickstoff der organischen Substanz gebildeten

Ammoniaks nicht bestimmt worden ist, und dass im

letzten Versuche der frei gewordene Stickstoff mit dem
der verschwundeneu Salpetersure verglichen wurde,

whrend in den brigen der Ammouiakstickstoff zum

Vergleich benutzt wurde:
Stickstoff

entwickelt des gebildeten der zersetzten
Ammoniaks Salpetersure

2,0

2,9

1,3

0,8

41,6 1,8

Unter den hier untersuchten Bedingungen waren die

Verluste an gasfrmigem Stickstoff sehr gering. Dass

Reiset viel grssere Werthe gefunden, mag nach
Herrn Schloesing daher rhren, dass Jener nur die

ersten Stadien der Zersetzung untersucht hat, whrend
diese bei den obigen Versuchen eine sehr weitgehende

gewesen. Die Experimente werden weiter fortgesetzt.

1) Fleisch .
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die aus den im Vorhergehenden geschilderten, hchst

interessanten Beobachtungen folgen, kurz zusammen-

gefat und schliesslich noch in einem idealen Profile

durch die Contactzone und in einer Tabelle ber-

sichtlich zur Anschauung gebracht. Als wichtigste Re-

sultate drften die folgenden eine besondere Erwh-

nung verdienen, nmlich, dass bei den Schiefern die

ursprngliche Gesteinsbeschaffenheit fr die Eigenthm-
lichkeiten der Umwandlungsproducte entscheidend ist,

und dass die Metamorphose derselben nicht, wie vielfach

behauptet wird, in einem blossen Umkrystallisimngs-

process, sondern auch in der Zufuhr von neuen Mineral-

stoffen besteht, whrend im Gegenstze dazu die stoffliche

Zusammensetzung des Granitites durch die Contactein-

wirkungen des Schiefers nicht sonderlich beeinflusst wor-

den ist, so dass das Ergussgesteiu sich in jeder Hinsicht

als activ erweist.

In dem Schlusscapitel der hchst lehrreichen Arbeit

wird dann endlich in aller Kurze auf den Zusammen-

hang zwischen der Tektonik des Ricaner Gebietes und
seiner Uberflchenbeschaffeuheit hingewiesen.

H. Wermlit e r.

J. N. Langley und H. 31. Fletcher: Ueber die Ab-

sonderung des Speichels, besonders ber
die Absonderung der Salze in demselben.

(Proceedings of the Royal Society, 1889, VoI.XLV, Nr. 273,

p. IB.)

In seinen Untersuchungen ber die Speichelabson-

derung hatte Heiden hain gefunden, dass wenn der

Speichel durch Reizung der Chorda tympani (eines vom
Facialis -Nerven abgehenden Zweiges) gewonnen wird,

der Procentgehalt des Speichels an Salzen abhngt von

der Menge des Speichels; je schneller die Absonderung
des Speichels erfolgte, desto hher war der Procent-

L'ehalt an Salzen bis zn einer Grenze von 0,6 Proc.

Bei Wiederholung gleicher Versuche haben die Herren

Langley und Fletcher dieses Gesetz von Heiden-
hain besttigt gefunden, trotzdem die Versuchsbedin-

gungen vielfach variirten
;
von dem Verliandenseiu einer

Grenze fr die Zunahme des Salzgehaltes mit der

Speichelmenge konnten sie sich aber nicht berzeugen,
sie fanden nur, dass die Zunahme des Salzes anfangs
eine schnellere war als spter.

Als Verfasser die Speichelabsonderung nicht durch

Reizung der Chorda tympani, sondern durch Einspritzung
von Pilocarpin steigerten ,

fanden sie gleichfalls das

Heid enhain'sche Gesetz besttigt. Bei der Anregung
der Speichelabsonderung durch Reizung der sympathi-
schen Nerven fanden sie aber, dass der Salzgehalt in

hherem Grade wchst, als die Zunahme der Speichel-

absonderung, wenn das Verhltniss bei Reizung der

Chorda tympani als Maassstab gilt.

Anders gestaltete sich das Verhltniss zwischen

Speichelmenge und Salzgehalt bei einer Reihe anderer

Einwirkungen. So erzeugten Erstickungsanflle eine

Abnahme der Speichelabsonderung neben einer Zunahme
des Salzgehaltes. Eine ganze Reihe anderer Einwirkun-

gen ist noch untersucht worden, so Zusammendrcken
des Carotis, Aderlass, Einspritzung verdnnter Lsungen
von Kochsalz, von kohlensaurem Natron und von Jod-

kalium i nd andere. Die besonderen Wirkungen jedes
einzelnen dieser Eingriffe knnen aber hier nicht einzeln

aufgezhlt werden, da sie von zu speciellem physiolo-

gischen Interesse sind.

Das allgemeine Resultat dieser Versuche ist jedoch
der Nachweis, dass die Absonderung des Wassers, der

Salze und der organischen Substanzen im Speichel in

verschiedener Weise beeinflusst werden durch die ver-

schiedenen Bedingungen, und dass die procentische Zu-

sammensetzung des Speichels bestimmt wird durch die

Strke des Reizes, wie durch den Charakter und die

Menge des Blutes, welches der Drse zugefhrt wird.

Man hat viele Argumente angefhrt, um zu beweisen,
dass die Absonderung der organischen Substanz durch
besondere Nervenfasern regulirt wird, und ganz dasselbe

gilt, in Bezug auf die Absonderung der Salze
,

so dass

wir uns vorstellen, dass mindestens drei Arten von ab-

sondernden Fasern bestehen. Die Versuche zeigen aber

im Grossen und Ganzen, dass eine so complicirte An-

ordnung nicht existirt, sondern dass die Reizung einer

einzigen Art von Nervenfasern verschiedene Wirkungen
hervorbringt, je nach den verschiedenen Zustnden der

Drsenzellen.

3Iarcus 31. Hartog: Vorlufige Mittheiluug ber
die Functionen und Homologien der con-
tractilen Vacuole in Pflanzen und Thieren.
(Tlie Annais and Magazine of Natural Historv, 1889,

Vol. III, Ser. VI, Nr. 1::. p. 64.)

Ueber Adelphotaxie, eine noch nicht be-

schriebene Form der Reizbarkeit. (Ebenda,

S. 66.)

Verfasser unternimmt in der ersten Schrift den

Versuch, auf Grund sowohl der botanischen, wie der

zoologischen Forschungsergebnisse die Bedeutung der

contractilen Vacuole klar zu legen.

Contractile Vacuolen finden sich bei allen nackten

Pflanzen - Zoosporen ,
sowie bei allen Ssswasser- Proto-

zoen , so lange sie sich im activen Zustande befinden.

Sie fehlen dagegen den schmarotzenden Protozoen, sowie

den Radiolarien und mglicherweise anderen marineu

Formen.

Die Vacuolen contrahiren sich in gewissen Zwischen-

rumen , so dass sie ganz verschwinden; in gnstigen
Fllen (Actinosphaerium , viele Ciliaten) sieht man sie

bei der Contraction ihren Inhalt in das Wasser ent-

lassen. Von einigen weiss man, dass sie Reservoire

darstellen , welche allmlig durch das fast bestndige
Einstrmen aus Plasma-Caulen gefllt werden, die nur

im Momente der Contraction sichtbar werden.

Wird nun ein gengend grosses Object, z. B. ein

Paramecium, unter ungnstige Bedingungen (.wie Mangel
an Sauerstoff) gebracht, so finden wir, dass die Vacuolen

sich weniger vollkommen und in lngeren Zwischen-

rumen zusammenziehen, die Plasma - Canle werden

dauernd sichtbar und grsser, das ganze Thier wird

wasserschtig", seine dnne Cuticula berstet, und sein

Protoplasma, nicht lnger von der plasmatischen Haut-

schicht" und der Cuticula beschtzt, fliesst auseinander.

Hinwiederum
,
wenn eine Pflanzenzelle im Wasser

verletzt wird und ihr Protoplasma heraustritt, so rundet

es sich ab und umgiebt sich mit einer Hautschicht.

Darauf erscheinen Vacuolen im Inneren, welche sich

enorm vergrssern und endlich bersten
;
das Protoplasma

fliesst nunmehr auseinander. Diese pathologische Va-

cuolenbilHung tritt nicht ein, wenn zu dem Wasser eine

gengende Menge Zucker, Salpeter oder Glycerin hinzu-

gesetzt wird; und wenn das Protoplasma im Stande ist,

eine vollstndige Cellulosewand auszuscheiden, wie bei

Vaucheria, so wird die beginnende Vacuolenbildung
durch die Bildung der Wandung aufgehalten.

Die Erklrung fr diese beiden Reihen von That-

sacheu ist dieselbe, wie sie von einer Anzahl Botanikern

von H. v. Mo hl bis auf de Vries dargelegt worden

ist : Das Protoplasma enthlt in seinen Interstitien Sub-

stanzen von hohem osmotischen Werth
;

seine ussere

Schicht wenigstens, whrend sie fr Wasser vollstndig
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durchgngig ist, lsst jene Stoffe seihst in Lsung nur

wenig oder gar nicht hindurch. Wenn daher Proto-

plasma in Wsser getaucht wird, so hilden sich in

seinem Inneren Hhlungen oder Vacuolen
,
welche L-

sungen dieser Substanzen enthalten und in Folge der

fortdauernden Wasserentziehung von aussen fortfahren

sich zu vergrssern. Die Vergrsserung ruft eine Span-

nung hervor, welche nach de Vries und Anderen min-

destens drei Atmosphren betrgt und auf 15 Atmo-

sphren steigen kann. Nun ist nacktes Protoplasma
sehr wenig starr, es triebt der Ausdehnung; der Vacuole

leicht nach und platzt endlich auf. Andererseits sind

Cellulose und chitinse Cystenwnde ausreichend starr,

um der Ausdehnung der Vacuole das Gegengewicht zu

halten.

Wenn nun aber in Abwesenheit einer starren Wan-

dung die Vacuole, anstatt sich fortdauerd auszudehnen
und endlich zu platzen, 1) sich durch eine kleine Pore

ffnet; 2) sich regelmssig zusammenzieht, whrend sie

ihren Inhalt ausstsst; 3) gleichzeitig mit der Beendi-

snui des Ausstossens sich schliesst, alsdann ist kein

Theil des inneren Protoplasmas direct dem Wasser aus-

gesetzt . und wir haben einen Mechanismus, welcher

regelmssig den Zellsaft, wenn er zu reichlich und ver-

dnnt geworden ist, ausstsst und die Zerstrung des

Protoplasmas durch Bersten und Zerfiiessen verhindert.

Dies ist der Mechanismus der contraetilen Vacuole,
welche so eine physiologische Notwendigkeit ist fr
die in Wasser lebende, nackte Zelle, gerade wie die

Niere fr die vielzelligen thierischen Organismen.

Zum Beweis fr die Richtigkeit dieser Anschauung
fhrt Verfasser folgende Beobachtung an. Zwei Spo-

rangien von Saprolegnia ffneten sich in einem frhen
Stadium der Theilung de3 protoplasmatischen Inhalts.

Ein Theil des Protoplasmas in jedem schlpfte aus und
sammelte sich zu runden Massen. Die zuerst entlassenen

Massen erlitten die gewhnlichen pathologischen Ver-

nderungen und zerflossen; die spteren indessen hatten

bereits die Fhigkeit zur Bildung coutractiler Vacuolen

erlangt. Die zahlreichen kleinen Vacuolen erschienen

und contrahirten sich regelmssig; die Massen theilteu

sich in Zoosporen, welche sich von einander trennten

und zu schwrmen begannen, gerade wie das im Spo-

raugium zurckgebliebene Protoplasma, nur langsamer.

Folgendes sind kurz ausgedrckt die Punkte, auf
welche sich die bezeichnete Hypothese grndet. 1) Alle

nackten Protoplasmakrper, welche im Ssswasser leben,
haben wenigstens eine contractile Vacuole. 2) Der Be-

sitz derselben ist ganz unabhngig von der systemati-
schen Stellung des Organismus und von der Gegenwart
von Chlorophyll. 3) Die Vacuole verliert ihre Contrac-

tilitt bei der Bildung einer starken Zellwand oder Cyste
und kann sogar ganz verschwinden. 4) Sie fehlt den

Gregariuen, Opalinen und Radiolarieu, welche salzhaltige

Flssigkeiten bewohnen. 5) Wenn unter krankheits-

erzeugeuden Bedingungen die Thtigkeit der Vacuole

beeintrchtigt wird, so folgt excessive Vacuolenausdeh-

nuug und Zerfiiessen. 6) Umgekehrt wird beim Auf- I

treten coutractiler Vacuolen das Streben nach excessiver I

Ausdehnung sistirt

In der zweiten Mittheilung bespricht Herr Ilartog
die von ihm Adelphotaxie" genannte Form der Reiz-

barkeit
, welche gewissen spontan beweglichen Zellen

eigen ist und sich dadurch charakterisirt, dass dieselben

bestimmte Lagen zu einander einnehmen.
Bei Achlya, einer Gattung der Saprolegniaceen (vgl.

Rdsch. II, 172), liegen die Zoosporen in dem Sporan-
gium vor dem Freiwerden mit parallelen Achsen eng
zusammen gepresst, anstatt die rotirende Vorwrtsbewe-

gung anderer Arten zu zeigen. Beim Freiwerden bleiben

sie, anstatt sich zu trennen und fortzuschwimmen, nahe
der Mndung des Sporangiums ,

indem jede sich der
Reihe nach zwischen die bereits entwichenen eindrngt
mit dem engereu (geisseltragenden) Ende nach iunen.

Sie bilden so eine hohle Kugel ,
wobei jede Zoospore

um ihre radial zur Kugel gestellte Lngsachse rotirt,

ehe sie 8ich an ihrem Platze encystirt. ,,
Die einzige

Erklrung, welche fr diese Erscheinung gegeben wer-
den kann, ist, dass diese Zoosporen mit einer eigen-
thmlichen Reizbarkeit begabt sind, vermge deren sie

bestrebt sind, sich mit parallelen Achsen eng neben ein-

ander zu stellen. Diese Reizbarkeit tritt nur bei ge-

ringem Abstnde in die Erscheinung; denn wenn eine

Zoospore nur um die Lnge ihres grossen Durchmessers

fortgestossen wird, ob zufllig oder absichtlich, so findet

sie nicht ihren Platz und schwimmt hin und her, an-

statt vor dem Encystiren in situ zu rotiren."

Die Adelphotaxie" ist im Pflanzenreiche selten.

Verfasser hebt als Beispiel hervor die Scheiben- und

Netzbildung von Pediastrum und llydrodictyon ,
und

mchte auch die Plasmodienbildung der Schleimpilze
hierher zhlen, ja selbst das Verhalten der Pilzhypheu
bei der Bildung von Mycelien, Fruchtkrpern und

Pseudoparenchym als extreme Flle von Adelphotaxie
ansehen. Er glaubt auch

,
dass viele B'lle von Zelleu-

auordnung im thierischen Embryo und die Bildung der

Spermatophoren vieler Thiere, namentlich der limicolen

Wrmer so eine Erklrung finden. F. M.

Senft: Der Erdboden nach Entstellung, Eigen-
schaften und Verhalten zur Pflanzenwelt.
(Hannover, Hahn'sche Buchhandlung, 1888.)

Veranlassung zu diesem Werke war die Ueberzeu-

gung des Verfassers, dass man in den Lehrbchern der
Bodenkunde zu viel Mineralogie und Geognosie dem mit
diesen beiden Wissenschaften nicht oder nur wenig be-

kannten, praktischen Pflanzenzchter darbiete und dabei
zu viel Kunst und Lehrapparat anwende

,
um den An-

fnger und den in seinem Berufe viel beanspruchten
Praktiker auch nur mit dem Wichtigsten und Einfach-
sten vertraut zu machen". Diesem Uebelstande abzu-
helfen, war wohl kaum Jemand geeigneter, als der
Verfasser der dritten Abtheilung von Leuuis-Synopsis,
Professor Senft, der sich auf die Erfahrungen einer

55jhrigen Lehrthtigkeit (au der Forstakademie zu

Eisenach) sttzen konnte. Auch ohne die Vorrede ge-
lesen zu haben, wrde man bei der Leetre des Buches
die Uebcrzeuguug gewinnen, dass der Verlsser in erster
Linie die Mutter Natur selbst als Lehrmeisterin benutzt

hat; jugendfrisch, wie die Natur selbst, niuthet das
Werk des greisen Gelehrten den Leser au. Es zerfllt
in zwei Abtheilungen : 1) Naturgeschichte des Erdbodens
[a) die Bildungsmittel des Erdbodens; b) nhere Be-
schreibunsr der Bodenarten] und 21 Der Erdboden in

seinem Verhalten zur Pflanzenwelt [a) der Erdboden
als Heimathsttte des Pflanzenreichs; b) das Verhalten
der lebenden Pflanzen zum Erdboden]. Diesen Stotf,
der hier nicht weiter zergliedert werden kann, hat der
Verfasser auf nur 157 Seiten in so anschaulicher und
bersichtlicher Weise zur Darstellung gebracht, dass

das Buch nicht nur den speciellen Interessenten, den
Forst- und Landwirlhen, sondern Jedem

,
der sich ber

den Gegenstand belehren mchte, als vortreffliche Ein-

fhrung empfohlen werden kann. F. M.

Fr. C. Donders. f
Am 24. Mrz d. J. starb der hervorragende Phy-

siologe und Ophthalmologe Prot. Fr. C. Dunderi in

Utrecht. Zuerst als Arzt in der hollndischen Armee
thtig, arbeitete er als Schler und Genosse von Mulder
in chemisch-physiologischer Richtung. Durch die Heraus-

gabe der Physiologie des Menschen" (deutsch 1850), die

leider nur bis zum ersten Bande die Ernhrung" ge-

dieh, bte er einen grossen Eiufluss auf die damalige
Entwickelung der Physiologie und den Unterricht in
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derselben aus. Seine wichtigsten Specialarbeiten liegen
in dem Gebiete der Siuneslehre, vornehmlich der phy-

siologischen Optik und Augenheilkunde. Er wies nach,

dass "beim Aussprechen der Vocale die Mundhhle auf

gewisse Tne abgestimmt ist. In seinem verdienstvollen

Werke die Anomalien der Refraetion und Accomoda-
tion des Auges" (deutsch 1866]

lehrte er die Unter-

suchung des Auges in theoretischer und praktischer

Richtung und erklrte vornehmlich die Zustnde der

Presbyopie und des Astigmatismus. Von besonderem

Interesse sind auch seine Versuche ber die Zeitdauer

der psychischen Vorgnge, in denen er die Reactionszeit

auf akustische und optische Sinneseindrcke maass.

Unter den vielen anregenden Gedanken ,
denen man in

seinen Arbeiten begegnet ,
sei erwhnt , dass er den

Chemismus der Athmung in die Dissociationserscheinun-

gen einreihte.

Als Augenarzt ist Donders ein Menschenalter hin-

durch unermdlich thtig gewesen und hat sich durch

Nutzbarmachung wissenschaftlicher Forschung in der

Praxis ausseiordentliche Verdienste erworben. J. B.

Correspondenz.
Hochgeehrter Herr! In Nr. 12 Ihrer natur-

wissenschaftlichen Rundschau (vom 23. Mrz 1889) S. 152

befindet sich ein Referat ber eine im Journ. d. Phy-

sique", 1888, Ser. 2, t. 7, p. 5G1 verffentlichte Arbeit

von Gouy Notiz ber die Brown'sche Bewegung",
wonach Gouy diese Molecularbewegung als einen un-

mittelbar sichtbaren Beweis fr die herrschende Hypo-
these vom Wesen der Wrme darstellt, und in dieser

Darstellung einen neuen Gedanken erblickt.

Ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen,
dass ich denselben Gedanken unter weiterem Eingehen
auf die beobachtende und erklrende Untersuchung
schon im Jahre 1863 in Pogg. Ann. f. Phys. u. Chem.,
Bd. 118, S. 81 in einem Aufsatze Erklrung des atomi-

stischen Wesens des tropfbar-flssigen Krperzustandes,
und Besttigung desselben durch die sogenannten Mo-

lecularbewegungen", sowie in meinen Grundzgen der

Weltordnung" (1863), S. 175, entwickelt habe. Zugleich
ersuche ich Sie ergebenst ,

von dieser Thatsaehe im In-

teresse der Wahrheit >)
in Ihrer Zeitschrift geflligst

Mittheilung machen zu wollen.

Karlsruhe, den 8. April 1889. Hochachtungsvoll

Prof. Dr. Chr. Wiener.

Vermischte s.

Am 31. Mrz hat Herr E. E. Barnard auf dem
Lick-Observatorium einen blassen Kometen entdeckt,
dessen Ort war: Mrz 31,7215. R. A. = 5h 20m 50s.;
N. P. D. = 73 53'. Seine tgliche Bewegung war in

R. A. 13 s. in D. 2'.

Dieser Komet ist seitdem in Kopenhagen gesehen
worden: April 4. 8 h 51 m G. m. Z.; R. A. = 5 h 17 in

56 s.; N. P. D. = 74.0 Q' 55".

Zu der Statistik der Sonnenerscheinungen
fr das zweite Halbjahr 1888 bemerkt Herr Tacchini
(Comptes rendus, 1889, CVIII

, 332), dass die Beobach-

tungen des Jahres 18S8 das Phnomen der Sonuenflecke

noch schwcher ergeben haben als in dem Vorjahre und
dass die Zahl fleckenloser Tage am grssten gewesen ;

auch Januar und Februar 1889 haben eine grosse Zahl

fleckenfreier Tage ergeben. Es ist danach wahrschein-

lich, dass das Flecken-Minimum im laufenden Jahre sich

zeigen werde. Die Schwankungen der Protuberanzen boten

keine Uebereinstimmung mit denen der Flecken; so

entsprach einer sehr geringen Fleckenzahl im October

eine Zunahme der Protuberanzen. Gleichwohl zeigt die

ganze Reihe der Beobachtungen, dass auch das Phnomen
der Sonnenprotuberanzen sieh einem Minimum nhert.

Internationaler Zoologen-Congr es's. Ge-

legentlich der Weltausstellung von 1889 in Paris beruft

die zoologische Gesellschaft Frankreichs einen inter-

1
) Die Thatsaehe ist in unserer Zeitschrift niemals

bestritten oder angezweifelt. Red.

nationalen Zoologen-Congress. Eine Commission ,
deren

Vorsitzender Herr A. Mi Ine Edwards, deren Secretr
Dr. R. Blanchard ist, hat sich zu diesem Zwecke con-

stituirt und versendet an Zoologen, Vereine und Zeit-

schriften ein Rundschreiben, dem wir das Nachstehende
entnehmen :

Der Congress wird in Paris am 5. August erffnet
und am 10. geschlossen. Der Beitrag zum Congress
betrgt 15 Francs fr ausserordentliche Mitglieder
(membres titulaires) und 30 Francs fr die ordentlichen

Mitglieder (membres donateurs). Beitritts -Erklrungen
unter Einsendung des Betrages sind an den Schatz-

meister Herrn C. Seh lumb erger (21 nie de Cherche-

Midi
, Paris) zu richten. Das Organisations-Comite hat

folgende Reihe von Fragen bezeichnet, ber welche
eine Discussion stattfinden soll und hat Berichterstatter

ernannt: 1) Ueber die Regeln, welche zu befolgen
sind fr die Nomenclatur der organisirten Wesen ;

ber die Annahme einer internationalen wissenschaft-

lichen Sprache. Berichterstatter: Professor R. Blan-
chard. 2) Bestimmung der Gegenden der Erde, deren

Fauna ungengend bekannt ist, und in denen Unter-

suchungen stattfinden mssen; Angaben von Methoden
zur Untersuchung, Prparation und Conservirung der

Thiere. Berichterstatter: Assistent Dr. P. Fischer.
3) Ueber die Dienste ,

welche die Embryologie der

Klassification der Thiere geleistet. Berichterstatter:

Professor Edm. Perrier. 4) Von den Beziehungen
zwischen der jetzigen und den fossilen Faunen. Bericht-

erstatter: Director Dr. Fi 1 hol. Angaben von weite-

ren Fragen, deren Discussion erwnscht scheint, werden
erbeten.

Auf Anregung der englischen physiologischen Gesell-

schaft trat im verflossenen Sommer zu Bern ein internatio-

nales Comite zusammen, das die Vorbereitungen zu einem
am 10. September 1889 in Basel zu erffnenden inter-
nationalen Physio logencongress trifft. Es wurden
fr die einzelnen Lnder Vertreter gewhlt ,

und zwar
fr Amerika Herr H. B. Bowditch in Boston; fr
Belgien Herr Heger in Brssel; fr Deutschland Herr
Heidenhain in Breslau und Herr Hensen in Kiel;
fr England Herr G. Yeo in London; fr Frankreich
Herr Morat in Lyon; fr Holland Herr Engelmann
in Utrecht; fr Italien Herr Mosso in Turin; fr
Oesterreich - Ungarn Herr Sigmund Exner in Wien
und Herr E. Hering in Prag; fr Schweden und Nor-

wegen Herr Holmgren in Upsala; fr die Schweiz Herr
Kronecker in Bern. Die Physiologen und die den
verwandten Wissenschaften Angehrigen werden aufge-
fordert, an dem Congresse Theil zu nehmen und sich

wegen nherer Auskunft an ihre resp. Vertreter zu

wenden.

Die Stadt Paris erffnet eine Bewerbung zwischen
allen Erfindern von Zhlern elektrischer Energie,
welche Anwendung finden auf continuirliche oder auf

periodische Strme, unter welcher Gestalt sie auch auf-

treten mgen. Es soll sowohl die Potentialdifferenz

allein, als die Stromintensitt allein, als auch beide

gleichzeitig in ihren Aenderungen gemessen werden
knnen. Besonders sollen die Zhler fr den Klein-

bedarf Anwendung finden knnen, und Messungen von
20 Watts-Stunden sollen bereits ausfhrbar sein. Auch
fr die Wechselstrme werden im Allgemeinen dieselben

Forderungen gestellt. Die Zhler sind unter versiegelter
Hlle mit bezeichnender Marke vom 15. bis 25. Mai im
Hotel de Ville im Bureau des Sous-Directeur de Tra-

veaux zu deponiren. Eine Commission von neun Mit-

gliedern wird die eingegangenen Zhler einer wissen-

schaftlichen Prfung unterziehen. Als Preis sind

20000 Frcs. ausgesetzt, und zwar 10000 Frcs. fr den
Erfinder eines Zhlers, der allen Anforderungen gengt,
und 5 Preise zu 2000 Frcs. fr 5 Erfinder, welche den
nchst bedeutenden Fortschritt realisirt haben. Die
Stadt Paris darf die prmiirten Zhler fr ihr Elektri-

cittsnetz fahriciren lassen, ohne Entschdigung zahlen

zu mssen.
: *__

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.
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Unter den neueren Erscheinungen auf dem Ge-

biete der Chemie verdienen die Untersuchungen des

Herrn Curtius ber Diazo- und Azoverbindungen
der Fettreihe mit an erster Stelle genannt zu wer-

den, denn durch diese Arbeiten haben wir Kenntniss

von mehreren ganz neuen Krperklassen gewonnen,
welche sich durch ein sehr eigenartiges Verhalten

auszeichnen
,
und deren Studium daher ein weit-

gehendes Interesse beansprucht.
Bekanntlich ist es eine allgemeine Eigenschaft

der aromatischen Amidokrper, bei der Ein-

wirkung von salpetriger Sure in der Klte die so-

genannten Diazokrper zu liefern. So entsteht

z. Ii. aus dem Aniliu das Salpetersure Diazobenzol

nach der Gleichung : C6 II . X II, . N 3 II -f II N 0,

GgH5.NrrN.NO3 + 2Hs O. In allen Diazo-

verbindungeu ist ein Wasserstoffatom des zu Grunde

liegenden Kohlenwasserstoffes durch die Diazogruppe
Nzr:N ersetzt, welche andererseits mit irgend

einem einwerthigen Element oder Radical zusammen-

hngt.

Vergeblich hatte man sich bisher bemht, auch

die Amidokrper der Fettreihe in analoge Ver-

bindungen berzufhren, denn bei der Einwirkung
der salpetrigen Sure auf diese Substanzen waren

dieselben auch bei sorgfltigster Khlung stets unter

Verlust ihres Stickstoffes in die entsprechenden Hy-
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droxylverbindungen verwandelt worden, whrend die

aromatischen Amidokrper die gleiche Umwandlung
erst in der Wrme erleiden. Nur in ganz verein-

zelten Fllen war es gelungen ,
auf anderen Wegen

einige wenige Krper der Methanreihe zu gewinnen,

in denen man gleichfalls die Gruppe NzrN au-

C,Hs .0N
nehmen musste, nmlich das Diazothoxan

C0H5.ON
und das Kaliumsalz der Diazothansulfonsure

C2 H5 .N

II-

K S
:t

. N
Herrn Curtius ist es nunmehr geglckt, eine

bestimmte Gruppe von Amidoverbindungen der Fett-

reihe, nmlich die amidirten Fettsuren, auf die-

selbe Weise wie aromatische Substanzen in die zuge-

hrigen Diazokrper berzufhren, indem er nicht die

freien Suren, sondern deren Alkylester der Einwir-

kung der salpetrigen Sure unterwarf. Versetzt mau

z. B. eine concentrirte, wsserige Lsung des Chlor-

hydrats des Amidoessigsurethylesters mit einer eben-

solchen Lsung von Natriumnitrit, so scheidet sich

beim vorsichtigen, tropfenweisen Ansuern mit ver-

dnnter Schwefelsure alsbald ein gelbes Oel in reich-

licher Menge aus, welches den Diazoessigsure-
ester darstellt. Als Zwischenproduct bildet sich hierbei

zunchst ein Nitrit des Amidoessigsnreesters von

der Formel HNOO . N H, CH, . C00 C, H r, ,
welches

man auf anderem Wege rein darstellen und isoliren

kann; bei der geringsten Erwrmung es gengt
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die Wrme der Hand spaltet jedoch dieses Nitrit

2 Mol. Wasser ab und gellt in den Diazoessigester

ber.

Auf analoge Weise lassen sich die anderen Diazo-

fettsiiureester gewinnen.
Die in Rede stehenden Verbindungen sind srnnit-

lich Oele, aus denen man jedoch mit Hlfe von con-

centrirtem, wsserigem Ammoniak gut krystallisirte

Krper, die Amide der Diazosuren, darstellen kann.

Die Bestndigkeit der einzelnen Diazoester ist eine

ungleiche , jedoch sind dieselben durchweg erheblich

stabilere Verbindungen, als die Diazokrper der aro-

matischen Reihe. So lsst sich z. B. der Diazoessig-

ester nicht nur mit Wasserdmpfen unzersetzt destil-

liren, sondern geht auch beim raschen Erhitzen fr
sich zum grssten Theil unzersetzt ber, und auch

der weniger bestndige Diazobernsteinsureester lsst

sich ans heissem Wasser umkrystallisiren. Erhitzt

man dagegen die aromatischen Diazokrper mit

Wasser, so gehen sie bekanntlich sofort unter Stick-

stoffentwickelung in Phenole ber, whrend sie fr
sich erhitzt mehr oder weniger heftig verpuffen.

Durch Behandlung der Diazoessigsureester mit

verdnnten, wsserigen Alkalien vermochte Herr

Curtius die normalen Salze der Diazoessigsurc

darzustellen
;
aus diesen die freie Sure selbst abzu-

scheiden gelang jedoch auf keine Weise, da sich

dieselbe sofort unter Stickstoffentwickelung zersetzt.

Da man nun bei frheren Versuchen, aus den Amido-

fettsuren Diazoverbiudungen zu gewinnen, stets von

den freien Suren ausgegangen war, so ist es klar,

dass alle diese Bemhungen erfolglos bleiben mussten.

Die im Hinblick auf das Verhalten der aroma-

tischen Diazoverbindungen auf den ersten Blick ber-

raschende Bestndigkeit der Diazofettsureester hrt

auf befremdend zu sein, sobald man die Constitution

beider Krpergruppeu nher ins Auge fasst. Die

hier besprochenen fetten Diazoverbindungen sind

nmlich keineswegs die genauen Analoga der aroma-

tischen, sondern bilden, wie bereits eingangs hervor-

gehoben worden ist, eine neue, eigene Krperklasse.
Whrend in den aromatischen Diazoverbindungen
nur ein Stickstoffatom der Diazogruppe an Kohlen-

stoff gebunden ist, C 6 H, N~N Cl, sind in den

Diazofettsureestern beide Stickstoffatome in directer

Bindung mit Kohlenstolf, und zwar haften beide an

ein und demselben Kohlenstoffatom , so dass die

Structur des Diazoessigsureesters und des Diazo-

bernsteinsureesters durch folgende Formeln wieder-

gegeben wird :

N=N
Nx \/

)C H C C, H, und C C C, II,W
|

CH, COOC2H5

Diazoessigsureester Diazobernsteinsureester.

Beweisend fr diese Constitution, innere Azo-

verbindringen" knnte man nach Herrn Curtius diese

Krper nennen
,
ist zumal die Reduction der Diazo-

verbindungen , bei der dieselben in Ammoniak und

die Amidosure, aus der sie entstanden sind, zer-

fallen; so liefern z. B. die eben genannten Verbin-

dungen bei der Reduction Ammoniak und Amido-

essigsure, bezw. Amidobernsteinsure.

Die Diazoverbindungen der Fettsureester sind

ausserordentlich reactionsfhige Substanzen, die mit

Krpern der verschiedensten Klassen in Wechselwir-

kung treten. Wie die aromatischen Diazokrper sind

sie befhigt, mit grosser Leichtigkeit die Stickstoff-

gruppe gegen andere Elemente und Radicale auszu-

tauschen; hierbei treten jedoch entsprechend ihrer

abweichenden Constitution nicht wie bei den aroma-

tischen Krpern ein, sondern stets zwei Elemente

oder Radicale in das Molecl der Verbindung ein.

Einige der wichtigsten Umsetzungen mgen durch

die folgenden Gleichungen verdeutlicht werden
,

in

denen der Einfachheit halber an Stelle der Ester die

Formeln der freien Suren gesetzt worden sind.

N2 CH.COOH + HO.H
Diazoessigsaure

N2 C H . C O O H + C a H5 O . H
Alkohol

+ N 9(OH) CH. . CO OH
Glykolsure

(C 2 H3 O) . C Il2 . C O O H -t- N.j

Aethylglykolsure
N2 C H . C H + C H3 C O . H = (C H3 C O) C Hj . C O H + N 2

Essigsure Acetylglykolsiiuro

N2 C H . C O H + Cl H CU'Hj.COOH + N2

Chloressigsure

N2 C H . C O H + J.J = JJCH.COOH +N2

Dijodessigsaure
N2 C H . C O H + C H5 . N H . H = (C H5 N H) . C H . C O O II + N

Anilin Anilidoessigsure
N2 CH.COOH+ C,Hs CO.H = (C,H CO) .CH.CuOII + N2

Benzaklehyd BeuzoyleBsigsure.

Analoge Umsetzungen erleidet z. B. der Diazo-

bernsteinsureester.

Die angefhrten Gleichungen werden gengen,
um einen Begriff davon zu geben, welche reiche

Flle von Substitutionsproducten der Fettsuren, die

zum Theil auf anderen Wegen nur schwierig zu er-

halten sind
,
mau vermittelst ihrer Diazoester mit

Leichtigkeit darstellen kann, da viele der angedeu-
teten Umsetzungen nahezu quantitativ verlaufen.

Das Gemeinsame der eben besprochenen Reac-

tionen liegt darin, dass bei ihnen der Gesammtstick-

stoff der Diazoverbindung austritt, und stickstofffreie

Krper entstehen. Dieses Verhalten erinnert, wie

bemerkt ,
an das der aromatischen Diazokrper ;

weiterhin sind jedoch die fetten Diazoverbiudungen
einer Reihe von Umwandlungen ohne Verlust von

Stickstoff fhig, die ihnen allein eigenthmlich sind,

und die daher ein ganz besonderes Interesse ver-

dienen.

Lsst man auf Diazoessigester concentrirtes, wsse-

riges Alkali oder Ammoniak bei 100 einwirken, so

erhlt man das Alkalisalz ,
bezw. das Amid einer

Sure, welche dieselbe procentische Zusammensetzung
wie die Diazoessigsure, aber die. dreifache Molecular-

grsse besitzt. Die Bildung dieser Sure, welche

Herr Curtius als Tri-Azoessigsure bezeichnet,

kann man sich erklren, wenn man annimmt, dass

in den Moleclen des Diazoessigesters eine Verschie-

bung der Bindungen in der Art eintritt, dass von

den beiden Valenzen, mit denen die Diazogruppe an

ein und demselben Kohlenstoffatom haftet, die eine

gelst wird und mit dem Methinkohlenstoffatom eines
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zweiten Moleciils in Verbindung tritt. Dieses /weite

Molecl vereinigt sieh in gleicher Weise mit einem

dritten, welches seinerseits wieder mit dem ersten

in Verbindung steht. Auf diese Weise wrde ein

ans sechs Stickstoffutouieu und drei Kohlenstoff-

atomen gebildeter , neungliedriger Ring entstehen,

wie es durch nachstehendes Schema veranschaulicht

wird :

COOH COII COII
I I I

(II CII CI1

/__ N N=N N=N
:; Hol. Diazoessigsure

COOH COOII COOH
I

I I

= (11 CH CII

N NirNNzrK N
II -'I

Tri-Azoessigsure.

Im Gegensatz zu der Diazoessigsure ist die Tri-

Azoessigsure im freien Zustande bestndig. Jedoch

schon bei massig erhhter Temperatur (0) verliert

die Substanz allmlig Kohlensure und geht durch

andauerndes Erhitzen auf 100" schliesslich in einen

Krper von der Formel C3H6 N6 ber, der ein Poly-

meres des Cyanamids ist. Ebenso gelingt es, durch

passende Behandlung mit Alkali successive drei Mole-

cle Kohlensure aus der Tri-Azoessigsure auszu-

treiben; man erhlt auf diese Weise theils direct,

theils durch Erhitzen eines Zwischenproductes zwei

weitere Verbindungen, welche gleichfalls der Formel

l'll.X,, entsprechen, aber verschieden von der erst-

erwhnten Substanz sind.

Es ist hier nicht der Ort, auf die Discussion der

Struetur dieser Krper, sowie anderer isomerer Deri-

vate der Tri-Azoessigsure einzugehen, zumal diese

Krper noch zu wenig untersucht sind, als dass ein

abschliessendes Urtheil ber ihre Constitution mg-
lich wre. Den Beobachtungen, die Herr Curtius

bis jetzt ber diese interessanten Krper gemacht

hat, gengen vorlufig am besten folgende beiden

von ihm gegebenen Schemata:

COOH

CH

COOH- CIll JciI-COOH
N2

Triazotrimethylencarbongure= Tri-Azoessigsure

CII a

2

CII.

N2

Triazotriuietby len

in denen die Bindungsweise der Gruppen im ein-

zelnen noch unentschieden gelassen wird.

Was indessen der Tri-Azoessigsure und ihren

Derivaten eine ganz besondere Wichtigkeit verleiht,

ist die Spaltung, welche dieselben beim Erhitzen mit

verdnnten Suren erleiden. Die genannte Sure
zerfllt nmlich hierbei glatt in das von den Che-

mikern so lange vergeblich gesuchte D iarai d oder

Hydrazin, NH 2 NIL (vgl. die vorlufige Mit-

theilung, Rdsch. II, 298), und Oxalsure, welch' letz-

tere ihrerseits zum Thcil weiter in Kohlensure und

Ameisensure gespalten wird. Der Process verluft

nach folgendem Schema :

COOH cooll

CH(+02) l'H(-t-Os)

(+ H2 ) N N (+ Hs )
= (+ Hj) N N (+ Hj)

COOH
I

CH I i- <',)

/\
(+ H2)N N(+H.)

COOH COOH
I I

COOH CdiiH

COOH
I

COOH
H..N SIL NHj SHi-NHs NH2

__l

Wird die Zersetzung durch Kochen mit verdnnter

Schwefelsure bewirkt, so scheidet sich das Hydrazin

in Form seines schn krystallisirten Sulfats aus, wel-

ches das einzige bis jetzt bekannte, schwer lsliche

Salz dieser Base ist. Das freie Dianlid ist noch un-

bekannt. Da dasselbe nmlich eine ausserordent-

liche Verwandtschaft zum Wasser besitzt, und bei

der Abscheidung aus seinen Salzen stets ein Mole-

cl Wasser gebildet wird
,
so verbindet sich das ent-

stehende Hydrazin sofort mit diesem Wasser ,
und

man erhlt statt der freien Verbindung das Hydrat

derselben (N.,H 4 . 11,0). Selbst als Herr Curtius

Hydrazinbichlorid mit wasserfreiem Aetzkalk aus

einer silbernen Retorte von kochendem Hydrazin-

hydrat wird Glas stark angegriffen destillirte,

wurde das Hydrat, nicht das Hydrazin selbst ge-

wonnen.

Das Hydrazinhydrat stellt eine an der Luft

rauchende Flssigkeit dar, welche bei 119 unzer-

setzt destillirt. Diese Verbindung, sowie smmt-
liche Salze des Hydrazins sind vor allem durch

ihre ausserordentliche Reductionskraft ausgezeichnet:

Hydrazin ist das strkste Reductionsmittel ,

welches wir kennen". Alle leicht reducirbaren

Metalle werden durch Hydrazinhydrat schon in der

Klte gefllt. Als ein besonders charakteristischer

Beleg fr diese Reductionskraft sei angefhrt, dass

beim Schmelzen des Ilydrazinsulfats die Schwefel-

sure nicht nur zu Schwefel, sondern zum Theil so-

gar zu Schwefelwasserstoff reducirt wird. Man darf

daher erwarten, dass das Hydrazin, besonders sein Hy-

drat, dereinst in der analytischen Chemie eine grosse

Rolle spielen wird, zumal das letztere bei den Reduc-

tionsprocessen in Stickstoff und Wasser zerfllt, man

also ausser Wasser gar keine fremden Bestandteile

in die Analyse bringt.

Dass dem Hydrazin wirklich die Formel N IL

N IL zukommt
, geht einmal aus der Thatsache

hervor, dass dasselbe neben dem normalen Chlorid

N2H4 .2HC1 auch ein Mouochlorid N,H 4 .IHT bil-

det, dann aber auch aus der Zusammensetzung und

Moleculargrsse seiner Condensationsproducte mit

Aldehyden und Ketonkrpern. Genau wie das lngst
bekannte Derivat des Diamids, das Phenylhydrazin,

verbindet sich nmlich auch das Hydrazin unter

Wasseraustritt mit allen Krpern, welche eine C0-

Gruppe enthalten , und zwar treten im Allgemeinen
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1 Mol. Diamid und 2 Mol. der letzteren Krper zu-

sammen :

J r/NU, co<
\R2

!

+
/RiNHa CO<
\R2

NizC\

N=c
<:

+ 2H2 0.

Als Reprsentant dieser Verbindungen mge das

Benzalazin, das Condensationsproduct des Hydra-
zins mit dem Bittermandell erwhnt werden, da man

mit Hlfe dieser Verbindung das Hydraziu aus den

verduntesten Lsungen niederschlagen kann. Die

Constitution dieses
,

sowie der analogen Krper ist

noch nicht endgltig festgestellt; so hat man fr das

Benzalazin die Wahl zwischen den folgenden beiden

Formeln :

N-CH-CC H5 /N
und Cf,IL-CH< | >CH-CU H5 .

N=CH-C H5 \n/

Durch Kochen mit verdnnten Suren werden

diese Azine mit Leichtigkeit quantitativ in ihre

Componenten gespalten :

N CH C6 H6 H 2
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Wenn er statt einer gewhnlichen Metallplatte,

wie in Jeu frheren Versuchen, eine mit Selen be-

Joekte dein Metallnetze gegenber stellte und das

Netz mit dem einen Quadrantenpaare eines Elektro-

meters verband und zur Erde ableitete, whrend das

Selen mit dem anderen Paare verbunden wurde, so

erhielt er eiue Ablenkung, wenn das Selen eine kurze

Zeit mit dem Netze in Berhrung gebracht war; und

zwar war diese Berhrungselektricitiit negativ. Hatte

man das Selen vorher belichtet, so war der Ausschlag

grsser.
Wenn man das Selen einen Augenblick zur Erde

abgeleitet hatte und nachdem es wieder isolirt wor-

den, Licht auf dasselbe fallen Hess, so erhielt man

Bofort eine positive Ablenkung am Elektrometer. In

diesem Falle hatte die rotentialdifferenz zwischen

dem belichteten Selen und dem Elektrometer durch

die Wirkung des Lichtes sich verndert. Wenn man

aber, whrend das Licht einwirkte, das Selen einen

Augenblick zur Erde ableitete, dann isolirte und hier-

auf das Licht abschnitt , so erhielt man einen ent-

gegengesetzten, ziemlich gleichen Ausschlag-

Sowohl die letztbesproebeueu Ablenkungen in

Folge der Belichtung, wie der Unterschied der Ab-

lenkungen in dem ersten Versuche sind unabhngig von

der Natur des Metalles, auf welchem das Selen sich

befindet, und von der Natur des Metallnetzes; sie

hngen nur ab vonrder Potentialdifferenz, welche sich

zwischen dem dunkel bleibenden und dem belichteten

Selen herstellt. Zum Beweise fr diese Auffassung
siud viele Versuche angestellt worden, welche stets das

gleiche Ergebniss herbeigefhrt. Die Differenzen,

welche sich in der Grsse der elektromotorischen

Kraft zeigten, als Verfasser genauere Messungen dieser

Erscheinungen ausfhrte, waren nur veranlasst durch

die Art, wie das Selen beim Herstellen des Selen-

berzuges behandelt war. Sofern nur das auf den

erwrmten Metallplatten ausgebreitete und dann sich

abkhlende Selen krystallinisch war, gab es immer
unter denselben Bedingungen einen Strom.

Eine sehr interessante Beziehung zeigte der durch

das Licht hervorgerufene elektrische Strom zur In-

tensitt dieses Lichts; dieselbe wird unten bei der

Zusammenstellung der Versuchsergebnisse augefhrt
werden. Andererseits konnte aber auch im Dunkeln

ein Strom vom Selen erhalten werden
,
wenn das-

selbe zwischen zwei verschiedene Metallplatten ge-

legt wurde und die Rolle eines Elektrolyten in einer

Volta'schen Kette bernahm. Herr Rigbi hat ferner

noch die Wirkung des Lichtes auf eiue solche elek-

trolytische Selenzelle untersucht, indem er eins der

beiden Metalle, zwischen deneu der Elektrolyt Selen

sich befand, als Netz anwendete. Es ergaben sich

hierbei verschiedene Wirkungen, je nachdem das Netz

aus dem leichter oder dem schwerer oxydirbareu Metalle

bestand. Weiter hat Verfasser den Einfluss des Druckes
auf die elektromotorische Kraft des Selens zwischen

zwei Metallplatten, und schliesslich die Polarisation

und das thermoelektrische Verhalten des Metalloids

untersucht. Die Hauptresultate dieser umfangreichen

Untersuchung fasst Herr Rigbi kurz in die nach-

stehenden Stze zusammen:

1) Die Potentialdifferenz zwischen dem kristalli-

nischen Selen und einem beliebigen Metall, in der

Luft gemessen, ndert sich, wenn das Selen belichtet

wird. Da nun die Wirkung des Lichtes nur eine

oberflchliche ist, so ist die beobachtete Aenderung
nichts anderes ,

als die Potentialdifferenz zwischen

dem belichteten Selen und der im Dunkeln bleiben-

den; sie betrgt im Durchschnitt 0,1 Volt.

2) Ein Condensator, dessen eine Belegung aus

krystallinischem Selen besteht und die zweite sehr

uahe stehende ein Metall ist, das wenigstens theilweise

dem Licht den Durchgang gestattet (z. B. ein Metall-

netz) , ladet sich bei der Belichtung ,
wenn er im

Dunkeln entladen worden, und umgekehrt. Mehrere

Seleucondensatoren, die hinter oder neben einander

geschaltet sind, knnen grssere Effecte geben.

3) Die Wirkung des Lichtes, die darin besteht,

das Potential des krystallinischen Selens zu ver-

ndern, wchst viel langsamer als die Lichtintensitt.

Das Gesetz dieser Aenderung kaun (mit Ausnahme
der kleinsten Werthe der Lichtintensitt) gut dar-

gestellt werden durch eine Formel, die identisch

ist mit derjenigen, welche das Fechner'sche psycho-

physische Gesetz ausdrckt. [Uie Aebnlichkcit

zwischen der Lichtempfindlichkeit des Selens und der

Lichtempfindlichkeit des Auges, der Umstand, dass

beide nach dem Fechuer'schen Gesetze von der In-

tensitt abhngen, muss hier besonders betont werden.]

4) Das Selen folgt nicht dem Volta'schen Gesetze;

wenn es aber in einem Kreise zwischen zwei Metallen

sich befindet, wird der Kreis von einem Strome durch-

flssen. Wenn man der Ansicht ist, dass das Selen

wirklich ein einfacher Krper ist, dann muss man

behaupten, dass auch das reinste Selen einige der

Elektrolyse fhige Verbindungen enthlt. Die Rich-

tung der elektromotorischen Kraft ist gewhnlich die-

selbe, wie wenn an der Stelle von Selen Wasser zugegen
wre. Diese Selenketten geben auch im Dunkeln

Strme, und deshalb empfiehlt es sich, die Vorstellung

aufzugeben, dass die Strme der Selenketten von einer

directen Umwandlung der Lichtenergie in elektrische

Energie herrhren.

5) Licht, welches auf das Selen in der Nhe eines

der Metalle der Kette fllt, modificirt die elektromo-

torische Kraft derselben; es vermehrt dieselbe, weun

das dem belichteten Theile benachbarte Metall leichter

oxydirbar ist als das andere, uud vermindert sie im

entgegengesetzten Falle. Man muss daher annehmen,
dass die Wirkung des Lichtes sich im Selen fort-

pflanzt bis zur Berhrungsstelle mit der Metallelek-

trode, da man sonst sich nicht Rechenschaft geben
knnte von der hervorgebrachten Aenderung der elek-

tromotorischen Kraft.

6) Drckt man die Elektroden einer Selenkette

gegen das Selen, so ndert sich die elektromotorische

Kraft; stets ist diese Wirkung derjenigen entgegen-

gesetzt, welche das Licht erzeugt. Wenn man daher

die weniger angreifbare Elektrode zusammendrck f
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so wchst die elektromotorische Kraft, whrend, wenn

mau gegen das Selen das leichter oxydirbare Metall

drckt, die elektromotorische Kraft abnimmt. Die

Wirkungen sind strker bei leichter angreifbaren

Metallen, als bei andern; wenn mau daher die ganze

Zelle zusammendrckt, so ist die combinirte Wirkung,
die man erhlt, eine Abnahme der elektromotorischen

Kraft.

7) Das thermoelektrische Verbalten des Paares:

reines Blei und krystalliuisches Selen (das bei 120

modificirt worden) ist ziemlich constant von der ge-

whnlichen Temperatur bis zur Schmelztemperatur
des Selens. Da aber die elektromotorische Kraft der

Volta'schen Ketten, in denen das Selen die Rolle

des pjlektrolyten bernimmt, sich mit der Temperatur

ndert, so kann man diesem Krper keine Stelle an-

weisen in der thermoelektrischen Reihe.

M. A. Renard: Die knstliche Darstellung der

vulkanischen Gesteine. (Vortrag, gehalten am

Royal Institution in London: Naturc 1889, Vol. XXXIX.

P . 271.)

Nachdem Herr Reuard in seinem Vortrage kurz

die Geschichte der Geologie beleuchtet hat, wie sie

zuerst nur utilitarischeu Zwecken diente, dann durch

die Anwendung der analytischen Methode zu der

Wrde einer Wissenschaft emporstieg, wendet er

sich im Speciellen zu der Schilderung der modernen

Laven. Wir bergehen hier die ausfhrliche Wieder-

gabe der durch die Einfhrung des Mikroskopes in

die petrographische Untersuchungsmethode errungenen

Erfolge und erwhnen nur kurz, dass mau im Staude

gewesen ist, zwei Perioden der Krystallisationsvor-

gnge im Magma nachzuweisen. Zuerst entstanden'

die porphyrischen Krystalle, die bereits vor der

Eruption existirten, und erst spter, und zwar whrend
des Ausiliessens oder Auswurfes, bildeten sich die Ge.

mengtheile der Grundmasse, die mithin gleichalterig

mit der Erstarrung des Gesteines sind. Man beob-

achtete ferner die verschiedenen Stadien, durch welche

die Krystallbildung hindurchgeht: Als erste differen-

zirte Anfnge, als Primordialformen, erscheinen die

Krystallite, eine weitere Thase bilden die noch ausser-

ordentlich kleinen Mikrolithe, welche aber bereits alle

ihrer Species zukommenden Eigenschaften aufweisen,

und als letztes Stadium treten die grsseren porphy-
rischen Krystalle auf. Auf Grund der Einschlsse

von Mineralien in anderen Mineralspecies konnte man

chronologische Listen aufstellen ,
welche die relative

Zeit der Krystallisation jeder Species der zwei grossen
Perioden erkennen Hessen. Gleichwohl blieben

manche Probleme bei der Anwendung der blossen

analytischen Untersuchuugstnethode noch ungelst,
und hier musste das synthetische Experiment ein-

setzen, mit dessen Schilderung Herr Renard in das

eigentliche Thema seines Vortrages eintritt.

Sir James Hall (1762 bis 1831) gebhrt die

Ehre, durch seine berhmten Untersuchungen das

Experiment in die Geologie eingefhrt zu haben

Ungefhr um die Zeit, als Spallanzani im Labora-

torium die Bedingungen der Lavabildung studirte,

war der berhmte schottische Geologe damit beschf-

tigt, die Eruptivgesteine in einem Graphittiegel zu

schmelzen; er beobachtete, dass das Schmelzproduct
bei rascher Abkhlung zu einer amorphen, glasigen
Masse wurde, whrend bei langsamer Abkhlung
Krystalle sich bildeten. James Hall hat durch

dieses Experiment schon die fr die zuknftige

Synthese wichtigste Thatsache gefunden, dass behufs

Wiederdarstellung der Krystalle in einem zur Schmel-

zung gebrachten Gestein es nthig ist, das durch den

Schmelzprocess gewonnene Glas bei einer erhhten

Temperatur zu erhalten
,
aber doch bei einer Tempe-

ratur, welche immer niedriger als die ist, welche zur

Schmelzung des Gesteines erforderlich war. Whrend
dieses Prooesses krystallisiren verschiedene Mineralien

aus. Diese Thatsachen knnen mit den Erscheinungen
in Vergleich gebracht werden, welche Laven zeigen,

wenn ihre Temperatur nach der Eruption sinkt.

Zum Beginn dieses Jahrhunderts stellte Gregory
Watt Untersuchungen in derselben Richtung an. Er

experimentirte mit 700 Pfund schweren Basaltmassen;

diese schmolz er und Hess sie whrend acht Tagen
unter einer Lage von Holzkohlen, welche langsam
verzehrt wurden, abkhlen. Whrend dieses ver-

lngerten Ausglhens schieden sich in der opaken,

schwarzen, bei der Schmelzung entstehenden Glas-

masse sphrulitische Concrctionen "von faserig-radialer

Textur, sechs Centimeter im Durchmesser, aus; zuletzt

ging das Glas in einen festen Zustand ber, nahm

krnige Structur an und wurde von sehr feinen

krystallinischen Lamellen erfllt. Zu gleicher Zeit

hatte der Magnetismus desselben zugenommen ,
weil

seine Dichte von 2,743 auf 2,949 gestiegen war.

Aus den Versuchen von Watt, die in enger Be-

ziehung zu denen Halls stehen, kann mau den Schluss

ziehen, dass die Krystallisation whrend der Periode

eintritt, in welcher die geschmolzene Masse sich zu

verfestigen beginnt.

Zu der Zeit, als der Weg zur Synthese der Ge-

steine auf diese Weise erffnet worden war, hatten

die Analyse und die anderen Uutersuchnngsmethoden
noch nicht die Vollkommenheit erlangt, der sie sich

gegenwrtig erfreuen. Andererseits vermehrten die

Vorurtheile , welche in der Kindheit der Geologie die

Herrschaft hatten, die Hindernisse, und diese wurden

erst ein halbes Jahrhundert spter hinweggerumt.
Wir wollen uns hier nicht bei der glnzenden Periode

der Mineralsynthese, welche der Eutwickelung der

Chemie und Mineralogie schnell folgte, aufhalten.

Es gengt, die Namen Ebelmeu, Rose, Mitscher-

lich und Senarmont zu nennen, um uns jener

bemerkenswerthen Resultate in der knstlichen Dar-

stellung der Mineralien zu erinnern. Die Unter-

suchungen dieser Forscher bezogen sich aber haupt-

schlich auf die Synthese einzelner Species und nicht

auf Gesteine, welche Mineralaggregate darstellen. Im

Allgemeinen kann man sagen, dass ihre Untersuchungen
wesentlich mineralogische waren und nur untergeordnet

sich auf die Lithologie erstreckten. Nichtsdestoweniger
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haben die Versuche dieser geschickten Experimenta-

toren viel Lieht auf geologische Probleme geworfen.

Sie zeigten uns auch, dass wir beim Fortschreiten der

mineralogischen Wissenschaft dahin gefhrt werden,

durch experimentelle Methoden die vollstndigste

DeutuDg der Naturerscheinungen aufzusuchen. End-

lich zeigte im Jahre 1866 Daubree den Weg zur

Darstellung der kristallinischen Gesteine durch ein-

fache Schmelzung. Dies ist die Methode, welche

seitdem durchFouque und Michel L6vy aufgenommen
und entwickelt worden ist. Die Versuche Daubree's,

auf welche wir Bezug nehmen, sind jene, bei welchen

er durch Schmelzung gewisse, durch die Abwesenheit

eines feldspathartigen Gemengtheiles charakterisirte

Meteorsteine darzustellen suchte. Durch Schmelzung

des Lhcrzolithes, eines irdischen Gesteines, das in

seiner Zusammensetzung gewissen Meteoriten sich

nhert, erhielt er Producte, die im Detail ihrer

Structur und Zusammensetzung den kosmischen Typen
hnlich waren, welche er nachzuahmen wnschte.

Whrend so dieser hervorragende Geologe die

Versuche vorzeichnete, welche einige Jahre spter
ein so glnzendes Licht auf das geologische Labora-

torium des College de France warfen, waren die

synthetischen Methoden noch mit Hypothesen beladen.

Wir hatten freilich nicht lnger gegen den allgemein

angenommenen Einfluss mysteriserKrfte zu kmpfen;
aber man glaubte, dass die Darstellung geologischer

Erscheinungen im Laboratorium nur dann mglich
sein wrde, wenn wir eine ungeheure Zeitdauer zur

Disposition htten und mit Temperaturen und Blassen

umgingen, die jene weit bersteigen, ber welche wir

im Laboratorium voraussichtlich gebieten knnten.

Man setzte noch voraus, dass die Mineralassociationen

in der Natur durch andere Gesetze als jene beherrscht

werden, welchen die durch die Chemiker dargestellten

Verbindungen gehorchten. Solche Voruvtheile wrden

gewiss Daubree nicht gehindert haben, auf dem

Wege fortzuschreiten, auf welchem er den ersten

Schritt durch seine Synthese der Meteoriten in so

glnzender Weise gethan hatte. Denn er ist in der

That einer derjenigen, deren Arbeiten viel dazu bei-

getragen haben, solche Vorurtheile vom Reiche der

Geologie zu bannen; aber die Methoden der minera-

logischen Analyse, welche damals existhten, ge-

statteten nicht, die Natur der Gesteine wahrhaft zu

ergrnden und ihre innerste Structur mit der der

synthetischen Producte zu vergleichen. Unsere

Laboratorien waren damals noch nicht im Besitz des

Apparates, mit Hilfe dessen wir jene sehr hohen

Temperaturen whrend einer langen Dauer, wie sie

fr solche Experimente nthig sind, beherrschen

knnen.
Die grossen Verbesserungen in der Construction

der Apparate und die Anwendung des Mikroskopes
in der I.ithologie haben uns endlich in den Stand

gesetzt, die Darstellung aller modernen vulkanischen

Gesteine erfolgreich zu unternehmen. Zwei franz-

sische Gelehrte, Fouipn' und Michel Levy, welche

in ihr Land das Studium der mikroskopischen

Lithologie einfhrten, begannen 1877 eine Reihe

synthetischer Experimente, die in den Annalen der

Wissenschaft einen denkwrdigen Platz einzunehmen

bestimmt sind. . . .

Durch ihre gemeinsamen Arbeiten haben Fouque
und Levy bis zu gewissem Grade die Thatsachen in

ein System gebracht und vergleichend geordnet,
welche sich auf die chronologische Folge der Krystalle

in Eruptivgesteinen beziehen; sie haben vieles von

dem Detail entdeckt, das wir schon bei der Darstellung
der Resultate, zu denen die mineralogische Analyse
der Laven gefhrt hat, bemerkt haben. . . .

Wir haben schon die Thatsachen angegeben , auf

welchen diese Forscher bei ihren Untersuchungen
fussten: sie wurden durch die chemische und mineralo-

gische Analyse erbracht. Ein Moment jedoch, das noch

nicht berhrt worden ist, bildet den wahren Ausgangs-

punkt ihres allgemeinen Verfahrens. Die Theorie wrde
verlangen, dass die ltesten Krystalle in einem Ge-

steine diejenigen seien, welche am schwersten schmelz-

bar sind. Und dies knnen wir im Allgemeinen
wirklich beobachten. Die Minerale der ersten Kry-

stallisationsperiode sind diejenigen, welche die nie-

drigsten Stufen in der Schinelzbarkeitsscala einnehmen.

Die Mineralspecies, welche die Laven zusammensetzen,
sind in auf einander folgenden Perioden erschienen, in

dem Maasse, wie die Temperatur sich erniedrigte,

entsprechend ihrem relativen Schmelzbarkeitsgrade.
Diese Thatsachen, im Einzelnen durch die mikro-

skopische Analyse bewiesen, dienten als Ausgangs-

punkt bei den Experimenten von Fouque und Levy.
Ihr Verfahren beruht berdies auf einem Factum, das

James Hall voraussah: nmlich, dass die Schmelzung
eines Gesteines ein Glas liefert, welches leichter

schmelzbar ist, als irgend einer der kristallinischen

Gemengtheile des Gesteines. Wenn wir nun ein

natrliches Mineralaggregat schmelzen und das hier-

durch entstandene Glas einer Reihe abnehmender

Temperaturgrade unterwerfen, die aber immer hher
sind als der Schmelzpunkt der glasigen Masse, so

werden die Mineralien, welche aus dem Magma
krystallisiren knnen, nach einander erscheinen, und

das am wenigsten schmelzbare wird das erste sein,

welches sich ausscheidet. Diese Krystalle werden

von jenen umgeben sein, deren Schmelzbarkeit grsser

ist, und welche in dem Maasse, wie die Temperatur

sinkt, sich bilden. Ohne auf die technischen Details

des Apparates einzugehen, gengt es zu sagen, dass

mit Hlfe von Schmelzofen und Geblse
,

welche

Fouque und Levy bei ihren Synthesen gebrauchten,

wir alle Temperatnrgrade von der dunklen Roth- bis

zur blendenden Weissgluth zur Verfgung haben, und

dass wir eine gegebene Temperatur eine unbegrenzte
Zeit lang constant erhalten knnen.

In den Schmelzofen bringen wir einen Platintiegel

von ungefhr 20 cem Rauminhalt, welcher das Ge-

menge der Mineralsubstanzen enthlt, das durch

Schmelzung und Ausglhen (reeuit) in das Gestein

bergefhrt werden soll. Zuerst setzen wir es mit

Hlfe specieller Einrichtungen eine Zeit lang der
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Weissgluth aus: die Mischung wird in ein Glas ver-

wandelt. Durch Regulirung des Gas- und Luftstromes

und durch Offenlassen des Schmelzofens wird die

Temperatur auf Rothgluth herabgesetzt den

Schmelzpunkt des Eisens. Durch Erheben des Tiegels
im Ofen fllt die Temperatur bis zur dunklen Roth-

gluth dem Schmelzpunkt des Kupfers. Wenn
endlich der Tiegel vllig aus dem Ofen entfernt wird,

kann er immer noch bei einer Temperatur erhalten

werden, bei welcher Kupfer mit Leichtigkeit schmilzt.

Wir haben so in grossen Zgen die Operation

angegeben. Die auf einander folgenden Glhprocesse
bei der abnehmenden Temperatur haben zur Folge,
dass die Krystalle nach einander gebildet werden,

das am schwersten schmelzbare zuerst; sie setzen

uns in Stand, der geschmolzenen Masse die Textur

und Mineralzusammensetzung vulkanischer Producte

zu verleihen.

Wir wollen durch Beispiele die Methode der

lithologischen Synthese illustriren. Erklren wir

zuerst die Manipulationen ,
wie sie bei der Darstel-

lung eines der Gesteine, welches die Hauptrolle
bei den Vesuvausbrchen spielt, des Leucittephrit,
zur Anwendung kommen. Dieses Gestein besteht

aus Leucit (K AI [SiO :; ],,), Labradorit (n Na AI Si
:1 S

+ mCaAl2 Si 2 O s ) uud Augit (n [Mg,Fe]CaSi 2 G

+ m[Mg,Fe][Al,Fe],SiO,,).
Eine Mischung von SiO.,, A1S 3 , CaO, Fe2 :i ,

K2

und Na2 0, entsprechend einem Theil Augit, vier

Theilen Labradorit und acht Theilen Leucit, wird

hergestellt. Dieses Gemenge wird in den Tiegel ge-
bracht und bei Weissgluth zu einem homogenen
Glase geschmolzen. Hierauf wird die Temperatur er-

niedrigt und die glasige Masse 48 Stunden der Tem-

peratur des geschmolzenen Eisens ausgesetzt. Whrend
dieser ersten Phase entstehen Krystalle von Leucit.

Sie entsprechen augenscheinlieh der ersten Periode

der Verfestigung im Eruptivgesteine.
Die Masse wird dann wieder 48 Stunden laug

der Temperatur des geschmolzenen Kupfers ausge-
setzt. Die ganze Masse, das Residuum, aus welchem
die Leucitkrystalle sich zuerst ausschieden, wird jetzt

in Mikrolithe von Augit und Labradorit mit Octaedern

von Magneteisen und Picotit bergefhrt.

Vergleichen wir nun mikroskopische Prparate
des synthetischen Productes dieses doppelten Glh-

processes mit jenen der natrlichen Lava. Es sind

nicht nur dieselben Minerale durch diese trockene

Schmelzung hervorgebracht worden, sondern auch

die Reihenfolge ihres Auftretens und die Antheilnahme
der constituirenden Speoies sind identisch; und ihre

Analogie kann sogar bis zu den Details krystallo-

graphischer Formen verfolgt werden. Der in grossen

Krystallen auftretende Leucit zeigt ganz das Aussehen

dieses Minerals in den Vesuvlaven und um diese Kry-
stalle sind Mikrolithen der zweiten Periode Augit
und Labradorit gruppirt. Endlich enthlt der

Leucit wie in dem natrlichen Gestein Einschlsse
von Magneteisenerz und Picotit, welche die ltesten

Minerale im Gestein darstellen.

Als ein zweites Beispiel wollen wir die Synthese
des Basaltes anfhren eines der weit verbreitetsten

Gesteinstypen in der vulkanischen Reihe, und eines,

welches, soweit es sich um seinen Ursprung handelt,

der Gegenstand zahlreicher Hypothesen gewesen ist.

Es ist bekaunt, dass der Basalt hauptschlich aus

drei Mineralien besteht: Olivin ([Mg, Fe] 2 Si 4 ),

Augit uud Labradorit. Der Olivin erscheint im

natrlichen Gestein in Krystallen der ersten Aus-

scheidungsperiode.
Wie bei dem Leucittephrit, so bilden wir auch hier

eine Mischung der chemischen Bestandteile oder der

pulverisirten Minerale, entsprechend der mittleren Zu-

sammensetzung eines an Olivin reichen Basaltes.

Solch ein Gemenge besteht aus drei Theilen Olivin,

zwei Theilen Augit und drei Theilen Labradorit.

Dies wird zuerst in ein homogenes, schwarzes Glas

umgebildet. Whrend 48 Stunden wird es bei Weiss-

gluth erhalten. Wenn wir nach diesem Glhprocesse
bei einer hohen Temperatur einen Dnnschliff des

Glases untersuchen
,

so beobachten wir grosse Kry-
stalle von Olivin. Diese sind noch in eine glasige

Masse eingebettet, in welcher kleine Octaeder von

Magnetit und Picotit neben wenigen Augitkrystallen
isolirt liegen.

Es erbrigt nun noch, die Mikrolithen der zweiten

Verfestigungsphase darzustellen , von welchen die

whrend der ersten Periode entstandenen Olivinkry-
stalle umgeben werden sollen. Um diese hervor-

zubringen, wird die Masse 48 Stunden bei dunkler

Rothgluth erhalten. Hierbei bildet sich eine Masse,
welche aus Mikrolithen von Labradorit und Augit

besteht, mit Magneteisen und einer glasigen Substanz,

welche das Residuum der Krystallisation darstellt.

In dieser zweiten Phase haben wir also die mikro-

lithische Structur erzeugt. Durch diese Manipulationen
stellen wir Basalte dar, welche wir kaum von dem
natrlichen Gestein unterscheiden knnen, und so

liefern uns wenige Gramm einer geschickt behandelten

Substanz den berzeugendsten Beweis von der rein

feurigen Bildungsweise dieses Gesteines.

Wir knnten bei der Errterung dieser bemerkens-

werthen Versuchsreihe von Fouque und Levy den-

selben Weg einschlagen, welchen wir bei den bei-

den besprochenen Synthesen genommen haben. Alle

heutigen Eruptivgesteine haben sie so dargestellt:

Andesite, Labradorite, Basalte, Limburgite, Nepheli-

nite, Tephrite, Leucitgesteine, Peridotite und Labra-

dorite mit ophitischer Structur. Wir wollen uns jedoch

auf ein letztes Beispiel beschrnken und diejenigen

Processe besprechen, durch welche wir mit Hlfe der

Synthese erfolgreich eine directe Erklrung der erup-

tiven Phnomene der lteren Erdperioden geben

knnen.

Es giebt gewisse alte, krystallinische Gesteine, be-

sonders in den Pyrenen, welche als Ophite bekannt

sind. Die Zeit und die Art und Weise ihrer Bildung

war noch nicht endgltig entschieden, als 1877 Levy

zeigte, dass sie eruptiv seien, und dass sie unter dein

Mikroskop eine merkwrdige Structur zeigen, welche



No. 19. Naturwissenschaftliche Rundschau. 241

er als ophitische" Structur bezeichnete; sie giebt

sich dadurch kund ,
dass' der Feldapath von sehr

rossen Augittafeln umgehen ist. Es schien somit,

das* die opbitisehen Gesteine Eruptivmassen waren, 1

in denen die Abkhlung noch langsamer vor sich

ging, als in den gewhnlichen Gesteinen moderner

Eruptionen. Es war daher bei dem Versuche, den :

ophitischen Typus durch Synthese darzustellen, nthig,

den Augit whrend einer von der Feldspath-

bildung scharf getrennten Phase zur Krystallisation

zu veranlassen und ihm ausserdem eine gengende
j

Zeit zur Krystallisation in grossen Tafeln zu geben.

Zu diesem Zwecke wurde eine Mischung von einem

Theil Anorth it und zwei Theilen Augit nach der

Schmelzung einem ersten Glhen ausgesetzt, wobei

sie is Stunden auf dem Schmelzpunkt des Eisens er-

halten wurde; unter diesen Bedingungen schied sich

der Anorthit aus. Ein zweites Ausglhen von derselben

Dauer wie das erste, aber beim Schmelzpunkt des

Kupfers, fhrte zur Krystallisation des Augits in grossen

Tafeln, welche um den feldspathigen Gemengtheil an-

geordnet waren, und zu denen noch kleine Octaeder

von Magnetit und Picotit sich gesellten. Durch diese

beinerkenswerthe Synthese wurde der eruptive Ur-

sprung der Ophite und die Ursache ihrer Structur

ber allen Zweifel gehoben.

Wir sehen also, wie durch die Synthese mit Er-

folg die Genesis der Gesteine erklrt und jene Dis-

cussionen beigelegt werden, welche bis in die jngste

Vergangenheit in Bezug auf die hauptschlichsten

kristallinischen Typen der Jetztzeit gefhrt wurden.

So vermuthete man z. B.
,
dass bei der Bildung des

Basaltes das Wasser eine wichtige Rolle spielte. Die

aus diesen Experimenten gezogene ,
weit gehende

Folgerung ist nun aber die, dass der Basalt und die

heutigen vulkanischen Gesteine im Allgemeinen durch

einen rein feurigen Schmelzguss gebildet worden sind.

Aber neben diesen herrlichen Resultaten haben

die Gelehrten auch viele fruchtlose Experimente auf-

zuzeigen. Es ist ntzlich, sich daran durch ein Bei-

spiel zu erinnern; denn sie dienen dazu, uns die

Wege zu zeigen, welche vermieden werden mssen,
wenn wir Erfolge erzielen wollen. Diese Misserfolge

umgrenzen das Feld des zuknftigen Experimentes
und bezeichnen die Grenzen, innerhalb welcher Hypo-
thesen noch statthaben knnen. Sie zeigen berdies,

dass die Gesteine, welche wir nach unseren Methoden

synthetisch noch nicht mit Erfolg dargestellt haben,

unter anderen Bedingungen entstanden sein mssen
als diejenigen sind, welche bei der Bildung der mo-

dernen vulkanischen Producte vorgeherrscht haben.

Dieser Scbluss, zu welchem schon die Beobachtung
und Analyse gefhrt haben, ohne jedoch genau die

Ursache angehen zu knnen, wird somit durch das

Misslingen unserer synthetischen Versuche bekrftigt.
Wenn die Synthese auch erfolgreich alle Lavaarten

moderner Eruption dargestellt hat, so ist es ihr doch

noch nicht gelungen, jene Gesteine nachzuahmen,

welche bei den jetzigen Eruptionen nicht mehr ge-

bildet werden. Im Allgemeinen kann man sagen,

dass bis zur Gegenwart alle sauren Gesteine unse-

ren synthetischen Bemhungen widerstanden haben,

ebenso jene, welche unter ihren Gemengtheilen Quarz,

Glimmer, Orthoklas und Hornblende enthalten.

Die Processe der Natur beruhen auf keinen ver-

borgenen Krften, und es kann sein, dass durch

l'ombinatiou jener Mittel, die bereits zu unserer Dis-

position stehen , und unter Modificirung ihrer An-

wendung es uns gelingt, Augenzeuge der Entstehung

jeuer Gesteine zu sein, welche bisher unsere An-

strengungen vereitelt haben. Eine solche Hoffnung
ruht auf den schon erhaltenen Resultaten, die wir als

die Vorzeichen anderer vielleicht noch berraschen-

derer Errungenschaften ansehen knnen. Die Miss-

erfolge der Vergangenheit bereiten uns fr die Siege

des kommenden Tages vor." D.

O. Brofeld: Neue Untersuchungen ber die

Brandpilze und Brandkrankheiten. (Nach-

richten aus dem Club der Landwirfche zu Berlin, 1888,

Nr. 220.)

Von dem Autor der vorliegenden Untersuchungen
1 '

sind bereits wichtige Entdeckuugeu ber die Eut-

wickelungsgeschichte der Brandpilze geliefert und in

dem V. Bande seines Werkes Untersuchungen aus

dem Gesammtgebiet der Mykologie, Brandpilze I,

1883" verffentlicht worden. Die nunmehr lnitge-

theilten Untersuchungen schliessen sich an die frheren

unmittelbar an. Die Versuche mit den Brandpilzen

(Ustilagineen) sind whrend der seit jener ersten Publi-

catiou verflossenen fnf Jahre ununterbrochen fortge-

setzt, und ihre von Abbildungen begleitete ausfhrliche

Publication ist fr eines der nchsten Hefte des oben

citirten Werkes in Aussicht gestellt. Immerhin ge-

stattet uns die vorliegende, iu Form eiues Vortrages

gegebene Mittheilung, ein abgerundetes Bild zu ge-

winnen von dem Gange der Untersuchungen sowohl,

als von den Fortschritten, welche die Kcnntniss der

Brandpilze und der Brandkrankheiten dadurch ge-

wonnen hat.

Als wesentliches Ergebniss der frheren Brand-

pilzuntersuchungen muss der hervorragende Einfluss

bezeichnet werden, welchen sie auf die Auffassung

des Pai'asitismus im Pflanzenreiche ausgebt haben.

Diese Auffassung ging vordem allgemeiu dahin, dass

die Parasiten im engeren Sinne ,
d. h. diejenigen

Pflanzen und vornehmlich Pilze, welche in der Natur

ausserhalb der jedes Mal bestimmten Nhrpflanzen
nicht augetroffen werden, unter der Bezeichnung als

Parasiten" von den sogenannten Saprophyten"

principiell unterschieden waren. Man kam gar nicht

auf den Gedanken, dass ihre Untersuchung durch

Kulturversuche auf anderen als dem natrlichen Sub-

strat der Nhrpflanzen vorgenommen werden knne.

Brefeld's Kulturversuche mit Pilzeu aller Verwaudt-

schaftskreise fhrten jedoch allmlig zu dir klaren

Erkenntniss, dass der Parasitismus als eine im Wege

langdauernder Eutwickelung gewonnene Anpassungs-

erscheinung zwischen Wirthspflanze und Parasiten be-

trachtet werden msse, und dass die mehr oder weniger
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stark ausgeprgte Anpassung an die Nhrpflanze
alle jene thatschlich vorhandenen Ucbergangsstufen

von reinen Saprophyten zu den ausgeprgtesten Pa-

rasiten bestimme und charakterisire. Diese Auf-

fassung begrndete die Vermnthung ,
es mssen sich

viele, wo nicht alle Parasiten der saprophytisehen

Lebensweise wieder zugnglich machen lassen, wofern

man ihnen geeignete Existenzbedingungen auch ausser-

halb ihrer Wirthspflauzen zu bieten vermchte. Diese

Anschauung ist von Brefeld bereits im Jahre 1875 l
),

spter 1881 2
) aufs klarste trotz heftigen dagegen

geusserten Widerspruchs vertreten worden und im

Laufe der Zeit durch mehr und mehr angehufte, un-

widerlegliche Thatsachen bewiesen 3
).

Zu den wich-

tigsten in dieser Hinsicht rechnen wir jene Kulturen

der Brandpilze in knstlichen Nhrlsungen, deren

erste Resultate 1883 publicirt wurden. Zugleich

aber mit dem Beweise, dass Tilze, welche in so aus-

geprgter Weise, wie die Ustilagineen der parasitischen

Lebensweise angepasst waren, in knstlicher Kultur

zu ppigster Vegetation gebracht werden konnten,

wurde ein weiteres Resultat gewonnen , das ebenso

neu als berraschend war.

Frhere Aussaatversuche mit Brandpilzsporen im

Wassertropfen oder auf den Blttern der Nhrpflanze
hatten nur schwchliche Keimungserscheinungen zu

Tage gefrdert (die sogenannten Promycelien mit Spo-

ridien). Jetzt bei ausgiebiger Ernhrung durch sorgsam

hergestellte Nhrlsungen zeigte sich
,
dass beinahe

jeder Brandpilz einen der bis dahin fr selbstndig er-

achteten Hefepilz erzeugte und in seinem Entwicke-

lnngsgang einschloss. Die sogenannten Blastornyceten

oder Sprosspilze hrten auf eine selbstndige Stellung
im System einzunehmen. Um bei jenen frheren

Ergebnissen nicht zu lange zu verweilen, erinnern

wir nur daran, wie die Hefe-Conidien von Ustilago
Garbo (Russbrand) ,

cruenta (Hirsebrand) , Maydis

(Beulenbrand) unter Flssigkeit gebildet, in endlosen

Generationen fortsprossend kultivirt wurden, und nie

etwas anderes als Hefe hervorbrachten, wie der Unter-

schied zwischen diesen und den bekannten, seit mehr

als Tausend Jahren in Kultur befindlichen, Alkohol-

ghrung erzeugenden Hefen zusammeuschwand auf

den einzigen Umstand, dass wir von den ersteren

wissen, von welchen Pilzen sie abstammen, whrend
die Herkunft der letzteren unbekannt ist. Nun war

die weite A'erbreitung der Brandpilze in der Natur

erklrt, nun war auch fernerhin die Erfahrung der

Praxis verstndlich, warum bei Anwendung frischen

Dngers auf dem Felde der Brand berhand nahm
;

man erkannte das gedngte Ackerland als den In-

fectionsheerd, auf dem der Brandpilz in saprophy-

1
) Brefeld, Neue Kulturmethoden. Sitzungsberichte

der naturforschenden Freunde in Berlin, 1875.

-) Brefeld, Schimmelpilze IV, S. 30 bis 33.

") Die Vermutming, dass auch die ausgeprgtesten
Parasiten, die flechtenbildenden Ascomyceten, sich knstlich

mssten ernhren lassen, hat Brefeld bereits 1875 an der

citirten Stelle geussert. Referent konute siel8S7 erweisen.

Vergl. Rdsch. IN, 548.

tischer Lebensweise seine ungeahnt ppige Conidien-

(Hefe-) Vegetation frderte. Wie nun die in ihrer

saprophytischeu Lebensweise bekannt gewordenen
Pilze und an welchen Stellen sie die Nhrpllanzen
befallen, in welcher Weise der Weg der Entwickelung
wiederum von der Hefe zur Brandspfcre zurckfhrt,
das waren die Fragen ,

welche in den neuen Unter-

suchungen Brefeld's ihre Lsung finden sollton.

Als Untersuchungsobjecte dienten zuvrderst drei

Brandpilze, von denen zwei als Typus fr die kmer-
bowobnenden Formen gelten knnen, nmlich Usti-

lago Carbo und Ustilago cruenta, whrend die dritte,

Ustilago Maydis, fr jene Formen charakteristisch ist,

die ihre Braudbeulen an beliebigen Stellen der Wirths-

pflanze hervorbringen. Alle drei erzeugen bei der

Kultur ihrer Sporen eine endlose Sprossung in Hefe-

Conidien. Diese Hefen, das geeignetste Infections-

material, wurden zunchst zum Beginn des Frhjahrs
aus vorjhrigen Brandsporen in grossen Mengen
und in vollkommener Reinheit gezchtet. Hand in

Hand damit ging die Erziehung der Versuchspflanzen.
Da frhere Untersuchungen von R. Wolffund J. Khn
es wahrscheinlich gemacht hatten, dass die ganz junge

Keimpflanze allein den Pilzen ein Angriffsobject biete,

so musste die Aussaat, zunchst von Hafer und Gerste,

und die Hefenkultur, zunchst von Ustilago Carbo,

so eingerichtet werden, dass Wirth und Parasit gleich-

zeitig in dem Stadium der Entwickelung anlangten,

in welchem die Infection vorgenommen werden sollte.

Die Hefen nmlich keimen, wenn die Nhrlsung, in

der sie sprossen, erschpft ist, zu dnnen Mycelfden
aus und schliessen mit dieser Auskeimung, wenn keine

neue Nhrlsung zugefhrt wird, ihre Entwickelung
ab. Eben diese Fden sind es aber, mit denen sie in

die Getreidepflanzen eindringen. Es ist aus diesem

Grunde nothwendig, die Infection vorzunehmen, ehe

die Fadenauskeimung in der Nhrlsung begonnen
und die Infectionskraft der Keime geschwcht hat.

Aber auch die Getreidepflauzen mussten sich in

verschiedenem zwar, doch fr jeden Fall bestimmtem

Entwickeluugszustand befinden, wenn festgestellt wer-

den sollte, wann sie am meisten und wann nicht mehr

der Infectionsgefahr ausgesetzt seien. Die erste Reihe

der Versuche wurde mit Hefen von Ustilago Carbo

an Hafer und Gerste gleichzeitig ausgefhrt, weil

nach der frheren Annahme auf beiden der Pilz vor-

kam. Die Getreidekrner wurden auf Ackererde in

flache Blechkstcn ausgeset, welche in einem be-

deckten Raum bei gleichmssig khler Temperatur

aufgestellt blieben. Eine grssere Anzahl von Iu-

fectionen wurde au Keimlingen vorgenommen, welche

kurz nach dem Erscheinen der Wrzelchen, eben an

dem Getreidekorn sichtbar wurden. Ein Pulverisator

diente zum Anspritzen der in stark verdnnter Nhr-

lsung reichlichst vertheilten Hefe-Conidien. Andere

Versuchsreihen wurden angestellt mit Keimlingen,

die bereits lVa bis 2 cm Lnge zeigten, dann mit

solchen ,
die das Scheidenblatt bereits durchstossen

hatten. In anderen Fllen wurde die ungedngte
oder wiederum die mit Mist gedngte Ackererde in-
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tioirt und danach in der so prparirten Erde die Aus-

saat vorgenommen. Etwa zehn Tage nach erfolgter

[nfectioo wurden die jungen Getreidcpflnzcheu ins

freie Land gesetzt. Das Resultat ergab sieh bei der

Frachtreife in der Zahl der brandig gewordenen
Aehreu. Es war bezglich des Hafers klar, dass die

Infectiou am erfolgreichsten ist bei eben auskeimen-

den, jungen Keimpflanzen, wahrend die Pflanzen von

dein Zeitpunkte au ,
wo das Scheideublatt von den

nchstfolgenden Blttern durchstosseu wird, immun

sind gegen die Angriffe des Pilzes. Die eingedrunge-

nen Keime, welche vielfach gesehen wurden, mssen

bis in den Vegetationspunkt des jungen Keimlings

vordringen ,
wenn die Aehre brandig werden soll.

Wchst die Nhrpflanze in Folge usserer oder innerer

Einflsse sehr langsam, so ist jeder Pilzkeim sicher,

seine Zeit zu erreichen, streckt sich die Pflanze hin-

gegen schnell, so entgeht sie leicht dem Angriff auf

ihre Vegetationsspitze, die Aehre bleibt gesund, und

hierin liegt der Grund, dass von den inficirten Pflanzen

nie mehr als die Hlfte brandig befunden wurde.

Die frischgedngte Erde erwies sich in UebereinStim-

mung mit den bisherigen Erfahrungen der Praxis

als ein sehr gefhrlicher Infectionsheerd.

Das auffallende weitere Ergebniss dieser Versuche,

dass nmlich keine einzige Gerstenpflanze brandig

wurde, fhrte zur Entdeckung eines neuen Brand-

pilzes. Entwickeluugsgesehichtliehe Untersuchung

lehrte nmlich, dass der auf Gerste vorkommende

Brandpilz, welcher in seinen Sporen mit dem auf

Roggen vorkommenden Ustilago Carbo vollkommen

bereinstimmt, dennoch eine ganz andere Art darstellt.

Er erhielt den Namen Ustilago hordei. Whrend

Ustilago Carbo in Nhrlsung die bekannten Hefen

producirt, bildet Ustilago hordei ausschliesslich ein

feinfdiges Mycel, das sich durch stolouenartig aus-

breitende Fden verbreitet. Es war danach nicht

wunderbar, dass die Infection von Ustilago Carbo auf

der Gerste keinen Brand erzeugte.

Die nchste grosse Gruppe von Infectionsversuchen

ist drei Jahre hintereinander, nmlich 1885, 1886 und

1887 mit Sprossconidien von Ustilago cruenta auf

Sorghum saccharatum in hnlicher Weise ausgefhrt,
wie wir es fr Ustilago Carbo gesehen haben. In einen

der vielen Versuchsergebuisse, welche im Original nach-

gesehen werden mssen, wurden von 250 Hirsepflanzer,

die im ersten Keimungsstadium iuficirt waren, im Herbst

180 brandig und nur 70 gesund befunden. Die sehr

umfangreichen Untersuchungen stellten es hier ausser

aller Frage, dass die Pilzkeime zwar in alle jungen,
unentwickelten Pflanzentheile, also auch in die Vi gl

-

tationsspitze der bereits kniehoch gewordenen Pflanze

eindringen, dass sie aber nur dann zur Erzeugung
des Brandes fhren, wenn sie in den eben austreiben-

den Keim der Keimpflanze eingedrungen sind und

hier die Vegetationsspitze erreicht haben. Die so

eingedrungenen Keime bleiben, wie beim Hafer, un-

sichtbar und usserlich gnzlich unbemerkbar in der

ppig gedeihenden Pflanze, kaum dass man in dem
Knoten des Stengels mit mhsamer Untersuchung

Reste der zerrissenen Hyphen nachweisen kann

und erst mit der Geschlechtsreife treten sie in die

ussere Erscheinung und verwandeln die ganze lieihe

der Fruchtknoten in jene braunen
, ber die normale

Grsse des Getreidekornes hinaus missbildenden

Sporenmassen.
Die genaue Verfolgung des Entwicklungsganges

dieser so hchst eigenartigen Krankheit der Hirsepflan-

zen ist fr die Beurtheiluug parasitrer Krankheiten

im allgemeinen von grossem Interesse. Sie. ermg-
licht in diesem speciellen Fall durch klare und deut-

lich erkennbare Einzelheiten eine Reihe von Be-

griffen zu erklren, welche zumeist als Ausdruck fr

Erscheinungen dienen, die in ihrem urschlichen

Zusammenhang unserem Verstndnis^ verschlossen

blieben. Als solche Begriffe sind zu nennen: Die perio-

dische Empfnglichkeit", die individuelle Frdisposi-
tiou fr eine infectise Krankheit", das Incubatious-

stadium", die bestimmte Periodicitt der Krankheit".

Ganz anders gestalteten sich die Resultate der

mit Ustilago Maydis an Maispflanzen in reichster Zahl

und Variation ausgefhrten Infectionen. Auch diese

Versuche wurden whrend derselben drei Jahre wie die

vorhergehenden in den Frhlings- und Sommermonaten

vorgenommen. Anfangs wurden, wie in den frheren

von Erfolg gekrnten Fllen, die Infection an den

jungen Keimlingen versucht; so im Jahre 1885 an

mehreren hundert Stck. Von diesen zeigten einige

wenige 16 Tage nach der Infection Branderscheinun-

gen, und gingen daran zu Grunde, ehe sie noch eine

irgend namhafte Entwicklung erreichten. Alle an-

dern mit grsster Sorgfalt inficirten Pflanzen aber

blieben vollkommen gesund und brachten gesunde
Maiskolben hervor. Da hiernach die Infectiou durch

den Maisbrand nicht, wie bei den frher betrachteten

Brandpilzformen, durch das Scheidenblatt stattfand, so

waren vielleicht andere junge Theile der Pflanze den

Augriffen des Pilzes ausgesetzt. Die Maispflanzen

wurden daher unverletzt und nicht inficirt bis zu

einer Hhe von l 1
/) ni ungefhr herangezogen, dann

aber wurde die Nhrflssigkeit, in welcher zahlreiche,

infectise Keime vertheilt waren, in die geffnete Tte
des obersten Blattes gespritzt. Der Erfolg dieser

Maassregel war ein durchschlagender. Bereits nach

10 Tagen begann das Erbleichen der von der Infec-

onsflssigkeit betroffenen Bltter, und nach abermals

10 Tagen waren sie mit den krebsartigen Auswuche-

rungen des Beulenbrandes in den monstrsesten Formen

berdeckt. Wo die Achse der Pflanze ergriffen war,

traten Verdrehungen in der wunderbarsten Form auf,

welche zusammen mit dem nachtrglich noch erfol-

genden Wachsthum der gesunden Theile pflanzliche

Krppel und Missgestalten hervorbrachten, wie sie in

der Natur nur selten vorkommen mgen. Hier aber

im Versuchsgarten standen beetweise die brandkran-

ken Pflanzen, nicht eine einzige war gesund geblieben.

Die nun folgenden zahlreichen Versuche mit dem

Maisbrand , bezglich deren wir wiederum auf das

Original verweisen mssen, stellten fest, dass die

Infectionirung des Maisbrandpilzes an jeder Stelle der
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Maispflanze, welche junges, noch nicht in den Dauer-

zustand bergegangenes Gewebe besitzt, stattfinden

knne, dass ferner die Entwicklung der Brandbeulen

local beschrnkt ist auf den Punkt, an welchem die

lufection stattgefunden hat. So gelang es z. 13. durch

vorsichtig angestellte Versuche Kolben zu erzielen,

welche an ihrem untern Ende gesunde Krner ent-

hielten, whrend die oberen Krner je in eine pflauinen-

grosse Brandmasse verwandelt waren
,
und mnnliche

Blthenstauden wurden erhalten, an denen einzelne

Blthen mit den Staubblttern zu ungestalteten

Brandmassen wurden ,
whrend die brigen Blthen

vullkommen gesund blieben. Der Verlauf der Krank-

heit war somit auch in diesem Fall vollkommen klar

und bersichtlich.

Die in Aussicht gestellte detaillirtere Publication

der besprochenen Resultate in Begleitung von Abbil-

dungen wird durch diese letzteren zweifelsohne ein

noch erhhtes Interesse gewinnen. Auch sollen als-

dann die Entwickelungsgeschichteu einer Reihe von

Brandpilzen mitgetheilt werden, die bisher eine ge-

naue Untersuchung nicht erfahren haben.

A. Moeller.

R. Savelief: Ueber die zu Kiew angestellten
aktinometrischen Beobachtungen. (Comptes

rendus, 1889, T. CVIII, p. 287.)

Mit einem Crova'schen Aktinometer hat Herr

Savelief auf dem Gterbahnhofe von Kiew, einige Kilo-

meter von der Stadt entfernt, Beobachtungen ber

die Sonnenstrahlung whrend des Jahres 1888 an jedem
schnen Tage von 10 h 30 m bis Mittag ausgefhrt. Bei

den Berechnungen der normalen Sonnenstrahlung wur-

den jedoch nur die Angaben benutzt, welche beim Be-

ginn und am Ende eine regelmssige Erwrmung und

Abkhlung des Instrumentes zeigten; es wurden ferner

die Beobachtungen ausgeschlossen, welche gelegentliche,

niedere Werthe enthielten, wahrscheinlich als Wirkung
einer vorberziehenden, unsichtbaren Wolke. Die Resul-

tate der Beobachtungen waren folgende :

Die Intensitt der Sonnenstrahlung wuchs vom
Mrz (1,24 Cal.) bis zum 8. Mai, wo sie ihr Maximum

(1,39 Cal.) erreichte, dann nahm sie langsam ab und er-

reichte das seeundre Sommer - Minimum Anfangs Juli

(1,18 Cal.). Im September trat dann das seeundre

Maximum (1,23 Cal.) auf und die Curve erreichte ihr

Ilauptminimum (1,13 Cal.) rra Winter-Solstitiuni.

Zur Bestimmung der Sounencoustante wurde der

7. Januar 1889 gewhlt, wo bei klarstem, wolkenlosem,
tief blauem Himmel massiger Westwind bei etwa 7CG mm
Druck und einer Temperatur zwischen 6,5 und

12,3" herrschte. Von 9 Uhr Morgens bis zum Sonnen-

untergang wurden 12 aktinometrische Beobachtungen

ausgefhrt, von denen drei um die Mittagsstunde ge-

wonnene wegen ihres zu niedrigen Wcrthes ausgeschieden

wurden; die brigen 39 wurden nach der von Crova
angegebenen Methode und nach seiner Formel be-

rechi et. Das Resultat war, dass die Sonnenconstante

zwischen 2,90 Cal. und 3,11 Cal. variirte, im Mittel also

2,96 Cal. betrug; und wenn mau diesen Werth auf

den mittleren Sonneuabstaud reducirt, erhlt mau

2,S6 Cal.

Herr Crova betont in einer Bemerkung zu diesen

Beobachtungen die Wichtigkeit derselben, da sie fr
Kiew ziemlich denselben jhrlichen Gang der Strah-

lungsintensitt ergeben ,
den er selbst fr Montpellier

gefunden (Rdsch. III, 333), und weil dort die Sonnen-

constante an einem schnen Wintertage einen Werth

hatte, der 3 Cal. nahe kommt, whrend in Montpellier
ein hnlicher Werth nur auf dem Ventoux-Berge beob-

achtet wurde (Rdsch. IV, 197). Die Atmosphre ist da-

her viel diathermaner in Kiew als in Montpellier, und

fortgesetzte Beobachtungen an so gnstigen Stationen

wren von hchster Wichtigkeit.

C. Luedeking: Anomale Dichten des geschmol-
zenen Wismuth. (TransactioDS of the Academv of

Science of St. Louis, 1888, Vol. V, p. 292.)

Das Wasser besitzt bekanntlich anomale Dichten,

indem es beim Abkhleu von 4 bis sich ausdehnt,

und wenn man das Erstarren verhindert, so dehnt es

sich noch weiter aus, bis es das Volumen des Eises bei

der entsprechenden Temperatur erreicht hat, dann zieht

es sich zusammen. Eine Erklrung dieses abnormen

Verhaltens der Dichte ist noch nicht gefunden worden;
man weiss nur, dass es in Zusammenhang steht mit der

Thatsache, dass das Wasser beim Erstarren sich aus-

dehnt. Da es nun auch von einigen anderen Krpern
bekannt ist, dass sie beim Erstarren sich ausdehnen, so

suchte Herr Luedeking fr einen unter diesen, nmlich
fr das Wismuth, zu ermitteln, ob dasselbe im flssigen
Zustande hnlich anomale Dichten darbietet wie das

Wasser.

Die Versuche wurden nach der dilatometrischen Me-

thode angestellt; als Dilatometer wurden gewhnliche
Quecksilber-Thermometer benutzt, deren Masse, Volumen,
Inhalt der einzelnen Scalenabtheilungeu genau gemessen
war; das Quecksilber wurde aus ihnen durch Destillation

entfernt, in fast vollstndig evaeuirtem Zustande wurden
sie mit flssigem Wismuth gefllt. Das Wismuth-
Thermometer wurde dann in ein Quecksilberbad von

300 C. gebracht ,
und whrend die grosse Quecksilber-

masse langsam abkhlte, wurde der Stand des Wismuth-
Thermometers in derselben Weise wie das eines gleich-

zeitig beobachteten Quecksilberthermometers abgelesen.
Man konnte nun die Temperatur innerhalb der in Frage
kommenden Grenzen steigern und sinken lassen und so

die Ablesungen controliren. Die Experimente und Beob-

achtungen boten, wie leicht zu bersehen, grosse

Schwierigkeiten; gleichwohl hat Herr Luedeking
einige zuverlssige Resultate erzielt.

Nach den zwei besten Messungen erstarrte das

Metall (zertrmmerte das Gefss) bei der Temperatur
260 und 2l; das speeifische Gewicht betrug bei 280 C.

9,415; die grsste Dichte wurde erreicht iu dem einen

Versuch bei etwa 2GS C.
,

in dem zweiten bei etwa

270 C.
;
von dem Punkte der grssten Dichte bis zum

Zertrmmern des Gefsses hatte sich das flssige Metall

in beiden Fllen um 1
/.2 Sealentheil ausgedehnt. Hier-

durch ist also die Existenz der auomalen Dichten auch

fr das Wismuth nachgewiesen; doch sind dieselben

nicht so ausgesprochen wie beim Wasser. Die abnorme

Ausdehnung des Wismuth betrug nmlich im ersten

Falle 0,0000853 und im zweiten 0,0000870, whrend sie

fr Wasser 0,000122 betrgt. Die Wrmeausdehnung
des Wismuth von dem Punkte seiner maximalen Dichte

270" bis 300 wurde = 0,00001425 gefunden in inter-

essanter Uebercinstimmuug mit dem kubischen Aus-

dehnungscoeftieienten des festen Metalls zwischen

und UNI", der = 0,0000411 ist. Die Ausdehnung beim

Erstarren des Wismuth betrug 3 Proc. gegenber
9 Proc. beim Wasser.

Herr Luedeking vergleicht schliesslich seine Re-

sultate mit denen des Herrn Viceutini (Rdsch. II, 135),

von denen sie in wesentlichen Punkten abweichen. Letz-
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terer fand das Dichtemaximum des geschmolzenen Wis-

nuith bei der Temperatur des Frstarrens, so dass diesem

Metalle die anomale Ausdehnung des Wassers fehlte,

und ferner hat er den Auadehnungscoefficienten zwischen

der Schmelztemperatur und 300 = 0,000112 gefunden,
also fast dreimal su gross, als der hier gemessene Werth.
Herr Luedeking glaubt diese Abweichungen damit er-

klaren zu knnen, dass seine eigenen Dilatometer be-

deutend empfindlicher waren (6 und 3,5 mal so empfind-

lich), und dass Vicentiui beim Einfllen des Metalles

in das Dilatometer die an der Wand hngende Luft-

schicht nicht entfernt hat.

Alexander Bernstein: Ueber die Erwrmung
dnner Drahte durch den elektrischen
Strom. (Centralblatt fr Elektrotechnik, 1889, Band XI,

S. ltio.)

Fr die Herstellung einer bestimmten Temperatur
in einem Leiter ist_ein Strom erforderlich, welcher der

Formel C = a \ <l
:)

entspricht, in welcher C den Strom,
(/ den Durchmesser des Drahtes und u eine Constantc

bedeuten. Die experimentellen Prfungen hatten jedoch
ergeben, dass diesem Gesetze nur Drhte folgen, deren

Durchmesser grsser als 0,25 mm ist. Da nun alle

bisherigen Versuche nur unter dem normalen, atmosph-
rischen Drucke angestellt waren, hat Herr Bernstein
das Verhalten der dnneu Drhte in verdnnter Luft
und im Vacuum zu bestimmen gesucht. Fr musste sich

jedoch dabei, da genaue Temperaturmessungen nicht

ausfhrbar waren
,
darauf beschrnken

,
das Eintreten

schwacher Rotkgluth im dunklen Zimmer als Maassstab
der Erwrmung zu betrachten. Die Versuche wurden au

elektrischen Glhlampen augestellt, iu deueu die dnnen
PJatindrhte von 0,00 bis 0,01) mm Durchmesser horizontal

ausgespannt wann.
Die Resultate dieser Messungen waren: 1) Bei einem

vollkommenen Vacuum ist die zur Erhaltung einer be-

stimmten Temperatur des vom Strome durchflossenen

Leiters nthige Energie pro Flcheneinheit vom Durch-
messer des Leiters unabhngig. 2) Bei nicht vollkom-

menem Vacuum hat die directe Abkhlung durch die

den Leiter umgebenden Gase einen bedeutenden Einfluss,
welcher jedoch bei grsserem Durchmesser des Leiters

erheblich geringer ist, als bei kleinerem Durchmesser.
Bei atmosphrischem Druck ergab sich z. B., dass der

Draht vom grssten ,
untersuchten Durchmesser den

sechsfachen Betrag der beim Vacuum uthigen Energie
erforderte, whrend der feinste, untersuchte Draht den
15 fachen Betrag beanspruchte.

Francis Gotch: Weitere Untersuchungen ber
die elektromotorischen Eigenschaften des
elektrischen Organs von Torpedo marmo-
rata. (Philosophica) Transactions of the Royal Society
of London, 1889, Vol. 179 [U], p. 329;)

In der vorliegenden Abhandlung, welche einen

Abschnitt seiner Untersuchungen ber die elektromo-

torischen Eigenschaften des elektrischen Organes von

Torpedo enthlt, unterzieht Herr Gotch die im Jahre

1885 von Herrn E. du Bois - Reyniond im elektri-

schen Organe von Torpedo beschriebene irreeiproke
Leitung" einer Nachprfung. Zur Orientdrung sei

hier kurz erwhnt, dass das elektrische Organ des

Torpedo whrend des Lebens constant einen Eigen-
strom liefert, der im Organ selbst von der Bauch- zur

Rekenseite geht, so dass der Rcken stets positiv er-

scheint gegen einen entsprechenden Punkt der Ober-
flche an der Bauchseite. Dieselbe Richtung hat der

elektrische Sehlag, den der Fisch spontan oder in Folge
von Reizen crtheilt. Bei der Prfung der Leitungs-

fhigkeit des elektrischen Organs fr elektrische Strme,
sowohl Volta'sche, wie iuducirte, hat nun Herr du Bois-

Reymond gefunden, dass, wenn de' Strom durch das

elektrische Organ in der Richtung der Lngssulen, aus

denen das elektrische Orgau besteht, also entweder vom
Bauch zum Rcken oder umgekehrt hindurchgeschickt

wird, die Leitungsfhigkeit eine verschiedene ist. Sie

ist grsser, wenn der hindurchgeschickte Strom dieselbe

Richtung hat, wie der Eigenstrom und der elektrische

Schlag, oder wie es von Herrn du Bois-Reymond be-

zeichnet worden
,
wenn er homodrom" gerichtet ist,

als bei entgegengesetzter Richtung ,
wenn der Strom

heterodrom" ist.

Herr Gotch hat nun bei der Wiederholung der

Versuche zunchst die Thatsache selbst, dass nmlich
der homodrome Strom einen viel grsseren Ausschlag
am Galvanometer erzeugt als der heterodrome, voll be-

sttigt gefunden. Er hat sodann die Erscheinung nher
zu analysiren gesucht mit Hlfe des Rheotoms, eines

Apparates, welcher es gestattet, das Organ fr sehr

kurze Zeit und in beliebigen ,
kleinen Intervallen nach

dem Ilindurchsendeu eines kurzen Inductionsschlages,
mit dem Galvanometer in Verbindung zu setzen. Die

Versuche wurden iu mannigfacher Richtung variirt,

indem sowohl mittelst verschiedener Temperatur die

Reactionsfhigkeit modificirt als auch die Strke
,

Rich-

tung und Art des Stromes (auch der elektrische Schlag
des Fisches selbst wurde in dieser Beziehung verwendet),
den das Orgau leiten sollte, mannigfach verndert wur-

,

den. Die Resultate, welche Herr Gotch hierbei er-

halten, fasst er iu folgende Schlussstze zusammen.
Durch die Versuche, deren Einzelheiten iu der Ab-

handlung gegeben sind, wurde gezeigt, dass ein isolirter

Streifen des elektrischen Orgaus, der einige Sulen, aber
keine grsseren, in dieselben eintretende Nervenstmme
enthlt, erregt werdeu kann, wenn ein elektrischer

Strom von betrchlicher Intensitt (z. B. eines Induc-

tionsschlages) durch die Sulen hindurch geht. Die
Reaction eines solchen rganstreifens gleicht in allen

Einzelheiten der Reaction eines Nervmuskelprparates
bei der Reizung seines versorgenden Nerven.

Hieraus folgt, dass die Erscheinung der irreeiproken

Leitung", auf welche die Aufmerksamkeit durch d u

B oi s - Reym ond gelenkt worden ist, nur beobachtet

wird, wenn die Galvanometer-Wirkung des erregenden
Inductionsstosses, und die der Reaction sich combiniren.

Ausser dieser scheinbaren irreeiproken Leitung, von
welcher wenigstens in diesen Versuchen gezeigt worden
ist

,
dass sie nichts Anderes sei als die algebraische

Summirung zweier elektromotorischer Wirkungen, giebt
es keinen Beleg fr irgend eine Irreciprocitt. Wenn
dafr gesorgt ist

,
dass vom Galvanometer alle spteren

elektromotorischen Aenderungen abgehalten werden,

zeigen die Inductionsstssc keine Ungleichheit, die davon

abhngt, ob sie iu ihrer Richtung homodrom oder hete-

rodrom sind.

Ferner wurde gezeigt, dass ein Streifen des Orgaus

erregt werden kann, wenn durch seine Sauleu ein Strom

hindurch geht, der von der Reaction eines Nervenorgan-

Prparates gegen die Reizung seines Nerven herrhrt.

Endlich wurde gezeigt, dass der Erregungsvorgang
iu dem Orgau krftiger Fische, mag dieser hervor-

gerufen sein durch Reizung eines Nerveustammes oder

durch den Durchgang eines inducirten Stromes durch

das Organ, an sich einen zweiten Erregungsvorgang

hervorruft; dieser wieder einen dritten u. s. f. Die

zweite Aenderuug ist, wie sich zeigt, aller Wahrschein-
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lichkeit nach eine secundre Reactiou, die veranlasst

wird von der Reizung der Nerven des reagirenden Ge-

webes durch deu Strom, der von dem primren Erre-

gungszustand veranlasst wird.

L. Brieger: Ueber sieht der bisher in ihren Haupt-
eigenschaften bekannten Ptomaine und
Toxine. (Archiv fr pathologische Anatomie und Physio-

logie, 1889, Bd. CXV, S. 483.)

In neuester Zeit ist von einer Reihe von Forschern,
in besonders hervorragender Weise durch Herrn Brieger,
eine grosse Anzahl basischer Verbindungen als Producte

der Zersetzungen animalischer Substanzen und des Stoff-

wechsels von Bacterien aufgefunden, welche nach ver-

schiedenen Richtungen hin eine grosse Rolle spielen

und nach ihrer Herkunft von Leichen Ptomaine, nach

ihrer giftigen Wirkung Toxine genannt werden. Bei

Gelegenheit der nhereu Erforschung eines neuen Alka-

loids dieser Gruppe, des Mytilotoxins, des Giftes der

Miessmusehel (Rdsch. II, 431), giebt Herr Brieger eine

Uebersieht ber die bisher mehr oder minder genau
studirten Ptomaine und Toxine, welche bereits 41 Sub-

stanzen umfasst, obwohl eine ganze Reihe noch unvoll-

kommen erforschter weggelassen wurde. Aus dieser

sehr daukeuswerthen Zusammenstellung sollen hier nur

diejenigen Substanzen erwhnt werden, deren ratiouelle

chemische Formel bereits sicher erkannt oder doch wahr-

scheinlich gemacht ist. Um die Tabelle zu vereinfachen,
sind die Namen der Entdecker und die Eigenschaften der

Alkaloide weggelassen und ihre physiologische Wirkung
so bezeichnet, dass die giftigen mit -\-, die ungiftigen
mit angefhrt sind.

Name

Muthylcmin . ,

Dimethylamin .

Empirische
Formel

CH5 N

c2Hr N

Rationelle Formel

CH3 NH2

CH3/MU

CH;
Trimetliylamin C3H9N

Autliylamin

\v

Diaethylamin .

Triaethylaroin .

Propylamin . .

Collidin (?) . .

S( ermill . .

I'utrescin 4- . .

Mcthvlguani-
din + . . .

Neu i in -f

C'holin +

C0H7N

4HN

C',-,H l5 N

C0H5N

C.,H,oNs

CsHuNj

C2H7N3

C5H13NO

C5H15NO.

CHo

CH3-JN
ch/
C H5 NH;

CH3
- CHj
NHo

C6H5 -NH<(g|a?

\-H? oder

CIL, CH = NH?
NHa CH - CHo

CHo. CH2

NH;

Nllj CHS CHo
tu., CIL,

CHo NHo

NH _ C/NH-
,XIL,

Faule Hefe, faule

Fische
, gif I ige

Wurst

Faule Dorsche und
Hechte, giftige
Wurst

Fault r Leim

Fauler Leim und
faules Ochsen-
pankreas

Sputum, menscht.
Sperma, Cholera-
kulturen

Faules Fleisch und
Fisch

, inenschl.

Leichen, Cholera-
kulturen

Fleisch- und Fisch-

fulniss, Cholera-
kulturen

, faules
Kiweiss

CHj Faules Fleisch, Cho-
lerakulturen

Faules Fleisch, faule
Lorcheln

C5 H,, NO.,

4- Hs O Micssmuschcln, Urin

/CH,).,NM!H 2
= CH

NOH

/(CHi,),,
N^-CHo CHo OH Menschliche Lcicheu
\OH

CHo-XlCH,),

CO o

Mit Recht hebt Herr Brieger hervor, wie wichtig
die Kenntniss der rationellen Zusammensetzung dieser

basischen Stoffwechselproducte der Bacterien nicht bloss

fr den Chemiker, sondern auch fr den praktischen
Arzt ist. Denn erst mit der Aufdeckung der inneren

chemischen Anordnung dieser Alkaloide, sowie ihrer

Beziehungen zu anderen Verbindungen erffnet sich der

Ausblick auf das fernere Getriebe der Bacterien im
menschlichen und thierischen Krper.

Was schliesslich das Mytilotoxin, das Alkaloid der

giftigen Miessmusehel, betrifft, so ist seine empirische
Formel C

(1
H ]5N 2 ;

die rationelle Formel konnte noch

nicht festgestellt werden. Herr Brieger vermuthet, dass

es ein Abkmmling des in den Muscheln reichlich vorhan-

denen Betaius sei, und durch den Eintritt von CII 3 ent-

stehe; seine Constitution wre dann: (OH)N .(CHg),

CH.(CH 3)C0H.

C, Retzius: Ueber die Eutwickeluug der Myxine
glutinosa. (Verhandlungen des biologischen Vereines

zu Stockholm, 1888.)

Vor Kurzem wurde ber eine Arbeit Nansen' s

berichtet (vergl. Rdsch. IV, 206), aus welcher hervor-

ging, dass Myxine als ein protandrischer Hermaphrodit
'

anzusehen sei. Aehulich lauten die Angaben des Herrn

Retzius. Auch er fand hinter dem Ovarium einen ge-

lappten Krper, in dessen Gewebe in grosser Menge
Keintheilungstiguren vorhanden waren, welche auf

Stadien der Spermatogenese entschieden hindeuteten.

Der Hermaphroditismus von Myxine scheint demnach
festzustehen. Echte Mnnchen fand Herr Retzi us nicht,

obwohl er viele Hunderte von Thieren untersuchte.

Herrn Retzius' Bemhungen waren hauptschlich
darauf gerichtet, reife Eier von Myxine zu erhalten, um
die noch gnzlich unbekannte Entwickeluug des Thieres

zu studireu. Wie das anderer Forscher blieb auch sein

Bemhen unbelohnt. Nur einmal fand er beim Oeffuen

eines Thieres
,

unter anderen ein ziemlich reifes Ei,

welches deu bereits frher beschriebenen Hakenapparat
schon besass. Es war dies im Juli. Doch blieb es der

einzige Fall und ein Schluss auf die Laichzeit der Myxine
ist daraus nicht zu macheu. Es ist zu wnschen, dass

die weiteren Untersuchungen des Verfassers, welche er

in Aussicht stellt, von besserem Erfolge begleitet sein

mchten. E. Korse holt.

Robert Liipke: Ueber die Bedeutung des Kaliums
in der Pflanze. (Landwirtschaftliche Jahrbcher, 1888,

Bd. XVII, S. 887.)

Bei einer Neuprfung der Bedeutung, welche das

Kalium fr den Ernhrungsprocess der Pflanzen besitzt,

wollte Herr Lpke den in kalifreier Nhrlsung ge-

zogenen Pflanzen auch das Kali
,
welches den Samen im

Reservestoffe mitgegeben ist, vorenthalten, und ent-

fernte zu diesem Zwecke die Kotyledonen der gekeimten
Samen in einem mglichst frhen Stadium der Ent-

wickeluug. Dieser Versuchsplan beschrnkte die Zahl

der Pflanzen auf nur wenige Arten, welche einen solchen

Eingriff vertragen konnten, es waren dies die Schmink-

bohne (Phaseolus multirlorus) und die Gartenbohne (Pha-

seolus vulgaris). Mit jeder Pflanze wurden sechs Ver-

suchsreihen angestellt, uud zwar zwei in vollstndiger

Nhrlsung, wie sie im Laboratorium des Herrn Frank
sich fr Wasserkulturen als ausreichend erwiesen hatte;

von diesen war Reihe I den vollstndigen Keimlingen

berlassen, whrend in Reihe II die Kotyledonen abge-
schnitten waren. Reihe III und IV wurden mit der

kalifreien Nhrlsung angestellt; die Zusammensetzung
war ganz dieselbe bis auf den Ersatz des Kalium durch

Calcium, auch hier wurden in Reihe III die Samen voll-

stndig, in Reihe IV nach Abtragung der Kotyledonen
kultivirt. Reihe V und VI wurden resp. mit und ohne

Kotyledonen in destillirtem Wasser gezogen.

Von den sechs verschiedenen Versuchsreihen in

beiden Pflauzenarten werden in der ausfhrlichen Ab-

handlung genau die mikroskopischen Befunde, wie die
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anatomischen und mikrochemischen Ergehnisse geschil-

dert, welche in wesentlicher Uebcrcinstimniung zu fol-

genden Schlssen gefhrt haheu :

Die Pflanzen vegetiren in kalifreier Lsung; sie

hihlen seihstndig Strke, assimilireu also vollstndig
und nehmen an Gewicht zu; und seihst die Production

der anderen plastischen Stoffe, ferner die Zellbildung

gehen thatschlich von statten. Bei Phaseolus vulgaris

kam es sogar trotz der Kaliarmuth zur Bildung von

Rcproductiousorganen. Seihst, wenn der dem Samen

beigegebene Kaligehalt durch Ausschaltung der Kotyle-

donen auf ein Minimum reducirt wurde, erwiesen sieh

die Pflanzen noch lebensfhig ja sie entfalteten in

Folge frhzeitiger Anpassung au ihre Drftigkeit eine

relativ grssere Energie". Freilich standen sie den

normal ernhrten Pflanzen sehr bedeutend nach, indem

ihr Wachsthum und die Production von Organen nur

in beschrnktem Maasse erfolgte. Verfasser stellt auf

Grund seiner Erfahrungen an Bohnen die Vermuthung
auf: Das Kalium ist kein fr eine einzelne Function

der Pflanze allein bestimmter Nhrstoff, sondern gehrt,
wie Stickstoff, Phosphor, Schwefel etc., zu denjenigen
Elementen

,
von welchen wahrscheinlich zum Aufhau

einer jeden Zelle ein gewisses Quantum unentbehrlich

ist." Dass andere Beobachter ber die Bedeutung des

Kali andere Resultate erzielt, und besonders eine nhere

Beziehung zum Assimilationsprocess gefunden haben,

mag zum grossen Theil daher rhren, dass sie mit anderen

Pflanzen experimentirt haben, deren Kalihedrfuiss ein

ungleich grsseres gewesen, als bei den Bohnen.

Emil Wohlwill: Joachim Jungius. Mit Beitrgen zu

Juugius' Biographie und zur Kenntniss seines

handschriftlichen Nachlasses. (Hamburg und Leipzig,

Verlag ron Leopold Voss. 1888.)

Der berwiegende Theil dieser hchst interessanten

Schrift ist identisch mit einer Festrede, welche der Autor

am 22. October 1SS7 zur Feier des dreihundertsten Ge-

burtstages Jungius' gehalten hatte. Derselbe ist auch

heute noch, selbst in Fachkreisen, wenig bekannt, obwohl

ein Leibnitz auf seine philosophisch-physikalischen, ein

Goethe auf seine botanischen Arbeiten als bedeutende

Leistungen aufmerksam gemacht hatte, und so war es

denn nur in der Ordnung, dass aus Hamburg eine neue

Anregung zur besseren Wrdigung eines der ersten

deutscheu Forscher des 17. Jahrhunderts erging, denn

in dieser Stadt hatte Jungius viele Jahre verlebt, dort

hatte er als Rector und Pdagog sich hohe Verdienste

um das von ihm geleitete Johanneum" erworben. Vor-

her allerdings war das Leben des Jungius, wie wir

vou seinem Biographen erfahren, ein ziemlich bewegtes

gewesen. In Padua holte er sich den medicinischen

Doctorgrad, dann sehen wir den jugendlichen Gelehrten

in Giessen
,

Ilehnstdt und zweimal in Rostock Pro-

fessuren verschiedener Wissenszweige bekleiden; aber

zur Ruhe gelangte er noch nicht, sondern lehrend und

lernend durchzieht er Deutschland, ein Virtuos in der

damals von vielen gepflegten Kunst, mitten in der Un-

ruhe des Reisens an der eigenen und au der Bildung
anderer mit rastlosem Streben zu arbeiten. Endlich am
19. Mrz 1029 ward er Schulvorstand in der alten Hanse-

stadt, und ihr blieb er treu, bis am 23. September lf>57

der Tod den Siebzigjhrigen aus seinem Schaffen abrief.

Eine Ruhezeit war freilich auch der Hamburger Auf-

enthalt nicht fr ihn gewesen, davor bewahrte ihn sein

nicht auszurottender Drang, Neues und Besseres au

die Stelle des Veralteten zu setzen, und eben dieses

Streben musste den reformfreudigen Mann auf wissen-

schaftlichem, staatlichem und religisem Gebiete mit

den Htern der Tradition in manche Misshelligkeiteu

bringen.

Jungius Lebensaufgabe war Bekmpfung der

damals noch auf Schulen und Universitten in ver-

nderter Form zwar, aber sachlich mit kaum erscht-

terter Kraft herrschenden Scholastik des Mittelalters.

In der Einleitung entwirft, uns Wohlwill, dessen ge-

schichtlicher Scharfblick uns schon zu wiederholten

Malen erfreuen durfte, mit grossen, sicheren Zgen ein

Bild von dem Staude der aristotelischen Naturphilosophie,
wie dieselbe zu Endo des Jahrhunderts der Reformation

sich gestaltet hatte; Luther's Opposition gegen den

Stagiriten hatte nicht einmal unter seinen eigenen An-

hngern Platz gefunden ,
mit so richtiger Einsicht er

auch die Lectio Aristotelica" durch eine Lectio Pli-

niana" ersetzt wissen wollte, denn Melanchton's Pda-

gogik war noch allzu sehr auf die alten Lehrbcher

zugeschnitten. Jungius dagegen nahm den Kampf auf

der ganzen Linie auf; zu der gesunden Atomistik des

Demokrit gedachte er zurckzukehren und die Physik
rationell zu begrnden. Freilich gelangte er nicht dazu,

seine Ansichten in zahlreichen Druckwerken zur Geltung
zu bringen, allein heutzutage hat man dafr angefangen,
seinen voluminsen, handschriftlichen Nachlass grnd-
lich zu durchforschen

,
und die vorliegende Verffent-

lichung macht uns mit vielen Thatsachen bekannt, von

welchen man frher Kenntniss nicht besass. So erfahren

wir, dass Jungius schon in sehr frher Zeit an der

Beobachtung der Sonnenflecke sich betheiligte, dass er

mit Kepler in nahen, persnlichen Beziehungen stand,

dass er. in einer besonderen anonymen Schrift zu Gunsten

der Korpuscularphilosophie seines Zeitgenossen, des be-

rhmten Wittenberger Physiologen Senner t eintrat.

Vielen Dank verdient der Verfasser auch fr seinen

Nachweis, dass die Royal Society" niemals, wie man

behauptet hat, daran dachte, die smmtliche nachge-
lassenen Pajnere des Jungius im Druck herauszugehen.
Wir wnschen, dass Herr Wohlwill noch die Msse
finden mge, uns mit einem grsseren Werke ber den

neben Kepler hervorragendsten deutschen Natur-

forscher aus der Zeit des dreissigjhrigen Krieges,
den Lehrer des berhmten Geographen Varenius, be-

schenken zu knnen. S. G n t h e r.

Paul du Bois-Reymond f.

Nachruf von Professor J. Bernstein.

Am 7. April d. J. starb auf der Durchreise nach

Neuchatel in Freiburg i. Br. der Professor der Mathe-

matik an der Berliner technischen Hochschule, Dr. Paul
du Bois-Reymond, nach kurzem Krankenlager im

Alter von 57 Jahren. In Berlin geboren, Sohn des aus

der franzsischen Schweiz stammenden Geh.-Reg.-Raths

fr die Neuenberger Angelegenheit F.D. du Bois-Rey-
mond, studirte er in Knigsberg Mathematik und Phy-
sik als Schler von Richelot und Neumann. Nach

kurzer Wirksamkeit als Gymnasiallehrer habilitirte er

sich im Jahre 18G5 in Heidelberg, wurde 1870 zum
ordentlichen Professor nach Freiburg berufen und nach-

dem er von dort nach Tbingen bergesiedelt war,

folgte er im Jahre 1884 einem Ruf an die Berliner

technische Hochschule.

Im Verkehr mit seinem Bruder
,
dem Physiologen

E. du Bois-Reymond und dessen Freunden Brcke,
Helmholtz, Ludwig und Anderen, wendete sich Paul

du Bois-Reymond frhzeitig experimentellen Studien

zu. Nachdem er im Jahre 1854 eine Brochre Unter-

suchungen ber die Flssigkeiten u. s. w." verffent-
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licht hatte, vervollstndigte er die darin begonnenen

Beobachtungen durch Versuche, die in Poggendorff 's

Annalen 1858 beschrieben sind. Diese Arbeit lehrte

neue und interessante Erscheinungen kennen, welche

bei der Ausbreitung von Flssigkeiten auf Flssigkeiten

entstehen. Anknpfend au die besnftigende Wirkung
des Oels auf eine strmisch bewegte Wasserflche, beob-

achtete der Verfasser eine eigenthmliche Flssigkeits-

bewegung, welche eintritt, wenn man auf eine dnne,
auf Wasser schwimmende elschicht einen Tropfen
Alkohol bringt. Whrend sich der Alkohol unter Bil-

dung einer Vertiefung auf dem Oel ausbreitet, erhebt

sich darunter das Wasser in einer Beule gegen die Ober-

flche hin. Hieran schlssen sich eine Anzahl hnlicher

Beobachtungen ,
sowie die Untersuchung einer statio-

nren Ausbreitung, die durch einen continuirlichen Strom

einer Flssigkeit erzeugt wird. Nachdem in den Ar-

beiten von Mensbrugghe und Ldtge der Begriff

der Oberflchenspannung" zur Aufstellung einer Theorie

dieser Vorgnge benutzt war, unterwarf Paul du Bois-

Reymond dieselbe einer mathematischen Kritik, verblieb

aber, wie schon frher, bei der Ueberzeugung, dass die

beobachteten mechanischen Effecte auf die Existenz einer

in dnnen Schichten gewisser Flssigkeiten auftretenden

Repulsionskraft beruhen (Pogg. Annal. 18G9).

Die mathematischen Schriften von Paul du Bois-

Reymond sind: Beitrge zur Interpretation der par-

tiellen Differentialgleichungen mit drei Variabein", 18G4.

Neue Lehrstze ber die Summen unendlicher Reihen",

1870. lieber die Fourier'schen Darstellungsformeln",

187G. Zur Geschichte der trigonometrischen Reihen",

1880. Von seinem letzten Buche die allgemeine Functious-

theorie", 1882 (Tbingen) ist nur der erste Band er-

schienen, enthaltend Metaphysik und Theorie der mathe-

matischen Grundbegriffe. In diesem weit angelegten

Werke zeigt der Verfasser, dass in seinem reich begabten
Geiste neben dem rein formalen mathematischen Denken

ein offener Sinn fr alles Geschehen im weiten Reiche

der Natur und in den Grenzen des menschlichen Daseins

herrschte. Aus den letzten Jahren stammt eine in diesem

Blatte verffentlichte Mittheilung desselben: Ueber die

Unbegreiflichkeit der Fernkraft" (Rdsch. III, 169). Neben

Denen
,
welche mit dem Verstorbenen wissenschaftlich

und persnlich in Verkehr getreten sind, betrauert auch

unsere Zeitschrift in ihm einen wohlwollenden Freund.

Vermischtes.
In seinem Neuen Katalog der vernderlichen Sterne"

hat Herr S. C. Chandler die verschiedenen Farben die-

ser Sterne durch Zahlen bezeichnet, welche die Tiefe der

rothen Frbung ausdrcken; und jngst verffentlichte

er ber die Art und Weise, in welcher diese Zahlen

gefunden worden, eine neue Mittheilung, welcher wir

nach der Nature" vom 7. Februar Folgendes entnehmen.
Zwei verschiedene Methoden sind hierbei benutzt worden.
Die eine ist von Klein angegeben und besteht darin, dass

die Sterne nach einer Scala geordnet werden, in welcher
das reine weisse Licht bedeutet, 1 die leichteste, bemerk-

bare Beimischung von Gelb zum Weiss u. s. f., 4 das volle

Orange, und 10 das reinste, rothe Licht ausdrckt, wie

es z. B. in R Leporis erscheint. Trotz der Unbestimmt-
heit dieser Eintheilung berzeugte sich Herr Chand ler

doch durch die Erfahrung, dass die Einordnung der

farbigen Eindrcke leichter erfolgt, als man im Voraus
denken sollte. Die zweite Methode ist viel genauer und
besteht in der Schtzung der relativen Helligkeitsnderung
zweier Sterne, die veranlasst wird, wenn erst ein blaues,
dann ein rothes Glas zvvischengeschaltet wird. Nehmen
wir an , ein weisser und ein rother Stern erscheinen
ohne Glas gleich hell, dann wird der weisse Stern heller

erscheinen
,
wenn man beide durch das blaue Glas be-

trachtet, und schwcher, wenn das rothe Glas zwischen-

geschaltet wird
;

der Unterschied wird ziemlich ge-
nau nach Argelander's Methode der Helligkeitsbe-

stimmungen geschtzt, und man hat so genaue Messungen
der Farbenunterschiede zweier Sterne, freilich nach
einer willkrlichen, von der Natur der Glser abhngi-
gen Scala. Herr ('handler hat GG5 Bestimmungen an
108 teleskopischen Vernderlichen nach der ersten und
287 an 77 von denselben Sternen nach der zweiten Me-
thode ausgefhrt.

Zwei interessante Resultate haben sich aus diesen

Messungen ergeben: Erstens, dass die Beobachtungen
keinen systematischen, von der Grsse abhngigen Fehler

ergeben haben, denn durchschnittlich wurde dieselbe

Farbe im Maximum wie im Minimum der Helligkeit er-

halten
,

die unterschiede waren nur gering und von
verschiedenem Vorzeichen. Danach wrde es den An-
sehein haben

,
dass die Aenderung in der Grsse eines

Vernderlichen in der Regel nicht auch eine Aenderung
in seiner Farbe in sich schliesst. Das zweite Resultat

ist der innige Zusammenhang zwischen der Lnge der

Periode und der Tiefe der Frbung bei den Vernder-
lichen. Die Sterne vom Algol

- Typus (deren Perioden

nur Stunden betragen) sind auffallend weiss, die Sterne

von sehr kurzer Periode sind farblos, oder nahezu so,

und die Slcme lngerer Periode zeigen ein um so tieferes

Roth, je grsser die Dauer ihrer Periode ist.

Die grosse Seltenheit der Kugelblitze, deren

Existenz von mancher Seite noch ganz geleugnet wird,

verleiht derartigen Beobachtungen besonderes Interesse.

Herr Aug. Wortmann hat whrend eines sehr regen-
reichen und sehr lang andauernden Gewitters, das den

Tallinn Genf am 2. October von 2'/2 h nachmittags bis

4 h morgens heimgesucht hat, eine Erscheinung beob-

achtet, die er (Arch. sciences phys. et naturelles 1881),

p. 75) wie folgt, beschreibt :

Ich fuhr um 6V2 Uhr von Versoix nach Genthod.

Beim Erreichen des Weges von Malagny hrte ich den

Kutscher sagen, dass er nicht mehr wisse, wo er sei,

denn er wre vollstndig geblendet von den Blitzen,

deren Licht so intensiv war, dass in den Zwischenzeiten

das ermdete Auge den Weg nicht erkennen konnte,
trotz des Lichtes der beiden mit guten Reflectoren ver-

sehenen Wagenlaternen. Ich stieg auf den Bock und
nahm die Pferde. Kaum hatten wir den Haupteingang
des Feldes des Dr. Marcet passirt, als ich den Eindruck

eines sehr lebhaften und anhaltenden Lichtes hinter mir

hatte. An Feuer denkend, drehte ich meinen Kopf
zurck und sah in etwa 300 m Entfernung eine Feuer-

kugel, die 40cm im Durchmesser haben konnte, welche

in unserer Richtung etwa 20 m ber dem Boden mit,

der Geschwindigkeit eines Raubvogels dahin flog, ohne
eine Spur zu hinterlassen. In dem Moment

,
wo diese

Kugel uns berholte, in einem Abstnde von 21m zu

unserer Rechten, platzte sie mit einem gewaltigen Knall,

und es schien mir, als entschlpften ihr mehrere Feuer-

linien. Wir fhlten einen heftigen Stoss und blieben

mehrere Secunden vollkommen geblendet. Am nchsten

Morgen kehrte ich zurck, um das Feld zu untersuchen,
ber welchem diese Kugel zerplatzt war, aber ich

konnte keine Spur des Phnomens auffinden. Etwa
100 m von dieser Stelle bemerkte ich

,
dass eine Gruppe

von drei Bumen am Saume eines Waldes , der sich

zu einem Gebirgsbaehc herabsenkt, ihre oberen Zweige

ganz versengt hatten; aber nichts zeigte, dass dies mit

dem von mir beobachteten Blitzschlag etwas zu thun hatte.

Vom 28. Mrz meldet Herr Jesse (Astr. Nachr. 2887),

dass, seinen Erwartungen entsprechend, die leuchten-
den Wolken auch an der Sdspitze von Sdamerika

gesehen worden sind. Nach einer Mittheilung des Herrn

Stubenrauch, meteorologischen Beobachters zu l'unta

I Arenas, hat derselbe das Phnomen im December 1888

zweimal beobachtet. Ferner sei es schon seit mehreren

Jahren im Beagle Channel, etwas sdlich von Punta

Arenas, von eiuem Seeofficier bemerkt worden.

Am 19. April starb zu London der um die Astro-

physik sehr verdiente Warren de le Rue, Mitglied der

Royal Society, im Alter von 73 Jahren.

Fr dio Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, ISerliu W., Magdeburgeratrasae 25.

Druck und Verlag von Friedrich Tiewt und Sohn in Braunschweig.
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Wenn Wrmestrahlen (dunkle sowohl wie sicht-

bare) durch ein vollkommen homogenes Medium gehen,

dann wird im Allgemeinen ein Theil derselben absor-

birt, und diese Absorption folgt fr eine bestimmte

Wellenlnge dem einfachen Gesetze, dass jede Schicht

des Mediums denselben Bruchtheil der zu ihr gelan-

genden Strahlung absorbirt. Dieses Gesetz wird durch

die Formel J = J e~~ ausgedrckt, in welcher J
die Intensitt nach dem Durchgang, J die einfallen-

den Strahlen, e die Basis der natrlichen Logarithmen,
1 die Dicke der Schicht und k eine fr jedes Medium

und jede Wellenlnge bestimmte (Absorptions-) Con-

stante ausdrckt.

Enthlt dagegen das Medium einzelne Theilcheu,

deren optische Eigenschaften verschieden sind von

deneu der Umgebung, so erzeugen dieselben gewhn-
lich eine Diffusion der Strahlen nach allen Richtungen.

Wenn aber die Masse der diffundirenden Theilchen

klein genug ist, so geht ein grsserer Theil der

Strahlung direct hindurch. Die Intensitt der durch-

gelassenen Strahlung nimmt auch hier mit der Dicke

der Schicht ab
,
und zwar sowohl in Folge der Ab-

sorption wie in Folge der Diffusion. Es entstand

nun die Frage, ob auch hier die Abnahme der Inten-

sitt (die scheinbare Absorption) demselben Gesetze

folgt, wie bei vollkommen homogenen Medien, uud

Entwickelungsstadien der sdamerikanischen PeripaUis-
arten. S. 253.

Kleinere Mittheilungen. M^ Bellati und S. Lusanim :

Ueber den Durchgang elektrischer Strme durch

schlechte Coutacte. S. 25ti. Willi. Hermann
Schnitze: Das elektrolytische Verhalten des Glim-

nii'i-s bei hoher Temperatur. S. 257. ulle und

Chassagny: Ueber die Elektrolyse. S. 257. Franz
Hofmeister: Ueber die Assimilationsgrenze der

Zuckerarten. S. 257. Hans Molisch: Ueber die

Ursachen der Wachsthumsrichtungen bei Pollenscblu-

chen. S. 258. -- O. Kirchner: Ueber einen im
Mohnl lebenden Pilz. S. 259. E. de Margerie
und A. Heim: Die Dislocationen der Erdrinde. Ver-

such einer Definition und Bezeichnung. S. 259.

Vermischtes. S. 259.

ob die Durchsichtigkeit des Mediums im einfachen

Verhltniss zur Strahlung steht.

Ueber diese Frage lagen sowohl theoretische wie

experimentelle Untersuchungen vor, die sich einer-

seits nur auf die sichtbaren Theile des Spectrums und

andererseits nur auf Flssigkeiten erstreckten. Herr

Angstrm hat durch Anwendung des Bolometers die

Untersuchung weit in das Ultraroth, bis zur Wellen-

lnge 13,65 Tausendstel Millimeter, ausgedehnt und

benutzte statt der trben Flssigkeiten, in denen die

Vertheilung der festen Partikelchen ganz unbekannt

ist, Steinsalzplatten, welche er durch Russschich-

ten, Magnesia- und Ziukoxyd - Niederschlge trbe

machte.

Die Versuche wurden mit dem Spectrobolometer

unter Benutzung von Steinsalzprismen in bekannter

Weise ausgefhrt. Die Wellenlngen sind durch die

Ablenkung bestimmt; fr das sichtbare Spectrum hat

Verfasser die Brechungsindices selbst gemessen ,
fr

den ultrarothen Theil bis zur Wellenlnge 5,3 ft
be-

nutzte er die von Laugley angegebenen Werthe und

extrapolirte dann bis zur Grenze seiner Beobach-

tungen. Die Dicke der trben Medieu wurde in der

Weise bestimmt, dass man dieselben sich als Rauch auf

eine plangeschliffeue und polirte Steinsalzplatte nieder-

schlagen Hess, und sie sowohl vor wie nach dem An-

bringen der Schicht auf der Platte durch ein grosses

Mikroskop beobachtete; die Differenz der Einstellungen

gab die Dicke bis auf 2 ft an. Zu den Versuchen wurden

nur Schichten verwendet, die an drei verschiedenen
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Stelleu eine gleichmssige Dicke hatten. Bolome-

trische Messungen fr verschiedene Wellenlngen,
mit der prparirten Platte vor der Spaltffnung und

ohne dieselbe, gaben die Werthe, welche, verglichen

mit den Ablenkungen derselben Wellenlngen bei

Zwischenschaltung der reinen Steinsalzplatte die Daten

ber den Einfluss der diffundirenden Schicht enthielten.

Die Messungen fhrten zu folgenden Resultaten:

Beim Russ in Schichten von 0,009, 0,023 und 0,038 mm
war die Grsse k (nach obiger Formel berechnet) fr

jede verschiedene Wellenlnge constant; somit ist

das Absorptionsgesetz hier anwendbar. Ausserdem

nahm Je mit wachsender Wellenlnge stetig ab, so

dass die Russschicht um so durchsichtiger wird, je

grsser die Wellenlnge ist. Das Magnesium-

oxyd hingegen zeigte fr dieselbe Wellenlnge um so

kleinere Werthe von k (also um so geringere Ab-

sorption) , je dicker die Schicht war (die Dicken be-

trugen 0,05, 0,127 und 0,264). Hier ist also das

Absorptionsgesetz nicht anwendbar, sicherlich weil

mit zunehmender Dicke die Diffusion sich berwiegend

geltend macht. Mit wachsender Wellenlnge nahm
auch hier wie beim Russ die Durchsichtigkeit zu.

Endlich beim Zinkoxyd, von welchem Schichten von

0,0028; 0,093; 0,213 und 0,318 mm Dicke untersucht

wurden , zeigte sich Je fr grosse Wellenlngen bei-

nahe constant, fr kleinere aber nahm dieser Werth,

genau so wie bei der Magnesia, mit wachsender Dicke

der Schicht ab. Dies erklrt sich nach dem Vor-

stehenden in der Weise, dass das Zinkoxyd fr grosse

Wellenlngen dieselbe Eigenschaft hat wie der Russ,

es besitzt fr diese Strahlen keine Diffusion und da-

her bleibt k constant; fr krzere Wellenlngen da-

gegen ist die Diffusion strker und die Umstnde wer-

den den beim Magnesiunioxyd beobachteten analog.

Mit wachsender Wellenlnge nimmt, wie bei den

beiden anderen Substanzen, die Durchsichtigkeit zu,

doch scheint dieselbe nach A = 4 fi wieder etwas

abzunehmen.

Aus dem Mitgetheilten zieht Verfasser den Schluss,

dass bei einem diffundirenden Medium, wo die durch-

gelassene Strahlung in zwei, die directe und die diffus

durchgelassene zerfllt, die erste dem gewhnlichen

Absorptionsgesetze folgt, die Summe derselben, oder

die ganze beobachtete Strahlung nur in dem Falle

diesem Gesetze annherungsweise folgt, wenn die

diffuse Strahlung (wie beim Russ) im Vergleich mit

der durchgelassenen vernachlssigt werden kann".

Dies gilt ohne Zweifel auch fr die Wrme - Ab-

sorption in der Atmosphre. Dass man hier nicht das

Absorptionsgesetz auf die Sonnenstrahlung im Ganzen

anwenden kann, ist mehrmals bemerkt und in letzter

Zeit von Langley ausfhrlich begrndet worden.

Das Absorptions-Gesetz findet theoretisch nur auf eine

homogene Strahlung von einer bestimmten Wellenlnge
Anwendung. Aus dem hier Mitgetheilten geht aber

hervor, dass wir es auch mit dieser Einschrnkung
nicht ohne Weiteres anwenden knnen

,
wenn eine

merkliche Diffusion hinzutritt. Dies drfte bei hellen

Tagen und reiner Atmosphre fr den grssteu Theil

des Spectrums der Fall sein
,
darf aber doch nicht

a priori auch fr die brechbarsten Theile desselben

angenommen werden. Weitere Untersuchungen mssen
ber das Verhalten dieser Strahlen Auskunft geben.

HerrAngstrm sucht schliesslich noch das Verhlt-

niss von Je zu A genauer auszumitteln, da ja bei allen

drei Substanzen eine Abnahme von k bei grsseren

Wellenlngen sich gezeigt ;
doch reichen hierzu die

Beobachtungsergebnisse nicht aus. Sicherlich spielt

hier die nicht controlirbare Grsse der einzelnen Par-

tikelchen eine wesentlich strende Rolle.

Max Thonia: Ueber die Absorption von Wasser-
stoff durch Metalle. (Zeitschrift fr physikalische

Chemie, 1889, Bd. III, S. 69.)

Die Fhigkeit des Palladiums, grosse Mengen
Wasserstoff in sich aufzunehmen

,
sowohl bei der

einfachen Berhrung des Metalles mit dem Gase, als

auch ganz besonders wenn das Palladium als Kathode

eines elektrolytischen, Wasserstoff liefernden Stromes

benutzt wird, hat Graham entdeckt (1869) und

eingehend untersucht. Er hatte unter Anderem ge-

funden, dass das Palladium bei der elektrolytischen

Beladung mit Wasserstoff stets eine betrchtliche

Lngenausdehnung, bei der Entladung entweder durch

Ausglhen oder durch Umkehrung des elektrolytischen

Stromes eine Zusammeuziehung zeige. Herr Thoma
stellte sich zunchst die Aufgabe, diese Volumenude-

rungen des Palladiums bei Beladung und Entladung
mit Wasserstoff messend zu untersuchen. Er benutzte

zu diesem Zwecke Palladiumdrhte von genau ge-

messenen Dimensionen, welche in der elektrolyti-

schen Flssigkeit (verdnnte Schwefelsure im Ver-

hltniss von 1 : 20) einem parallel und gleichmssig
mit dem Palladiumdrahte ausgespannten riatindraht

gegenber standen. Mittelst eines Scalenmikroskops
wurde whrend der Beladung an der Verschiebung
einer feinen Marke am Drahte die Lngennderuug
und direct die Aenderung des Durchmessers abgelesen.

Schon die ersten Versuche ergaben, dass der be-

nutzte Palladiumdraht nach 24 stndiger Beladung mit

Wasserstoff sich um 7,44 mm entsprechend 3,76 Proc.

ausgedehnt , und dass der Durchmesser sich von

0,492 mm auf 0,511 mm vergrssert hatte. Die Volum-

vergrsserung des Palladiums fand somit bei der

elcktrolytischen Beladung mit Wasserstoff nach allen

Richtungen hin gleichmssig statt. War die

Beladung mit Wasserstoff soweit getrieben, dass keine

weitere Verlngerung des Drahtes eintrat, so beob-

achtete man bei der Stromumkehr, wie dies Graham
bereits gefunden, eine Zusammenziehung, welche in

der Mehrzahl der Flle die frhere Ausdehnung ber-

traf, so dass der Draht eine absolute Lngenab-
nahme erfahren; dieselbe war um so geringer, je

fter der Draht be- und entladen wurde, doch zeigte

sich kein regelmssiges Vcrhltniss. Unter dem Mi-

kroskop zeigte der eine Platindraht nach der fnften

Entladung bedeutende Lngs- und Querrisse, whrend
ein anderer Draht nach der ersten Beladung so dicht

erschien wie im reinen Zustande.
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Bei den Versuchen, welche das Verhltuiss der

Ausdehnung zur Menge des aufgenommenen Wasser-

stoffes ermitteln sollten, machte sieh ein wesentlicher

Unterschied bemerkbar, indem anfangs aller Wasser-

stoff vom Palladium absorbirt wurde, spter aber

Waseerstoffblasen auftraten. Mau hatte es offenbar

mit ungesttigten, gesttigten und bersttigten Zu-

stnden zu thun, von denen der letztere in charakte-

ristischer Weise daran zu erkennen war, dass das

Palladium selbstndig Wasserstoff entwickelte, sobald

der elektrolysirende Strom geffnet wurde; uud diese

selbstndige Wasserstoffentwickelung dauerte so lange,

bis die Sttigungsgrenze erreicht war. Unterhalb

dieser Sttigungsgrenze nun, so lange also alles elek-

trolytisch sich bildende Wasserstoffgas absorbirt

wurde, waren die Ausdehnungen proportional den

aufgenommenen Wasserstoffmengen. Aber auch jen-

seits der Sttigungsgrenze faud die Aufnahme des

Wasserstoffes unter Verlngerung, die selbstndige

Abgabe des Gases unter Verkrzung statt, aber die

Verkrzung im bersttigten Palladium war der Ver-

lngerung bei der Uebersttigung gleich.

Diese Verkrzung des bersttigten Palladium-

drahtes (in Folge der Wasserstoffabgabe) trat aber

uicht bloss ein, wenn der Strom geffnet wurde, sondern

auch dann, wenn man die Stromstrke verkleinerte.

Dies wies daraufhin, dass der Uebersttigungszustand
von der Stromstrke in irgend einer Weise abhngt.
Versuche mit Stromstrken, welche von 0,001 bis

0,1 Ampere variirten, lehrten in der That, dass jeder

Stromstrke ein bestimmter Grad der Uebersttigung

entspricht, welcher durch lnger fortgesetzte Elek-

trolyse nicht mehr gesteigert werden kann. Vielmehr

stellt sich dann ein stationrer Zustand her, in welchem

pro Secunde ebensoviel Wasserstoff in das Palladium

eintritt, als secundlich sieh aus demselben befreit.

Mit diesem stationren Zustande hrt ebensowohl die

weitere Uebersttigung als die Ausdehnung des Palla-

diums auf.

Im ungesttigteu Palladium war, wie oben ange-

fhrt, die Ausdehnung proportional den aufgenomme-
nen Wasserstoffmengen; es war nun zu untersuchen,
ob dieselbe Proportionalitt auch fr den bersttigten
Zustand Gltigkeit hatte. Die volumetrischen Mes-

sungen des Palladiumwasserstoffes im ungesttigten
und im bersttigten Zustande und die Vergleichung
derselben mit den bei jeder Volumnderung absor-

birten Wasserstoffmengen ergaben, dass nach Ueber-

schreitung der Sttigungsgrenze das Volumen der

Verbindung strker wchst als dem aufgenommenen
Wasserstoff entspricht , so dass der Wasserstoff im

bersttigten Palladium sich in einem Zustande weit

geringerer Dichte befindet als im ungesttigten Palla-

dium. Dieses Verhalten der Dichte will Verfasser

in weiteren Versuchen auch fr verschiedene Strom-

strken und nach anderen Richtungen hin untersuchen.

Dass elektrolytisch am Palladiumblech entwickelter

Wasserstoff nicht bloss vom Metalle absorbirt wird, son-

dern auch das Blech durchdringe, hatte bereits Beetz

(1878) beobachtet. Verfasser wollte nun die Verbrei-

tung des Wasserstoffes im Palladium genauer ver-

folgen uud verfuhr dabei, als andere Wege sich

unwirksam erwiesen, in der Weise, dass er Palladium-

draht bis zu einer Marke in elektrolytische Flssigkeit

tauchte, also nur bis dahin mit Wasserstoff lud uud
dann die elektromotorische Kraft verschiedener Stellen

des Palladiumdrahtes gegen Zink inaass. Ein merk-

liches Sinken der elektromotorischen Kraft zeigte

sich erst auf 4 bis 5 mm Entfernung von der Marke,
woraus Verfasser schliesst, dass der Wasserstoff sich

im Drahte soweit verbreitet hatte.

Eine Reihe von Parallelversuchen wurde mit einer

Legiruug aus einem Theil Platiu und drei Theileu

Palladium ausgefhrt uud ergab im wesentlichen die-

selben Resultate, wie die Versuche mit reinem Palla-

dium. Auch bei der Legirung wurde ein Zustand

der Sttigung und der Uebersttigung constatirt.

Ein Unterschied zwischen dem Verhalten der Legiruug
und des Palladiums zeigte sich nur darin

,
dass die

Gleichheit der Ausdehnung bei der Uebersttigung
und der Zusammenziehung bei der selbstndigen

Wasserstoffeutwickelung, wie sie beim Palladium au-

getroffen wurde, sich bei der Legirung nicht zeigte,

vielmehr trat hier eine bleibende Verlngerung ein.

Vom Eisen und von anderen Metallen war es be-

kannt, dass sie im rothglhenden Zustande Wasser-

stoff absorbiren. Verfasser untersuchte daher, ob und

unter welchen Umstnden der Wasserstoff auch bei

gewhnlicher Temperatur in andere Metalle eindringe.
Vom Eisen konnte er nun leicht zeigen , dass es in

Berhrung mit freiwerdendem Wasserstoff betrcht-

liche Mengen desselben aufnimmt. Als negative
Elektrode einer Zersetzuugszelle absorbirte das Eisen

soviel Wasserstoff, dass es aus dem Voltameter ge-
nommen in reinem Wasser selbstndig Wasserstoff

entwickelte, wie das bersttigte Palladium. Ebenso

wurde eine Aufnahme betrchtlicher Mengen Wasser-

stoff constatirt, wenn Eisendrhte in verdnnte Salz-

oder Schwefelsure gesteckt wurden. Hingegen war
es nicht im Stande, gewhnlichen Wasserstoff aufzu-

nehmen. Andere Metalle, wie Gold, Silber, Kupfer,

Zinn, Zink, Blei und Nickeldraht zeigten die Wasser-

stoffaufnahme selbst bei der Elektrolyse nicht, auch

sehr kohlereiches Eisen besass dieses Vermgen nur in

geringem Grade; hingegen verhielten sich Nickelblech,

ein anderer dicker Nickeldraht und Aluminium hnlich

wie Eisen; auch sie waren, wenn auch in viel geringerem

Grade, einer Uebersttigung mit Wasserstoff fhig.
Die weiteren Untersuchungen mit dem Wasserstoff

beladenen Eisen ergaben , dass auch beim Eisen

jeder Stromstrke ein bestimmter Uebersttigungsgrad

entspricht, und dass die vom bersttigten Eisen

selbstndig entwickelten Wasserstoffmengen den Ober-

flchen des beladenen Eisens proportional sind. An-

dererseits konnte nachgewiesen werden, dass es sich

hier nicht etwa um au der Oberflche verdichteten

Wasserstoff handele
;
denn ein beladend 1 Draht ent-

wickelte, wenn er durchschnitten wurde, auch von

der Schnittflche betrchtliche Mengen (oecludirten)

Wasserstoffes selbstndig.
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Ueber die Abhngigkeit der aufgenommenen

Wasserstoffmengen von der Strke des Stromes

spricht Verfasser zum Sehluss seine Auffassung dahin

aus, dass lediglich die durch den grsseren Strom

abgeschiedene, grssere Gasmenge die Mehraufnahme

sowohl beim Palladium wie beim Eisen bedinge.

K. Nakamura: Ueber den mittleren tglichen
Gang des Barometers an heiteren und

trben Tagen zu Hamburg. (Meteorologische

Zeitschrift, 1889, Jahrg. VI, S. 41.)

Der mittlere tgliche Gang des Barometers mit

seinem merkwrdigen , doppelten Maximum und

Minimum wird von einem Theile der Meteorologen

als unmittelbare Folge der tglich sich wiederholen-

den Ein- und Ausstrahlung betrachtet und die Doppel-

periode durch hierbei eintretende Spannungserschei-

nungen zu erklren gesucht. Andererseits vertritt

Hann die vor ihm schon von Carlini, Lamont
und Broun ausgesprochene Ansicht, dass die tgliche

Barometercurve durch Uebereinanderlagern zweier

Perioden entsteht, von denen die eine 12, die andere

24 Stunden umfasst; und zwar soll die erstere, deren

Amplitude nur von der geographischen Breite ab-

hngt , dadurch hervorgebracht sein ,
dass die ganze

Atmosphre durch die tglich regelmssig wieder-

kehrende Insolation gewissermaassen in einen Zustand

stehender Schwingungen versetzt worden ist, whrend
der Ursprung der zweiten von Dann wesentlich auf

locale Erwrmungen und Abkhlungen zurckgefhrt
wird l

).

Auf Veranlassung des Herrn v. Bezold hat Ver-

fasser diese II an n' sehe Theorie einer genaueren

Prfung unterzogen. Wird nmlich der eine Theil

der Tagesperiode, nmlich die einfache 24 stndige
Periode ,

wesentlich durch die jeweils an dem be-

treffenden Orte herrschenden Witterungsverhltnisse,

bezw. durch die daselbst stattfindende Ein- und Aus-

strahlung bedingt, so muss sie in hohem Grade von

der Bewlkung abhngen." Die Aufzeichnungen der

Hamburger Registrir- Instrumente aus den Jahren

1878 bis 1884 wurden zu diesem Zwecke verwerthet

zur Anfertigung der tglichen Barometercurven fr
heitere Tage (an welchen die mittlere Bewlkung
2 nicht berschritten wurde) und fr trbe Tage
(an denen die Bewlkung nicht unter 8 herab-

sank), und diese Curven wurden sodann in die eben

erwhnte einfache (24 stndige) und doppelte (1 2 stn-

dige) Periode zerlegt.

Die Art der Berechnungen und die gefundenen,
in Tabellen zusammengestellten Zahlenwerthe mssen
hier unter Hinweis auf die Originalniittheilung un-

besprochen bleiben. Die allgemeinen Resultate der

Untersuchung waren folgende:

J
) Einen Bericht ber diese erst jngst in einer

grsseren Abhandlung ausfhrlich entwickelten Lehre des

Herrn Hann werden wir in einer der nchsten Nummern
bringen. Red.

Die Amplitude der einfachen Periode ist in dem
behandelten Beobachtungsmaterial au heiteren Tagen
wesentlich grsser als an trben, berdies an heiteren

Tagen im Sommer grsser als im Winter. Das

Verhltniss der Amplitude an heiteren Tagen zu

jener an trben Tagen ist in den heissen Monaten

grsser als in den kalten. Die Eintrittszeit des

Maximums ist an heiteren Tagen eine wesentlich

andere als an trben. Whrend es an heiteren Tagen
auf die Vormittagsstunden, in den Wintermonaten

sogar auf die ersten Stunden des Nachmittags trifft,

fllt es an trben Tagen auf die eigentlichen Nacht-

stunden meist einige Stunden vor oder nach Mitter-

nacht.

Anders waren die Ergebnisse in Betreff der zwlf-

stndigen Periode. Bei der halbtgigen Oseillation

war ein Unterschied zwischen heiteren und trben

Tagen kaum bemerkbar. Das Verhltniss der Am-

plituden war bald grsser, bald kleiner als 1 und

nahezu unabhngig von den Jahreszeiten. Auch die

Eintrittszeiten der beiden Maxiina blieben das ganze
Jahr hindurch beinahe constant.

Diese Ergebnisse stehen in vollkommenem Ein-

klang mit der von Hann ausgesprochenen Ansicht,

dass die 24 stndige Periode von localen Insolations-

verhltnissen abhngig, whrend die 12 stndige
Periode von denselben fast unabhngig ist.

Der Verlauf der einfachen 24 stndigen Periode

steht auch im Einklang mit den Vorstellungen , die

man sich bisher zur Erklrung des ersten Maximums
der Tagesperiode gemacht hat. Man nimmt an,

dass durch die Insolation zunchst in den unteren

Schichten Spannungen hervorgerufen werden, die ein

Heben der Isobarenflchen und erst spter ein Ab-

fliessen von oben zur Folge hat. Je krftiger die

Bestrahlung, um so frher muss dieses Abfliessen

eintreten, je schwcher um so spter, gerade so wie

es die Vergleichung der heiteren und trben Tage,
sowie der Sommer- und Wintermonate wirklich zeigt.

In Betreff der halbtgigen Periode beweist ihre

Unabhngigkeit von den BewlkungsverhltniBsen,
dass man in ihr eine Erscheinung weit allgemeinerer
Natur vor sich hat als in dem anderen Theile, in der

24 stndigen Periode. Diese Doppelschwingung als

atmosphrische Ebbe und Fluth aufzufassen, wre aber

ein Fehler, weil bei einer wahren Ebbe und Fluth

der Einfluss des Mondes weit strker hervortreten

msste, als der der Sonne, und die Periode knnte
keine 12 stndige sein, sondern sie msste in der

Dauer mit der Zeit bereinstimmen, welche zwischen

der oberen und unteren Culmination des Mondes ver-

fliesst. Zweifellos ist auch die Doppelperiode eine

Folge der Insolation, aber freilich nicht eine unmittel-

bare, sondern eine vermuthlich ziemlich verwickelte,

deren strenge Erklrung wohl noch grosse Schwierig-
keiten bieten drfte.

Zunchst schien es von Bedeutung, auch auf Grund
der hier benutzten Beobachtungen [welchen die Re-

daction der Meteor. Ztschr. noch die ein gleiches Resul-

tat ergebenden Beobachtungen von Lamont ber die
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tglichen Barorueterschwankungen fr heitere und

trbe Tage in Mnchen, und von Rundell fr Upsala

hinzugefgt hat] den Beweis geliefert zu haben, dass

man in dem tglichen Gang des Barometers eine Er-

scheinung vor sich habe, die als eine Uebereinauder-

lagerung von zwei ganz verschiedenen Perioden zu

betrachten ist, zu deren Erklrung man von wesentlich

anderen Gesichtspunkten ausgehen mnss.

Lilian Sheldon: Ueber die Entwickelung von

Peripatus Novae - Zealandiae. (Qoarterly

Journal of Microscopica] Science, Vol. XXVIII, p, 202 und

Vol. XXIX, p. 28 !.)

W. L. Sclater: Ueber die ersten Entwicke-

lungsstadien einer sdamerikanischen
Art von Peripatus. (Ibidem, Vol. XXVIII, p. 343.)

A. Sedgwick: Die Entwickelung von Peripatus

capensis (4. Theil) und Monographie ber

die Arten und Verbreitung der Gattung
Peripatus. (Ibidem, Vol. XXVIII, p. 373 um! 431.)

J. von Kcnnel : Ueber die frhesten Entwicke-

lungsstadien der sdamerikanischen

Peripatusarten. (Sitz.-Ber. der Dorpater Naturforsch.

Gesellsch., 1888, S. 428.)

Zu den Thieren, welche bei den neueren Zoologen |

das grsste Interesse gefunden haben, gehrt unstreitig
'

Peripatus ,
diese merkwrdige, in ihrer usseren Ge-

staltung zwischen Wrmern und Tausendfssern in

der Mitte stehende Form. Der wurmfrmige Krper
des Peripatus ist gleichmssig gegliedert und trgt
an jedem der Segmente ein Paar stummeifrmige
Gliedmaassen. Nur der Kopf setzt sich vom brigen

Krper besonders ab; er trgt ein Paar Fhler und

Kiefer. Wie die ussere Gestalt, so lsst es auch der

innere Bau des Peripatus ungewiss erscheinen ,
ob

dieses Thier den Wrmern oder den luftathmenden

Gliederthieren (Arthropoden) zuzurechnen ist. Das

Hauptmerkmal, welches den Peripatus zu der letzt-

genannten Abtheilung des Thierreiches hinzieht, sind

die Tracheen, welche hnlich wie bei Tausendfssern

und Insecten von Oeffnungen in der Krperdecke ab-

gehen und sich als feine Rhren zwischen den Ein-

geweideu verlieren. Bau und Verbindungsweise der

Eingeweide untereinander zeigen grosse Aehnlichkeit

mit den Gliederthieren. Dagegen weist ein wichtiger

Charakter des Peripatus vielmehr auf die gegliederten

Wrmer hin. Das ist der Excretionsapparat. Der-

selbe wird ganz in Uebereinstimmuug mit den Glieder-

wrmern (Anneliden) aus sogenannten Segmental-

organen gebildet, d. h. aus Schleifencanlen, die (wie

man bisher glaubte) mit einer trichterfrmigen Oeff-

nung in der Leibeshhle beginnen, sich in einen ge-

wundenen Canal fortsetzen und schliesslich an der

Bauchseite des Thieres nach aussen mnden. Solcher

Schleifencanle ist in jedem Segment des Peripatus,
mit Ausnahme des ersten und vorletzten, ein Paar

vorhanden. Bei keinem Gliederthiere werden diese

Organe in derartiger Ausbildung und Anordnung ge-

funden.

Es ist nicht zu verwundern, dass ein Thier, wel-

ches in der Weise wie Peripatus charakteristische

Merkmale verschiedener Gruppen vereinigt, die Auf-

merksamkeit der Forscher in so hohem Grade auf

sich ziehen musste. Die Reihe der oben angefhrten

Abhandlungen, die nicht einmal alle der im ver-

flossenen Jahre ber Peripatus verffentlichten Ar-

beiten umfasst, beweist, dass dieses Interesse auch

heute noch nicht erloschen ist, und ihre Besprechung
wird zeigen, wie sich noch manches wichtige Resultat

bei der Untersuchung des Peripatus ergiebt. Aus

den angefhrten Arbeiten soll brigens an dieser

Stelle nur das allgemein Interessantere hervorgehoben

werden.

Wir sprachen zuletzt von den Segmental
- oder

Excretionsorganen des Peripatus und mussten die-

selben so schildern, wie es der bisherigen Annahme

entsprach, dass sie gegen die Leibeshhle mit einem

weiten Trichter geffnet seien, sowie auch die Schleifen-

canle der Anneliden mit einem Trichter in die

Leibeshhle mnden. Herr Sedgwick zeigt aber,

indem er sich dabei auf entwickelungsgeschichtliilu'

Untersuchungen sttzt, dass ein solches Verhalten

nicht der Wirklichkeit entspricht. Vielmehr be-

ginnen die Schleifencanle in der Leibeshhle mit

einer ungefhr kugelfrmigen Blase (Fig. 3, Es), die

dann in den Canal selbst bergeht. Sie sind also

gegen die Leibeshhle des Thieres abgeschlossen.

Dieses Verhalten ist deshalb von besonderem Inter-

esse, weil es geeignet scheint, Peripatus mehr von

den Wrmern zu entfernen und ihn den Glieder-

thieren anzunhern. Die Gestaltung der Excretions-

organe erinnert nach der Darstellung von Herrn

Sedgwick weit mehr an die Niere der Krebse, als

an diejenige der Anneliden, abgesehen von der streng

segmentalen Anordnung.
Die Excretionsorgaue der Krebse (unter der Be-

zeichnung Antennendrsen und Schalen- oder Kiefer-

drsen bekannt) bestehen aus je einem Paar schlauch-

frmiger Canle, die mit einem sogenannten

Endsckchen in der Leibeshhle beginnen, in jenen

gewundenen Canal bergehen und an dem hiuteren

Fhler- oder Kieferpaar nach aussen mnden. Das

Eudsckelchen ist gegen die Leibeshhle geschlossen,

ganz wie bei Peripatus. Man nimmt an
,

dass ihm

wie der Kapsel des Malpighi' sehen Krperchens
der Wirbelthierniere die Filtration des Wassers zu-

kommt, whrend der gewundene Canal die Harnabpon-

derung besorgt und daher als Harncanlchen zu

bezeichnen ist. Gleiche Function wrde man den

einzelnen Theilen der Niere von Peripatus zuschrei-

ben. Eine Anschwellung des Schleifencanales vor seiner

Ausmndung bildet ein Behltniss des abgesonder-

ten Harns, eine Art von Harnblase (Fig. 3, IIb), wie

sie in hnlicher Weise auch bei der Niere der Krebse

z. B. bei unserem Flusskrebs, vorhanden ist.

Wichtig und beweisend fr die Darstellung Herrn

Sedgwick's sind seine entwickelungsgeschichtlichen

Untersuchungen der geschilderten Verhltnisse. Bei

der Wichtigkeit, welche dieselben fr die Stellung des
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Peripatus und damit jedenfalls auch fr die Stammes-

geschichte der Uliederthiere haben, knnen wir uns

nicht versagen, auf diese Untersuchungen mit einigen
Worten einzugehen und aus den von Herrn Sedgwick
gegebenen Abbildungen die nebenstehenden heraus-

zugreifen.

Die erste der Figuren zeigt die drei Keimbltter

des Embryos in der Anlage, von denen das innere

(Ent) bereits den Darm bildet. Dasselbe findet man
in wenig vernderter Weise auf den folgenden Quer-

schnitten (Fig. 2 und 3
, D) wieder. Am usseren

r.

.Ect

Coe|S

Querschnitte durch Embryonen von Peripatus capensis, in schematiseher

Darstellung. Die Producte des mittleren Keimblattes, mit Ausnahme
der Coelomscke und ihrer Derivnte, der SegmentaluruMiu- ,

sind weg-
gelassen, nur das ussere KeiniM.itt (Ectoderm Ect), das innere

(Entnderm = Ent) und mittlere Keimblatt (Mesoderm = Mes) sind an-

gegeben. Die Querschnitte entsprechen verschiedenen Altersstufen der

Embryonen ;
der von Fig. 3 stellt vor der Geburt und besitzt schon die

FussBtammel (F), Coe = Coelom, /> = Darm, Es Endsackchen des

Excretionsorgans (S), Hb = Harnblase, M = Miindung des Excretions-

organs, N = Bauchnervenstrang, Sk = Schleifencanal.

Keimblatt entstehen als Verdickungen auf der Bauch-

seite die beiden Bauchnervenstrnge (2V ) , die spter
ins Innere des Krpers rcken (Fig. 3, N). Fr uns

ist hier vor Allem das mittlere Keimblatt von Inter-

esse, weil dieses die Excretionsorgane liefert.

In der ersten Figur sieht mau zwischen usserem

und innerem Keimblatt, d. h. zwischen Krperwand
und Darm des Embryos, zwei hohle Scke (Mes [Coe])

liegen. Sie sind entstanden durch Aushhlung zweier

Zellenstreifen
,
welche den Embryo der Lnge nach

durchsetzen, der Mesodermstreifen. Dieselben gliedern
sich und bilden in jedem Segment des Embryos
zwei Scke

,
wie sie eben in der Fig. 1 zu er-

kennen sind. Diese Scke
,
welche man als Coelom-

scke bezeichnen kann, liefern bei den Glieder-

wrmern die Leibeshhle
,
indem sie sich ausweiten

und sich als auskleidendes Blatt der Krperdecke und

dem Darm anlegen. So kommt die Krper- und

Darmmusculatur, zwischen Darm- und Krperwand
aber die Leibeshhle zu Stande. Andere und recht

bemerkenswerthe Verhltnisse in Bezug auf das

Schicksal jener Coelomscke bietet Peripatus. Wie

man aus Fig. 2 erkennt, strecken sich hier die Coelom-

scke nach der Rckseite des Embryos in die Lnge
und schnren sich in zwei Hlften durch (Fig. 2),

deren obere an die Dorsalseite des Darms rckt,

deren untere durch verschiedene Umbildung das schon

oben beschriebene Excretionsorgan liefert (Fig. 3,

Coe und Sic). Dasselbe bleibt nach innen zu ge-

schlossen ,
bricht aber mit seinem entgegengesetzten

Ende nach aussen durch, indem es mit dem usseren

Keimblatt verschmilzt. Daraus resultirt seine ussere

Oeffnung (Fig. 3, M).
Von Wichtigkeit ist das Schicksal der nach der

Dorsalseite des Darms gerckten Abschnitte der

Coelomscke. Dieselben sollen nach der Beobachtung
Herrn Sedgwick's grsstentheils zu Grunde gehen.

Im 16. bis 20. Segment des Embryos aber bleiben sie

erhalten und hier sollen sie die Geschlechtsdrsen

des Thieres liefern. Im 21. Segment jedoch soll jene

vorher geschilderte Durchschnrung iu einen dorsalen

und einen ventralen Theil nicht eintreten , hingegen
der obere Theil des Coelomsacks mit den dorsalen

Abschnitten der vorhergehenden Segmente ver-

schmelzen, so dass dadurch der Ausfhruugsgang der

Genitalorgane gegeben ist.

Das zuletzt geschilderte Verhalten ist deshalb von

grossem Interesse, weil bei den gegliederten Wrmern
die Segmental-(Excretions-)organe zu Ausfhrungs-

gngen der Geschlechtsorgane umgewandelt sind.

Bei ihnen fallen die Geschlechtsproducte in die Leibes-

hhle, um hier durch die offenen Trichter der

Segmentalorgane aufgenommen und nach aussen

transportirt zu werden. Die Leibeshhle entsteht

aber bei den Gliederwrmern durch Ausweitung der

Coelomscke, wie schon oben hervorgehoben wurde.

Bei Peripatus liefern aber nach Herrn Sedgwick die

Coelomscke nur die Excretions- und Genitalorgane.

Der Hohlraum derselben entspricht demnach der

Leibeshhle der Anneliden. Wenn die Genital-

produete also in die Hhlung der Geschlechtsdrsen

und von da in die Leitungsorgane gelangen, machen

sie' den gleichen Weg durch, wie bei den Anneliden.

So wrde auch in Bezug hierauf eine Ueberein-

stimmung zwischen Peripatus und den Gliederwrmern
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vorhanden sein, nur dass die erstere Forin eine hhere

Stufe der Ausbildung reprsentirt.

Von der eigentlichen, durch die Coclomsiicke zu

liefernden Leibeshhle bleibt nach Herrn Sedgwick
bei PeripatuB nur wenig brig, einmal die Hhlung
der Genitalien und sodann die Excretionsorgane. Die

letzteren mnden also in Wirklichkeit auch hier in

die Leibeshhle, nur dass dieselbe zum Excretions-

organ selbst hinzugezogen und im Vergleich zu der

seeundr entstandenen Leibeshhle sehr wenig um-

fangreich geworden ist. Geschlossen erscheinen die

Excretionsorgane im Hinblick auf die seeundre Leibes-

hhle.

Was die Ausbildung des Krpers, die Bildung der

Darm- und Krpermuscnlatur u. s. w. anbelangt, so

soll dieselbe durch einzelliges Gewebe geliefert

werden, welches sich schon frhzeitig von den Coelom-

B&cken oder Mesotlermstreifen abgesondert hat, also

ebenfalls dem mittleren Keimblatt angehrt. Diese

Bestandteile des mittleren Keimblattes wurden in

den Figuren der grsseren Deutlichkeit wegen nicht

angegeben.
Nachdem wir die wichtigeren anatomischen Be-

funde hervorgehoben , welche sich aus den citirten

Arbeiten ergeben, werfen wir noch einen Blick auf

die Mittheilungen Herrn Sedgwick's ber die Arten

der Gattung Peripatus und ihre Verbreitung. Peri-

patus ist bisher gefunden worden in Sdafrika, Neu-

seeland und Australien
, sowie in Sdamerika und

Westindien. Die sieben sicher unterschiedenen Arten

vertheilen sich folgendem] aassen :

Afrika: P. capensis und Balfouri (am Tafelberg

in Caplaud), P.Moseleyi (bei Williamstown). Austra-

lien: P. Novae-Zealandiae (Neu-Seeland), P. Leuckarti

(Queensland). Amerika: P. Edwardsii (Caracas),

P. Trinidadensis (Trinidad), P. tonjuatus (Trinidad).

Ausserdem ist noch eine Anzahl anderer Arten aus

verschiedenen Theilen Sdamerikas beschrieben wor-

den, deren Zugehrigkeit zu den oben angefhrten
Arten nicht ausgeschlossen ist.

Aeusserlich unterscheiden sich die Arten sowohl

durch ihre Frbung, wie durch die verschiedene Zahl

ihrer Segmente, die bei den westindischen Arten eine

grssere ist, als bei denen vom Cap und von Austra-

lien. Die ersteren erreichen in Folge dessen auch

eine bedeutendere Lnge. P. torquatus misst 15 cm

(das Weibchen), 10cm (das Mnnchen) und hat gegen
40 Beinpaare, whrend die Weibchen von P. capensis

und Novae-Zealandiae nur G,5 und 5 cm, die Bluli-

chen 4,8 und 3 cm laug werden, bei einer Zahl von

etwa 20 Beinpaaren.
Von hchstem Interesse sind die Unterschiede,

welche sich in den Fortpflanzungsverhltnissen
der einzelnen Arten geltend machen. Alle Arten

von Peripatus sind getrennt
-
geschlechtlich und

lebendig gebrend. Die Eier entwickeln sich in

einem umfangreichen Fruchthlter. Schon in Bezug

auf die Grsse der Eier machen sich auffallende

Unterschiede bemerkbar. Der neuseelndische Peri-

patns besitzt Eier von 1,5mm Lnge und lmm Dicke:

die neugeborenen Jungen entsprechen in ihrem Um-

fange der Grsse der Eier. Bei P. capensis misst der

Durchmesser des Eies 0,17 mm, doch sind die Jungen
trotz der weit kleineren Eier viel grsser als bei der

erstgenannten Form. Die grssten Jungen bringen

aber die westindischen Arten zur Welt, bei denen

sie den dritten Theil von der ganzen Lnge des

Mutterthieres messen, obwohl hier die Eier sehr

klein sind, bei P. Edwardsii nur 0,04 mm im Durch-

messer besitzen. Wo die Eier so klein und die

Jungen dennoch hchst umfangreich sind, muss den

Embryonen eine andere Eruhrungscpuelle zur Ver-

fgung stehen, und so ist es auch.

Entsprechend dem verschiedenen Umfange der

Eier gestaltet sich auch ihre Entwickelung sehr ab-

weichend. Das grosse Ei des neuseelndischen Peri-

patus ist dotterreich, so kommt es, dass bei ihm die

ersten Entwickeluugsvorgnge den dotterreichen

Eiern der Insecten hneln, wie die Darstellung von

Lilian Sheldon zeigt. Es bildet sich eine Keim-

blase (Blastoderm) an der Oberflche des Dotters und

an ihr geht durch Einstlpung die Gastrulation oder

die Bildung des inneren Keimblattes vor sich, hn-

lich wie bei den Insecten (vergl. Rdsch. III, 665).

Die dotterrmeren Eier der anderen Peripatusarten

furchen sich dagegen total. Da die Jungen weit um-

fangreicher als die Eier sind, so muss eine Ernhrung
der Embryonen im Uterus stattfinden. Dieselbe er-

folgt bei P. capensis durch Endosmose oder aber

durch Schlucken eines im Uterus enthaltenen, wohl

eiweissreichen Secretes. Bei deu westindischen Arten

bieten sich in Bezug hierauf Verhltnisse von hch-

stem Interesse. Wie durch Herrn v. Kennel schon

frher gezeigt wurde 1
), geht der Embryo in Folge

eigenthmlicher Zellwucherung eines Theiles seiner

Oberflche eine Verbindung mit der Wand des Frucht-

hlters ein. Dadurch wird eine embryonale Placenta

gebildet und indem auch die Uteruswand an jener

Stelle eine rege ZellVermehrung zeigt, entsteht eine

uterine Placenta. Der Embryo selbst ist mit der

Placenta durch eine Art von Nabelstrang verbunden,

der an seinem Bcken festsitzt. Erst mit der Ab-

lsung dieses Nabelstranges ffnet sich der Mund

nach aussen und erst jetzt fllt sich der Darm mit

der im Uterus enthaltenen Nhrmasse ,
whrend er

vorher ganz leer war und die Ernhrung nach Herrn

v. Kennel's Darstellung durch die Embryonalorgane

vollzogen wurde.

Ueber die ersten Entwickelungsvorgnge der

westindischen Peripatusarten hat sich in neuester

Zeit eine Meinungsdifferenz zwischen Herrn von

Kennel, dem ersten Beobachter dieser Vorgnge,
und seinem Nachfolger Herrn Sclater herausgestellt.

Es handelt sich um die Auffassung einer der Uterus-

wand anliegenden, dnnen, Zellschicht, welche Herr

v. Kennel als Uterusepithel, Herr Sclater als Kcim-

') J. v. Kennet, Entwiekehrogsgeschichte von Peri-

patus Edwardsii u. P. torquatus n. sp. Arbeiten aus dem

zool. Institut zu Wrzburg, 7. Bd., 1885.
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blase auffasst, in welcher durch Einstlpung derjenige
Theil entsteht, welchen Herr v. Kennel als den

ganzen Embryo anspricht. Mit Herrn v. Kennel
stimmt Herr Sclater insofern berein, als er den

Embryo allein aus jenem (eingestlpten) Theil hervor-

gehen lsst, dagegen den brig bleibenden, den

Embryo umgebenden Theil der Keimblase als ein

Embryonalorgan, hnlich dem Amnion betrachtet.

Einstweilen scheinen, wie auch Herr von Kennel
- in seiner Erwiderung hervorhebt, die Angaben Herrn

Sclater's noch nicht gengend befestigt, um die ent-

gegenstehende Meinung v. Kennel' s zu widerlegen.
Zum Schlsse sei nochmals hervorgehoben ,

wie

merkwrdig es ist, dass sich bei so nahe verwandten

Formen, die zweifellos zu ein- und derselben Gattung

gestellt werden mssen, so verschiedene Modi der

Entwickeluug auftreten. Herr v. Kennel fhrt diese

Verschiedenheiten auf Vernderungen in der Lebens-

weise der Thiere zurck. Er meint, dass frher die

dotterarmen Eier wohl ins Wasser abgelegt wurden,
wo sie sich zu Larven entwickelten. Spter, wahr-

scheinlich in Folge der vernderten Lebensweise,
unterblieb die Ablage der Eier. Dieselben verharrten

im Uterus und mussten sich hier entwickeln. Ihnen

wurde vom Uterus ein ernhrendes Secret geliefert.

Jetzt konnte die Ernhrung der Embryonen in

zweierlei verschiedener Weise modificirt werden.

Entweder sie wurde in immer frhere Zeit und end-

lich in das Ei selbst zurckverlegt, d. h. es wurde
dem Ei eine gengende Menge von Nahrungsdotter

beigegeben (P. Novae-Zealaudiae), oder aber es gingen
die Embryonen zu besserer Ernhrung eine feste

Verbindung mit dem Uterus ein (westindische Arten),

Plaeenta und Nabelstrang wurde gebildet und so

eine hnliche Art der Eutwickelung hergestellt, wie

wir sie von den Sugethieren kennen.

E. Korscheit.

31. Bellati und 8. Lnsaiiiia: Lieber den Durchgang
elektrischer Strme durch schlechte Con-
tacte. (Atti della R. Istituto Veneto, 1888, Ser. 6;

Toqiu VI, p. 1137.)

Bei der Untersuchung der elektrischen Leitungs-
fhigkeit von Schwefelmetallen hatten die einzelnen

Forscher zum Theil sehr widersprechende Resultate ge-

funden, welche sie schliesslich auf den Umstand zurck-
fhrten

, dass der Widerstand an der Berhrungsstelle
zwischen den Elektroden und den untersuchten Krpern
eine wesentliche Rolle hei den beobachteten Wider-

sprchen spiele. Die Herren Bellati und Lusanna
stellten sich die Aufgabe, das Verhalten des Widerstandes
bei solch schlechten Contacten nher zu studiren.

Die meisten Versuche machten sie mit dem rothen
Blutsteiu (Oligiste) von Elba, der, wie nachgewiesen wer-
den konnte, sowohl bei gewhnlicher Temperatur, als auch
bis zu 100 metallische Leitung besitzt. Whrend ein

kleineres Prisma dieses Eisenerzes sich im Kreise eines

coustanten Stromes befand (die Constanz wurde durch
ein eingeschaltetes Galvanometer controlirt), wurde das

Potentialp;eille zwischen zwei sehr nahe liegenden
Punkten des Kreises, welche die Berhrungsstelle zwi-

schen Elektrode und Eisenstein einsehlosseu
,
mit einem

Quadrantelektrometer gemessen. Vorher berzeugten sie

sich durch zahlreiche Versuche, dass der Widerstand
des Erzes bei verschiedenen Stromintensitten und ent-

gegengesetzten Stromrichtungen ziemlich constant bleibt.

Zunchst wurde der Einfluss der Intensitt ,
der

Richtung und der Dauer des Stromes auf den Wider-
stand des Contactes zwischen Quecksilber und Eisenstein

bestimmt. Es ergab sich bei vielen Messungen, dass der

Widerstand abnimmt bei zunehmender Intensitt des

Stromes, und dass er grsser ist, wenn der Strom vom Eisen-

stein zum Quecksilber geht, als bei umgekehrter Richtung
desselben. In Bezug auf die Wirkung der Stromdauer
unter sonst gleichen Versuchsbedingungen lehrten die

Messungen, dass, wenn der Strom vom Eisenstein zum

Quecksilber ging ,
der Widerstand zunchst schnell zu-

nahm
,
dann etwas langsamer, dass er ein Maximum

erreichte, und dann abnahm, um schliesslich fast constant

zu bleiben. Bei umgekehrter Stromrichtung beobachtete

man zuerst eine schnelle Abnahme und dann eine immer

langsamere; doch konnte kein Minimum gefunden werden.

Weiter untersuchten Verfasser die Aenderung des

Widerstandes an der Contactstelle
,
wenn der Druck des

Quecksilbers auf den Eisenstein sich nderte. Sie ord-

neten diesen Versuch in der Weise an
,
dass das Queck-

silber ber der Contactstelle in verschiedenen Hhen
zwischen 15 mm und 498 mm aufgeschichtet werden
konnte. Der Widerstand nahm ab mit zunehmendem

Drucke, erst schnell und daun langsamer, wenn der

Strom vom Quecksilber zum Eisenstein ging.
Eine Reihe von Versuchen wurde ferner ausgefhrt

ber den Widerstand der Contacte zwischen einer Kupfer-

spitze und dem Eisenstein, zwischen einer Stahlspitze
und dem Stein, sowie zwischen Platten aus den beiden

Metallen mit Scheiben des Minerals oder mit Spitzen
des Eisensteins. Es wrde hier zu weit fhren

,
die

einzelnen Resultate, welche unter wechselnden Versuchs-

bedinguugeu bei diesen Experimenten erhalten wurden,

anzugeben.

Einige Versuche zeigten, dass auch die Temperatur
auf den Widerstand des Contactes von Einfluss ist.

Zwischen einer Platte des Eisensteins und einer Kupfer-

spitze nahm der Widerstand bedeutend ab bei steigender

Temperatur. Messungen konnten bei diesem Versuche
nicht ausgefhrt werden.

Bei dem grossen Widerstnde, den die schlechten

Contacte dem Strome darbieten, war es wahrscheinlich,
dass in dem Kreise eine merkliche Erwrmung aultreten

msse. Mittelst Pulvers von Quecksilber -SilberJodid,

das bei gewhnlicher Temperatur gelb ist und beim

Erwrmen roth wird, konnte in der That gezeigt werden,
dass beim Durchgang des Stromes die Eiseusteinplatte

mindestens auf 50 erwrmt wird.

Der Widerstand in einem schlechten Contacte zwischen

zwei gleichen Substanzen
,
besonders zwischen Kohlen-

stben, wie sie in Mikrophonen wirksam sind, ist schon

frher von Anderen untersucht worden (vgl. auch

Rdsch. III, 298, IV, 101). Doch lassen sich die Resultate

mit den hier gewonnenen nicht vergleichen.

Es wre gewagt", so schliessen die Verfasser, all-

gemeine Schlsse abzuleiten aus dem, was wir nur an

wenigen Krpern beobachtet haben; auf jeden Fall geht
aus unseren Versuchen hervor, dass der Widerstand,
der von einem schlechten Contacte herrhrt, enorm sein

kann, und um so grsser ist, je kleiner der Strom, der

Druck und die Ausdehnung der Berhrungsflche sind.

Dieser Widerstand nimmt ab mit zunehmender Tempe-
ratur, und ist

, wenigstens fr die von uns untersuchten

Krper [ausser dem Blutstein ist auch Eisenkies unter-

sucht worden] kleiner, wenn der Strom vom besser

leitenden Krper zu dem mit grsserem Widerstnde
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geht. Endlich lsst der lngere Durchgang des Stromes

den Widerstand abnehmen, wenn der Strom in dem Sinne

Hiesst, in welchem der Widerstand kleiner ist, und ver-

grossert ihn wenigstens bis zu einem bestimmten Punkte,

wenn er entgegengesetzt gerichtet ist".

Willi. Hermann .Sehultze: Das elektrolytische
Verhalten des Glimmers bei hoher Tem-
peratur. (Annalen der Physik, 1889, N. F.,

Bd. XXXVI, S. 655.)

Von dem als Isolator vielfach benutzten Glase ist

es bekannt, dass sein Leitungswiderstand von der Tem-

peratur abhngt, insofern es bei hohen Temperaturen
besser leitend wird, dann aber diese Fhigkeit verliert,

so dass der Widerstand bedeutend zunimmt. Eine Er-

klrung dieses Verhaltens wurde durch den Nachweis

gegeben, dass beim Durchgang des elektrischen Stromes

durch eine Glasschicht bei hoher Temperatur an der

Anodenseite eine elektrolytische Kieselsureschicht ab-

gelagert wird
,
deren sehr schlechte Leitungsfhigkeit

die Zunahme des Widerstandes veranlasst.

Da nun der Glimmer gleichfalls als elektrischer

Isolator mannigfache Anwendung findet, war es loh-

nend, diese Substanz einer hnlichen Untersuchung zu

unterziehen, wie sie fr das Glas vorlag. HerrSchultze
fhrte dieselbe aus an einem als Muscovit bekannten

Kaliglimmer und au einem Magnesiaglimmer (Biotit),

von denen wegen der vorzglichen Spaltbarkeit des

Materials Platten von 0,035 mm Dicke benutzt werden

konnten. Die Messungen der Leituugswiderstude wur-

den relativ zu denen einer Glasplatte angestellt, und sie

fhrten zu folgendem Ergebniss:
Parallel den Spaltungsflchen geschnittener Glimmer

theilt mit dem Glase die Eigenschaft, bei ansteigender

Temperatur fr den elektrischen Strom mehr und mehr
leitend zu werden. Nach Erreichung eines Maximal-

werthes nimmt seine Leitungsfhigkeit ab und wird bei

einer gewissen hohen Temperatur verschwindend klein.

Die Vergleichung des Glimmers mit dem Glase zeigt,

dass ersterer stets
,
auch bei hoher Temperatur ,

der

bessere Isolator von beiden ist.

Violle und Chassagny: Ueber die Elektrolyse.
(Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 284.)

Die Zersetzung des Wassers durch einen krftigen elek-

trischen Strom ist von Licht- und Wrme-Erscheinungen
begleitet, die bereits vor mehr als 40 Jahren vouEizeau
und Foucault beobachtet, seitdem durch eine grosse
Zahl von Physikern studirt worden sind. Durch Be-

nutzung einer Gramme - Maschine
,
welche 40 Amperes

mit einer elektromotorischen Kraft von 110 Volts liefern

konnte
,
waren die Verfasser im Stande

,
die Erschei-

nungen leicht herzustellen und einige neue Umstnde an

denselben zu beobachten.

In Wasser, welches Vio Schwefelsure enthlt, wird

als positive Elektrode ein Platindraht von 4,5mm Dureh-

messer tief eingetaucht, whrend die negative Elektrode

aus einem dnneren Platindraht (1,0 mm Durchmesser)

besteht, den man sehr langsam in die kalte Flssigkeit
taucht. Betrgt die Potentialdifferenz zwischen den
Enden des Voltameters mehr als 32 Volts, so beobach-

tet mau um den negativen Draht eine Lichtscheide,
welche ihn von der Flssigkeit trennt, und in welcher

ausschliesslich die Wasserstofi'entwickelung stattfindet.

Sie bietet dem Durchgange des Stromes einen sehr

starken Widerstand, der langsam abnimmt, in dem
Maasse, als die Scheide sich ausbreitet, indem sie mit

dem Prahte in die Flssigkeit vordringt, und der pltz-

lich sinkt in dem Moment, wo die Scheide verschwindet,
um der gewhnlichen Gaseutvvickelung Platz zu machen.

Das Licht, welches sich auf der Elektrode zeigt, ist

discontinuirlich ;
erst sind es uur einige glnzende,

orangefarbige Punkte am Ende des Drahtes
;
dann er-

streckt sich ein Wald violetter Strahlen ber den ganzen,

eingetauchten Theil. Dieser erwrmt sich stark und die

Wrme-Entwickelung trgt wesentlich mit bei zur Unter-

haltung der Scheide. Wenn man nmlich den Strom

unterdrckt, so verschwindet die Scheide nicht unmittel-

bar, und ein Zischen entsteht, wenn die Flssigkeit mit

dem Metall in Berhrung kommt. Ebenso ^ist
der Ueber-

gang von der Lichtscheide zur Blasenbildung von einer

Art Explosion begleitet. Andererseits kann man auch

mit einem Potential von weniger als 32 Volt eine Scheide

auf dem negativen Draht erzeugen ,
wenn man diesen

vorher erwrmt hat; aber die Erscheinung ist dann eine

vergngliche und bald tritt die Blasenentwiskelung auf,

nachdem die Flssigkeit mit dem abgekhlten Draht in

Berhrung gekommen.
Lsst man die Potentialdifferenz zwischen den beiden

Elektroden wachsen, so nehmen die Wrme- und Licht-

erscheinungen zu, und die Gasentwickelung beschleunigt
sich. Die Flssigkeit steigt um die Elektrode in die

Hhe
;

die Lichtscheide wird weiter und zerreisst
;

der

eingetauchte Theil der Elektrode wird rothglhend und
schmilzt leicht bei einer elektromotorischen Kraft von

80 bis 100 Volts, whrend der ausserhalb der Flssigkeit
befindliche Theil des Drahtes kaum warm ist. Bei sehr

grosser Potentialdift'erenz ist es schwer, die Scheide her-

zustellen und zu unterhalten; bei der geringsten Bewe-

gung wandelt sie sich in knisternde Blasen um. Bei

dieser rauschenden Elektrolyse wird die negative Elek-

trode oberflchlich angegriffen, in der Flssigkeit er-

scheint ein schweres, schwarzes Pulver von Platinwasser-

stoff Pt2 H.

Auch an der positiven Elektrode kann man eine

Lichtscheide beobachten, wenn man den dickern, ganz
in Wasser tauchenden Draht mit dem negativen Pol

verbindet und die dnnere positive Elektrode langsam
eintaucht. Doch tritt die Scheide schwieriger auf, sie

bildet sich erst bei 50 Volts, ist dann weniger leuchtend,

aber bestndiger.

Erzeugt man anfangs die Scheide auf dem dicken

Draht, indem man den dnneren vorher 2 bis 3 cm
tief eingetaucht hat

,
so wird die Scheide um so lnger,

je weiter man den dicken Draht eintaucht, bis er pltz-
lich verschwindet; sofort aber nimmt die Intensitt des

Stromes zu und die andere Elektrode kann sich so er-

wrmen, dass sie sich ihrerseits mit einer Lichtscheide

oder knisternden Blasen umgiebt.
Aehnliche Erscheinungen, aber viel weniger inten-

sive, zeigen sich in Wasser, das mit Phosphorsure an-

gesuert worden.

Franz Hofmeister : Ueber die Assimilationsgrenze
der Zuckerarten. (Archiv fr experimentelle Patho-

logie und Pharmakologie, 1889, Bd. XXV, S. 240.)

Unter den Versuchen ber die Aufnahme und Ver-

werthung der verschiedenen Nhrstoffe im thierischen

Organismus sind die mit den verschiedenen Zucker-

arten angestellten ziemlich zahlreich. Es zeigte sich, dass

die leicht lslichen Zuckerarteu ihrer Diffusionsfhigkeit

wegen zwar leicht und schnell vom Blute aufgenommen
werden, aber sie werden nicht in gleicher Weise unbe-

schrnkt im Blute fr den Stoffwechsel verwerthet
;

vielmehr erfolgt bei irgend erheblicher Zufuhr von

Zucker eine Abscheidung desselben durch die Nieren.

Derartige Erfahrungen waren vielfach bei verschiedenen
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Thieren und mit verschiedenen Zuckerarten gemacht.
Herr Hofmeister unternahm nun eine systematische

Feststellung der Assimilationsgrenze der Zuckerarten

an einer Thierspecies. An Hunden, die sich fr der-

artige Versuche besonders eignen ,
suchte er durch Zu-

fhrung wechselnder Mengen der einzelnen Zuckerarten

bei gleichbleibender Ernhrung die Dosen zu ermitteln,

bei denen die Zuckerausscheidung im Harn beginnt.

Nach zuverlssigen Methoden ausgefhrte Versuche, von

denen eine Auswahl fr jede Zuckerart in der Abhand-

lung mitgetheilt ist, gelangte Herr Hofmeister zu

folgenden Resultaten :

1) Die untersuchten Zuckerarten (Dextrose, Lvu-

lose, Galactose, Rohrzucker und Milchzucker) geben, im

Uebermaass genossen, zur Ausscheidung von Zucker mit

dem Harn Veranlassung.

2) Die Grsse, bis zu welcher die Zuckerzufuhr ge-

steigert werden muss, damit Uebertritt in den Harn er-

folgt die Assimilationsgrenze ,
ist fr dasselbe Indi-

viduum und die gleiche Zuckerart zu verschiedenen

Zeiten annhernd dieselbe.

3) Sie ist jedoch bei demselben Individuum fr die

einzelnen Zuckerarten verschieden. Am leichtesten

gehen in den Harn ber Galactose und Milchzucker,

viel schwieriger Dextrose, Lvulose und Rohrzucker.

4) Die Menge des durch die Nieren ausgeschiedenen
Zuckers steigert sich mit der Erhhung der Zucker-

zui'uhr.

5) Es kommt jedoch nicht die gesammte ber die

Assimilationsgrenze hinaus zugefhrte Zuckermenge zur

Ausscheidung, sondern nur ein kleiner Bruchtheil der-

selben.

Unter diesen Ergebnissen ,
welche der Verfasser

durch weitere Untersuchungen vervollstndigen und ver-

werthen will
, mag als besonders interessant die That-

sache hervorgehoben werden
,

dass von den Zucker-

arten diejenigen am leichtesten wieder ausgeschieden
werden

,
also am wenigsten fr den Stoffwechsel ver-

werthet zu werden scheinen, welche man als Erzeug-
nisse des Thierkrpers anzusehen gewohnt ist

,
nmlich

Galactose und Milchzucker.

Hans Molisch : Ueber die Ursachen der Wachs-
t h ums r ich tun gen bei Pollenschluchen.
(Wiener akademischer Anzeiger, 1889, Nr. III, S. 11.)

Dem Berichte, ber die Sitzung der Wiener Aka-

demie vom 17. Januar ist die nachstehende, vorlufige

Mittheilung des Herrn Molisch entnommen:
Zu den merkwrdigsten Erscheinungen im Leben

der Pflanze gehrt die Thatsache
,

dass die auf der

Narbe des Griffels sich entwickelnden Pollenschluche

gewhnlich in den Griffel hineinwachsen
,
denselben oft

in langer Bahn durchdringen und schliesslich bis zur

Eizelle gelangen, wo die Befruchtung erfolgt.

Wodurch der Pollenschlauch befhigt wird
,

mit

solcher Sicherheit sein Ziel, nmlich die oft weit entfernte

Eizelle zu erreichen, ist trotz vielfacher Bemhungen
noch nicht festgestellt worden. Der Vortragende hat

nun in letzter Zeit einige Beobachtungen gemacht,
welche geeignet sein drften, ber diesen dunklen Punkt
Licht zu verbreiten

,
denn es ist ihm gelungen ,

zwei

Ursachen aufzufinden
,
welche die Richtungsbewegungen

der Pollenschlnche in hohem Grade beherrschen. Diese

beiden Ursachen sind der Sauerstoff und gewisse, der-

zeit noch nicht definirbare Ausscheidungen des Griffels.

Eiufluss des Sauerstoffes. Vertheilt man
die eben einer Anthere entnommenen Pollenkrner von

Narcissus Tazettag leichmssig in einem auf dem Object-

trger liegenden Tropfen einer mit Gelatine gemengten
3-procentigen Rohrzuckerlsung, bedeckt sie mit dem
Deckglase und stellt man sodann das Ganze horizontal

in einen mit Wasserdampf gesttigten, finstern Raum, so

lsst sich nach etwa G bis 12 Stunden folgendes beob-
achten: Die in der Nhe des Deckglasrandes, doch unter
demselben befindlichen Pollenkrner haben in grosser
Zahl gekeimt und ihre Schluche fast ausnahmslos vom
Deckglasrande weg gegen das Innere desselben ge-
trieben. Die Schluche stehen oft zu Hunderten senk-

recht auf dem Deckglasrande, mit. der Spitze vom Rande

weggewendet. Die 1 bis 2 mm vom Rande entfernten

wachsen entweder direct von demselben weg oder erst

einige Zeit demselben zu
, biegen aber noch vor dessen

Erreichung um. Die mehr im Inneren des Prparates
liegenden Krner keimen berhaupt nicht.

Alle die Einzelheiten des Versuches erklren sich

aus der unter dem Deckglase in der Zuckerlsung vor-

handenen, ungleichen Sauerstoffspannung. Die mehr
centralen Pollenkrner verathmen bald den hier absor-

birten Sauerstoff, und da neuer nicht in gengenden
Mengen zustrmt, so unterbleibt berhaupt die Keimung.
An der Grenze zwischen Zuckerlsung' und Luft keimen
die Pollenkrner, weil mit dem Sauerstoff gengend ver-

sorgt, reichlich, und ihre Schluche wenden sich, wenn
der Ort ihrer Entwicklung der Atmosphre zu nahe

liegt, von derselben weg. Sie fliehen die Luft, d. h.

den Sauerstoff, sind demnach negativ aerotrop.
Ganz dieselben Resultate erzielt man mit anderen

Pollenkrnern, beispielsweise mit denen von Clivia mi-

niata
,
Convallaria majalis , Hyacinthus orieutalis

,
Ama-

ryllis und Camellia japonica.
Mit der gegebenen Erklrung in Einklaug steht die

Thatsache, dass die Pollenkrner im hngenden Tropfen

gewhnlich nach aufwrts, im aufliegenden zumeist

nach abwrts wachsen.

Einfluss der Ausscheidungen des Grif-

fels, zumal der Narbe. Legt man die abgeschnit-

tene, frische Narbe von Narcissus in einen mit Pollen

derselben Pflanze versehenen Gelatine-Zuckertropfen ,
so

wachsen bei Kultur im dunstgesttigten Rume die in

der Umgebung der Narbe aussprossenden Schluche in

auffalleuder Weise auf diese und auf die Griffelwuude

zu. An diesen beiden Punkten werden offenbar Sub-

stanzen ausgeschieden, die als Reizmittel auf die Schluche
wirken und sie zu bestimmten Richtungsbewegungen
veranlassen. Ist der Griffel zuvor durch Eintauchen in

heisses Wasser getdtet worden
,

so wenden sich die

Schluche, da offenbar aus allen Zellen jetzt das wirk-

same Agens heraus diffundirt, nunmehr der ganzen
Oberflche des Griffels zu. Auch getdtete Stcke des

Bltheuschaftes wirken in gleicher Weise auf die

Schluche ein.

Dasselbe konnte fr die Pollenkrner und den

Griffel von Amaryllis , Hyacinthus und Clivia constatirt

werden.

Ob die geschilderten Erscheinungen allgemein ver-

breitete sind, ob sie gengen, das Wachsen des Pollen-

schlauches bis zur Eizelle zu erklren und ob noch

andere Ursachen dabei im Spiele sind, behlt sich der

Vortragende vor, erst nach Abschluss seiner Unter-

suchungen in einer ausfhrlichen Arbeit zu errtern.

Das Eine lsst sich jedenfalls jetzt schon sagen, dass

in vielen Fllen dem negativen Aerotropismus und der

Chemotaxis der Pollenschluche beim Eindringen in

die Narbe und den Griffel eine wichtige Rolle zufallt.
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0. Kirchner: lieber einen im Mohnl lebenden
Pilz. (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft,

1888, Bd. VI, s. Cl.)

In friajch abgepresstem Mohnl entdeckte Verfasser

einen Pilz
,

der nach Art der Sprosspilze aus einzeln

oder zu wenigen verbunden lebenden Zellen besteht.

Dieselben vermehren sich durch hefeartige Sprossung.

wobei Zersetzungserscheiuungen im Oel hervorgerufen
werden. Kommt der Pilz mit der Luft in Berhrung, so

rcken die benachbarten Pilzzellen dicht zusammen,
verwachsen mit einander . und wahrend der grssere
Theil inhaltsleer wird, schwellen einige wenige betrcht-

lich an und bekommen einen dichteren Inhalt
,

der

aller Wahrscheinlichkeit nach aus den entleerten Zellen

stammt. Die inhaltsreichen Zellen werden nun zu

Sporen, indem sich ihre Wand verdickt und eine leb-

haft braune Frbung annimmt; die Keimung konnte

nicht beobachtet werden. Diese eigenthmliche Art der

Sporenbildung kommt in der gleichen Weise sonst nicht

vor; man kann sie mit einem Copulationsvorgang ver-

gleichen und den Pilz, dem Verfasser den Namen

Elaeomyces olei giebt . als Zygomyceten in die Nhe
der Ustilagineen stellen. F. M.

E. de Margerie und A. Heim: Die Dislocationen
der Erdrin de. Versuch einer Definition und

Bezeichnung. (Zrich. J. Wurster u. Co., 1888.)

Dass die geodynamische Terminologie, wie sie sich

im letzten Jahrzehnt ausgebildet hat, weit davon ent-

fernt ist, eindeutig genannt werden zu knnen, das wird

sich nicht bestreiten lassen, und es ist keine Brgschaft
dafr vorhanden, dass zwei Geologen sich auch wirklich

verstehen mssen
,
wenn sie sich des nmlichen Kunst-

wortes bedienen ;
mau erinnere sich nur der in v o n

Fritchs Allg. Geologie" neuerdings gegen die Be-

criffsbestirnniungen von E. Suess erhobenen Einwnde.
Angesichts dieser Sachlage ist die vorliegende sozusagen

lexikographische Arbeit, zu welcher sich je ein ver-

dienter Forscher franzsischer und deutscher Zunge
verbunden haben ,

deren Herausgabe aber von der Stif-

tung des Zricher Patriciers Xaver Sehn y der von
Wartensee bestritten wurde, freudig zu begrssen.
Der Text ist doppelsprachlich, franzsischer und deutscher

Sprachgebrauch sind in erster Linie bercksichtigt

worden, doch hat auch die sehr ausgebildete und ver-

feinerte Nomenklatur der Englnder Beachtung gefunden,
wie sie zumal in Mellard-Reade's Entstehung der

Gebirgsketten" (1886) sich niedergelegt findet. Man
kann sagen, dass die Verfasser eine beschreibend-geome-
trische war, alle denkbaren gestaltlichen Formen, in die

ein System paralleler gerader Linien durch die Wirk-
samkeit wie immer gearteter Krfte gebracht werden

kann, sind aufgesucht, abgebildet, mit Namen versehen

und hierin zeigt sich eben der Werth dieser zunchst
mehr propdeutischen Bestrebungen als mit gewissen
Vorkommnissen in der Natur bereinstimmend erwiesen

worden. Jene eindringende Sachkenntniss, welche sich

der eine der beiden Autoren in den heimischen Alpen,
der andere, wie ein lteres Referat von uns in der

,.Rundschau" (II, 4!>) darthut
,

in dem spanisch-franz-
sischen Grenzgebirge erworben hat, verbindet sich mit
scharfem rumlichem Auffassungsvermgen ,

um etwas
wirklich gediegenes hervorzubringen.

Die Dislocationen, welchen eine Schichtenfolge aus-

gesetzt sein kann , zerfallen in solche
,

bei denen eine

verticale und in solche, bei denen eine horizontale Be-

wegung maassgebend ist (radiale und tangentiale Span-
nungen bei Suess). Erstere knnen reine Verwerfungen"
oder Flexuren" sein, und zwar stellen die letzteren,

geometrisch betrachtet, das generelle Bild dar, welches,
bei Unterbrechung des stetigen Zusammenhanges inner-

halb der verbogenen Schichten, in den Specialfall der

Verwerfung sich verwandelt. Dass auch eigentliche

Verwerfungen und Flexuren in den mannigfachsten Com-
binationen auftreten knnen ,

dient natrlich dazu
, die

Einsicht in die Verhltnisse hufig zu erschweren, und es

werden deshalb zur besseren Unterscheidung die Spalten-

verwerfungeu" von den Faltenverwerfungen" gesondert.
Die zweite der erwhnten Hauptklassen besitzt als erste

Unterabtheilung die Falten", dann folgen die Falten-

verwerfungen", von denen bereits die Rede war, und
hierauf wieder die transversalen Horizontalverschie-

bungen", welche die oberflchliche Betrachtung leicht mit

den gewhnlichen Querverwerfungen durcheinander-

bringen knnte. Am schwierigsten wird die Analyse
des Vorganges natrlich dann sein

,
wenn er sozusagen

ein diagonales Geprge trgt, wenn eine ausgedehnte

Horizontalbewegung mit einer localen Verticalbewegung
sich zusammensetzt. Recht erwnscht ist es auch

,
dass

ein Versuch gemacht wird, die quantitativen Beziehun-

gen zweier Ortsvernderungen von qualitativ berein-

stimmendem Charakter der Messung zugnglich zu

machen. An dritter Stelle erscheint endlich die innere

Gesteinsumformung", aus der, um nur ein Beispiel

hervorzuheben, die rthselvolle Transversalschieferung"
oder Clivage" entsprungen ist. Zahlreiche litterarische

Beglaubigungen der im Texte vorgefhrten Facta sind

in den von Herrn de Margerie ausgearbeiteten Noten

enthalten
,

in denen auch der eine und andere frher
nur mehr summarisch behaudelte Punkt weiter errtert

wird; so wird beispielsweise, was nur zu beherzigen ist,

der Sinn genauer umschrieben
,

in welchem allein das

Wort Plasticitt", bekannt aus Heim's Studien ber

den Mechanismus der Gebirgsbildung, verwendet werden
darf. Ein alphabetisches Verzeichniss aller in dem
Buche zu findenden Definitionen beschliesst dasselbe und
erleichtert wesentlich den Gebrauch eines ausgezeich-
neten Lehr- und Orientirungsmittels ,

das knftig nicht

leicht in der Bibliothek eines Freundes der wissenschaft-

lichen Erdkunde vermisst werden wird.

S. Gnther.

V e r m i s c h t e s.

Fr die Sonnenfinsterniss vom 19. August 18S7
waren in Deutschland vielfache Vorbereitungen getroffen,
den Mondschatten schon, bevor er die Erde selbst trifft,

in seiner Protection auf die Umhllungen der Erde,
also in der Dmmerun g, zu beobachten. Die Ungunst
der Witterung hat wie die Beobachtungen des Haupt-
phnomens auch die der verfinsterten Dmmerung ver-

eitelt. Herr W. Zenker fordert nun in einer Zuschrift

an die Astronomischen Nachrichten" (Nr. 2833) auf, bei

der nchsten totalen Sonnenfinsterniss vom 21. znm 22.

December d. J. ,
welche mit Sonnenaufgang im Cara-

ibischen Meere beginnt, die 1SS7 missglckten Beob-

achtungen zu wiederholen. Gelegenheit hierzu haben
besonders die Seefahrer auf dem sehr frequentirten
Caraibischen Meere

;
ferner auch die Schiffe auf der

Westhlfte des Indischen ceans. Da die zu beobach-
tenden Erscheinungen am besten nur mit dem blossen

Auge gesehen werden, so gengt es, die betreffenden
Kreise in geeigneter Weise auf das Phnomen hinzu-

weisen. Herr Zenker macht nun aber den weiteren

Vorschlag, auch das Zodiakallicht zur Beobach-
tung des Mondschattens bei der nchsten totalen

Sonnenfinsterniss ins Auge zu fassen. Obschon noch un-

sicher ist, ob das Zodiakallicht auch merkliches, reflectirtes

Sonnenlicht enthlt, so ist doch das Gegentheil gleich-
falls nicht erwiesen und die Mglichkeit nicht ausge-
schlossen, dass der Mondschatten sich auch in dieser

grsseren Hhe ber der Erde als ein etwas dunklerer

Fleck bemerklich machen wrde. Die Beobachtungen
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mssten bis zu 36 Entfernung von dem Anfangspunkte
resp. Endpunkte der Totalitt geschehen ;

fr Amerika

geht die hierfr gnstige Strecke durch den Meerbusen
von Mexico , dann durch Mexico selbst nach dem Sd-
ende des Meerbusens und der Halbinsel von Califor-

nien
;
fr Asien geht die Zone

,
anschliessend an das

Gebiet fr die Dmmerungsbeobachtung, nach Osten

ber Vorderindien, die Halbinsel Dekhan ,
den Benga-

lischeu Meerbusen, Birma und das sdliche China, und
vielleicht knnen auch in Japan noch ntzliche Beob-

achtungen gemacht werden.

Am (3. Mrz um 9 h 12 m bemerkte Herr Terby
in Loewen auf den Saturn ringen A und B einen

kleinen, an den Schatten der Kugel auf den Ringen sich

anlehnenden, weissen Fleck, der an die weissen,

glnzenden Flecke Jupiters erinnerte. Die Hoffnung,
mittelst desselben eine Bewegung der Ringe zu ent-

decken, schlug fehl, da um 9 h 49 m sich noch keine

Aenderuug zeigte, als dass die Helligkeit abgenommen
hatte; freilich war auch der Himmel nebliger geworden
und um 10 b 24 ra war eine weitere Beobachtung un-

mglich. Am 12. Mrz war um 9 h 20 m der weisse

Fleck wiederum sichtbar, und zwar war er diesmal noch

heller, man konnte in ihm den Cassini'schen dunklen

Streifen, welcher Ring A von B trennt, erkennen. Der
Fleck wurde bis 10 h 35 m beobachtet, zeigte aber

wiederum keine Verschiebung uud nur eine Helligkeits-

abnahme, die wiederum von einem Nebligwerden des

Himmels begleitet war. Herr Terby telegraphirte diese

Entdeckung an die Centralstelle , von der aus sie den
Sternwarten mitgetheilt wurde. Am 14. hat jedoch Herr

Lamp am Saturnringe nichts Besonderes beobachten

knnen; freilich war der Mond hell. Ebenso meldete

am 25. Mrz Herr Schiaparelli, dass er den Saturn

zwei Mal unter besonders gnstigen atmosphrischen
Bedingungen beobachtet, dass er aber weder den weissen

Fleck Terby's, noch auch die Nebelringe Lamey's
(Rdsch. III, 412) gesehen habe.

Ueber die Entstehung der sommerlichen
Dnste (haze) stellt Herr J. H. Poynting in der

Nature" vom 31. Januar, folgende Ansicht auf. Der
im Sommer nicht ungewhnliche Dunst, der sich be-

sonders an heissen
,

wolkenlosen Sommertagen zeigt,

rhrt von localen Strmungen her, welche die Luft

optisch heterogen machen. Das von irgend einem b-

jeet ausgehende Licht wird daher mehr oder weniger un-

regelmig gebrochen, und durch die Bewegung der Luft-

strme ist seine Bahn eine sich continuirlich verndernde.
Daher haben die Umrisse der bjeete eine zitternde Be-

wegung und werden unbestimmt. Gleichzeitig wird ein

Theil des Lichtes an den Grenzen der heterogenen
Luftschichten reflectirt, geht fr die Wahrnehmung
verloren uud wird als allgemeiner Schimmer diffundirt.

Das Zittern der Umrisse und der Verlust des directen

Lichtes wirken mit dem Darberlagern des reflec-

tirten Lichtes als eines diffusen Schimmers zusam-
men und erzeugen das Aussehen

,
welches wir Dunst

(haze) nennen. Zur Sttze dieser Ansicht fhrt Herr

Poynting an, dass diese trockenen Dnste an heissen

Sommertagen auftreten, wenn die stark erwrmte Erde
Strme warmer Luft aufsteigen lsst, zwischen denen
Strme kalter Luft niedersinken. In der Nacht hin-

gegen khlt sich die Erde schneller ab, das Gleich-

gewicht der Luft wird ein stabileres und mit dem Auf-
hren der Strmungen wird die Luft optisch homogener;
in der That ist die Luft in den frhen Morgenstunden
am klarsten und dunstfrei, wenn man sich ber die

Nebelsehicht erhebt. In wieweit dasselbe Princip der

optischen Heterogenitt auch Anwendung finden kann
auf die anderen Schleier- und Nebel- Bildungen in der

Atmosphre (mit Ausschluss natrlich der durch Con-
deusation des Wasserdampfes erzeugten, feuchten Nebel),
hlt Herr Poynting fr zweifelhaft. [Das Glitzern

der Sterne wird bekanntlich ganz allgemein als eine

Folge der optischen Ungleichartigkeit der von den Licht-

strahlen durchzogeneu Luftschichten betrachtet. Ref.]

Ueber die wahrscheinliche Ursache der Ver-
schiebung der Kstenlinien und ein Mittel,
die geologischen Epochen zu messen, hat Herr

Blytt in Christiania Videnskabs Selskabs Vorhandliuger"
(1889, Nr. 1) eine Hypothese aufgestellt, welche hier

kurz skizzirt werden soll:

Bereits in frheren Jahren hatte Herr Blytt aus
dem Umstnde, dass in der allgemeinen, gleichmssig
rmlichen Flora Norwegens einzelne Flecke ppigerer

Vegetation, Oasen gleich vertheilt, vorkommen, aus dem
Wechsel der Schichten in den Torfmooren zwischen Lagern
mit sehr reichem, krftigem und solchen mit sprlichem
Pflanzenwuchs, ferner aus dem Vorkommen paralleler
Strandlinien und Terrassen an der Kste den Schluss ge-

zogen, dass im Laufe der Zeiten warme und feuchte Kli-

mate wiederholt mit kalten, trockenen abgewechselt haben.

Die warme, feuchte Witterung hatte reichen Pflanzenwuchs,
starke Anschwemmungen und Ablagerungen zur Folge,
whrend die kalten, trockenen Klimate die Pflanzendecke

an den weniger geschtzten Orten reducirt, die Erosion
und die Ablagerungen eingeschrnkt haben. Die Ursache
dieses Klimawechsels und aller Folgeerscheinungen er-

blickt Herr Blytt in kosmischen Verhltnissen. Die

Prcession der Nachtgleichen veranlasst bekanntlich, dass

auf jeder Hemisphre einer Periode von 10500 Jahren mit

lngeren Wintern eine gleiche mit lngeren Sommern folgt.

Whrend der Periode der lngeren Winter khlen sich die

Continente strker ab, die Luft ber den Oceanen wird
strker aufgelockert, es wehen (auf der Nordhlfte) strkere

Sdwestvvinde, welche die Meeresstrmungen verstrken
und somit das Klima der Ksten fruchtbarer und wrmer
macheu, als in der folgenden Periode von 10500 Jahren.

Jeder dieser Klimawechsel wrde also einer Epoche
von 10500 Jahren entsprechen, und die dem Klima-
wechsel entsprechenden, geologischen und biologischen

Vernderungen wrden mit demselben Zeitmaass zu

messen sein. Aber wir kennen noch grssere Epochen
in den astronomischen Verhltnissen der Erde, welche
hier in Betracht kommen mssen. Die Excentricitt der

Erdbahn ndert sich in Perioden von lVj Millionen

Jahren. Die Zunahmen uud Abnahmen der Excentricitt

haben aber erstens zur Folge ,
dass die Einflsse der

Prcessionsperiodeu sich bezw. intensiver und schwcher

geltend machen. Zweitens erzeugen sie eine Periode

strkerer und geringerer Fluthwellen. Jede Fluthwelle

bedingt eine Verlangsamung der Erdrotation
,
da die

Fluthwelle, sich der Erdrotatiou entgegen bewegend,
Reibungen uud Spannungen im Erdkrper hervorbringt,
welche das Bestreben hallen, die durch die strkere Ro-
tation veranlasste grssere Abplattung der Erde mehr
zur Kugelgestalt zurckzufhren. Die feste Erdmasse
wird nur langsam und unmerklich diesen Spannungen
nachgeben und auch dann an denjenigen Stellen frher
und mehr, welche schwcher constituirt sind. Hingegen
wird das Wasser diesen Spannungen schneller folgen.
In den Epochen, in welchen die Excentricitt eine

strkere Fluthwirkung erzeugt, werden die Wassermassen
mehr nach den Polen hinfliesseu und die Meere werden
in hheren Breiten ein hheres Niveau einnehmen, als

in der Epoche von iy2 Millionen Jahren, in welcher die

Fluthwirkung schwcher ist. Die Perioden der Excen-

tricittsnderungen veranlassen also periodische Niveau-

nderungen, welche sich in den verschiedenen Stnden
der Kstenlinien geologisch markiren. Auch fr diese

Schwankungen htten wir somit ein Zeitmaass. Excen-
tricitt und Prcession combiniren sich zu kleineren,

nach Jahren messbaren Perioden, welche sich nicht nur

in den Kstenlinien und Terrassenbildnngen ,
sondern

auch in der Natur und Menge der Ablagerungen in den

tieferen und seichteren Meeren werden erkennen lassen.

Herr Blytt giebt in seiuer Abhandlung eine sehr grosse
Zahl von geologischen Belegen fr die Zulssigkeit seiner

Eypothese, die wir im Vorstehenden nur kurz skizzirt

haben.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berliu W., Magdeburgerstrasse 25.
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Julius Elster und Hans Geitel: Ueber die Elek-

tricittserregung beim Contaet verdnn-
ter Gase mit galvanisch glhenden Drh-
ten. (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissensch.,

1888, Bd. XCVH, Al.th. IIa, S. 1170.)

Bei der Untersuchung der Flammenelektricitt

waren die Herren Elster und Geitel im Jahre 1882

zu der Ansicht gekommen, dass der Glhprocess als

solcher im Wesentlichen die Ursache der Flammen-
elektricitt sei; denn sie konnten zeigen, dass ein

galvanisch glhender Platindraht die Eigenschaft hat,

in atmosphrischer Luft und in anderen Gasen einen

in seine Xhe gebrachten Leiter positiv zu elektri-

siren. Der Unistand freilich, dass durch den Strom

an sich bereits eine Elektrisirung des genherten
Leiters hervorgerufen werde, wirkte strend, wenn es

auch mglich war, diese Elektrisirung zu messen und

in Abzug zu bringen. Es wurde daher in fernereu

Versuchen als glhender Krper eine erhitzte Platin-

kugel angewendet, in deren mit Platin geflltes
Innere ein Gemisch von Luft und Benzindampf ge-

leitet werden konnte (Paqueliu'sche Brenner). Auch

dieser, ohne galvanischen Strom glhende Krper
wirkte auf einen sehr nahe gebrachten Leiter elek-

trisirend; wurde der glhende Krper zur Erde ab-

geleitet, so nahm der Leiter eine positive Ladung
von etwa 1,5 Daniel] an.

Gegen diese Versuche wurde der Einwand geltend

gemacht ,
dass die Elektricittserregung durch den

in der Luft schwebenden Staub veranlasst sein knne.

Die Verfasser haben daher die Versuche in staub-

freien Rumen wiederholt ,
und sie fanden ,

dass die

Erscheinung nicht nur unabhngig sei von den etwai-

gen Staubtheilcheu
,

sondern sogar in den Rumen
hchster Verdnnung auftreten, in denen Staubpar-

tikelchen sich nicht schwebend erhalten knnen. Da-

gegen war es mglieh, dass, so lange der Platindraht sieh

in lebhafter Gluth befindet, von diesem feine Metall-

theilchen abgeschleudert werden, den ber dem Drahte

angebrachten Leiter treffen und so seine Elektrisirung

herbeifhren. Dieselbe Rolle wie die abfliegenden

Metalltheilehen knnen natrlich auch die Gastheilchen

spielen, wenn sie durch den Contaet mit dem glhen-
den Krper leitend und zugleich elektrisirt werden.

Eine Aussicht, zwischen diesen beiden Mglich-
keiten eine Entscheidung zu treffen und namentlich

der wahren Ursache jener elektromotorischen Kraft

nachzuspren, ob sie nmlich von der Abschleuderung

fester Partikelchen vom Drahte oder von der Tempe-

raturerhhung und Beschaffenheit des Gases herrhre,

bot sich dar, als die Erfahrung gelehrt hatte, dass der

Wasserstoffsich anders verhalte wie die Luffa Whrend
nmlich die Elektrisirung des Leiters an einem glhen-
den Drahte in verdnnter Luft positiv war, erwies
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sich dieselbe in Wasserstoff gewhnlicher Dichte nega-
tiv. Dieser Umstand nmsste ein weiteres Vertiefen

in die noch unaufgeklrten Verhltnisse im hchsten

Grade erwnscht erscheinen lassen, wozu eine nam-

hafte Zuwendung aus dem Elizabeth Thompson
Science Fund" in Boston den Herren G eitel und

Elster die erwnschte Gelegenheit bot.

Durch eine Quecksilber-Luftpumpe wurden Rume,
die mit verschiedenen Gasen gefllt waren, evaenirt

und konnten in beliebig verschiedenem Grade mit den

gleichen Gasen gefllt werden. In diesen evaeuirten

Rumen konnten als glhende Krper freilich nur

durch den Strom erhitzte Metalldrhte verwendet

werden, aber die Wirkung des den Draht erhitzenden

Stromes auf die zum Elektrometer abgeleitete Luft-

elektrode in der Nhe des Drahtes konnte durch ver-

schiedene in ihrer Wirkung sicher erprobte Mittel auf-

gehoben werden. Die Zufhrung der verschiedenen

Gase: Luft, Sauerstoff, Wasserstoff, Quecksilber, Schwe-

fel- und Phosphordampf u. a., wie die genauen Druck-

messungen in jedem Falle, die Mglichkeit, ver-

schiedene Drhte: Platin, Kupfer, Eisen, Kohle und

andere, sowie Elektroden aus verschiedenem Material

in grsserer Anzahl und in ungleichem Abstnde vom

glhenden Drahte zu benutzen, endlich die Gelegen-

heit, auf die verdnnten Gase und auf die Luftelek-

troden magnetisirende Krfte einwirken zu lassen;

all diese im Laufe der Untersuchung sich als noth-

wendig herausstellenden Modifikationen der Versuchs-

anordimngen sind durch eine Reihe von Apparaten
verwirklicht worden, welche in der ausfhrlichen Ab-

handlung eingehend beschrieben und betreffs ihrer

Zweckmssigkeit und Zuverlssigkeit geprft worden

sind. Auf eine selbst nur oberflchliche Schilderung
dieser Apparate und Versuchsbedingungeu einzugehen,
winde hier zu weit fhren; ebenso niuss Referent

darauf verzichten, den Gang dieser Untersuchungen
darzustellen. Es genge die Bemerkung, dass unter

all den mannigfachen Versuchsbedingungen der Sinn

der Elektrisirung der dem glhenden Drahte genher-
ten Metallelektrode bestimmt und die Grsse derselben

gemessen wurde, und dass nach Abschluss dieser Ver-

suchsreihe auch noch das Leitungsvermgeu des heissen

Gases gemessen worden ist.

Die Resultate, zu denen die Herren Elster und
Geitel gelangten, fassen sie, abgesehen von Einzel-

heiten, in folgende Hauptstze zusammen, zu denen

jedoch bemerkt werden muss, dass diese Zusammen-

fassung, da sie bersichtlich und kurz sein musste,
nur auf Koston der Vollstndigkeit mglich war.

Verdnnte Luft wird durch einen glhenden Draht

positiv elektrisch. Von lebhafter Gelbgluth an nimmt
diese Elektrisirung mit steigender Temperatur ab.

Im hohen Vacuum und bei lngerem Glhen wechselt

die elektromotorische Kraft ihr Zeichen.

In Sauerstoff ist die elektromotorische Kraft gleich-
falls positiv und strker als in Luft. Whrend der

positiven Elektrisirung verschwindet Sauerstoff [wahr-
scheinlich durch Oxydirung des Metallanfluges an

der Glaswand].

In Wasserstoff ist die elektromotorische Kraft

negativ und wchst mit steigender Temperatur. Bei

langem Glhen dnner Drhte in Wasserstoll sinkt

die elektromotorische Kraft, bei dicken Drhten nicht.

(Erstere werden brchig.)

Quecksilberdampf scheint nicht elektromotorisch

zu wirken.

In Wasserdampf, Schwefel- und Phosphordampf
ist die elektromotorische Kraft positiv.

In den Zersetzuugsproducten von Fettdmpfen
ist die elektromotorische Kraft stark negativ.

Auch durch andere glhende Metalle als Platin

wird Luft positiv, Wasserstoff negativ elektrisirt.

Weissglhende Kohlenfden bewirkeu unter allen

Umstnden negative Elektrisirung, geben aber zu-

gleich aus ihrem Inneren Gase aus.

Knstliche Vernderuug der Oberflche des gl-
henden Drahtes, sowie Anwendung verschiedenartiger
Elektroden sind von geringem Eiufluss auf die elektro-

motorische Kraft.

In gewisser Entfernung von dem glhenden
Drahte verschwindet die elektromotorische Kraft.

Abgeschleuderte, feste Partikelchen scheinen die

Trger der Elektrisirung nicht zu sein. Ebenso wenig
bewirkt die vom glhenden Drahte ausgehende Be-

strahlung die elektromotorische Kraft. [Der glhende
Draht war von einem Kupfercylinder umgeben, der

gegenber der Elektrode mit einer Quarzplatte ver-

schlossen war, keine Elektrisirung; eine seitliche

Oeffnuug im Cylinder Hess hingegen die Elektri-

sirung zu Stande kommen.]
Im magnetischen Felde nimmt die positive Elek-

trisirung zu, die negative ab. Der Magnet wirkt

auf die vom glhenden Drahte sich abzweigenden
Partialstrme ablenkend ein [im Wasserstoff zeigt
sich das von Hall in Metallen nachgewiesene Ph-
nomen; Rdsch. III, 572]. Der Magnet wirkt hin-

gegen nicht auf die abgeschleuderten Metalltheilchen,
auch nicht, wenn das glhende Metall ein magne-
tisches (Eisen) ist.

Die erhitzten Gase zeigen meist unipolares Lei-

tungsvermgeu. Bei positiver Elektrisirung wird

negative, bei negativer positive Elektricitt vorwie-

gend entladen. Mit steigender Temperatur nhert
sich das Leituugsvermgen dem normalen. Im magne-
tischen Felde wird positive Elektricitt im Allge-

meinen weniger leicht entladen als negative.

Aus der eingehenden Discussion der vorstehenden

Versuchsergebnisse sei zunchst hervorgehoben ,
dass

die Verfasser es nun als vollkommen erwiesen be-

trachten ,
dass die Elektrisirung der Leiter in der

Nhe glhender Krper nur durch den Contact der

Gase mit dem glhenden Krper veranlasst ist
, in-

dem die Gastheilchen selbst durch den Glhprocess
elektrisch activ werden. Ebenso ist die unipolare

Leitung der erhitzten Gase, die bei'eits von Anderen

erkannt war, durch diese Versuchsergebnisse sicher

gestellt.

Was nun den Vorgang bei diesen Erscheinungen
und das Wesen derselben betrifft ,

so schliessen sich
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die Verfasser der Vorstellung von Schuster an, wel-

cher zuerst eine Elektrolyse der Gase bei ihrer Elek-

trieitts- Leitung angenommen und durch Experimente
wahrscheinlich gemacht hat (vgl. Rdsch. 11, 359).

Mach dieser Anschauung erklren die Herren Elster

und Gelte] die von ihnen beobachteten Erschei-

nungen in folgender Weise:

Ein tias ist im gewhnlichen Zustande ein voll-

kommener Isolator fr elektrische Potcnlialdiffe-

renzen, die innerhalb einer gewissen, von der Dichtig-

keit und vielleicht auch von der Natur des Gases

bedingten Grenze liegen. Die Gasmolecle bestehen

aus Atomen von entgegengesetzter elektrischer Pola-

ritt (Ionen). Der Uebergang der Elektricitt von

einem Molecle zu einem anderen ist von einem Aus-

tausch der Atome (Ionen) begleitet.

Wenn ein Gas leiten soll, so mssen seine Mole-

cle in Ionen zerspalten, dissoeiirt werden. Dies

kann entweder bei gengend hohen Potentialdifferen-

zeu durch die elektrischen Krfte selbst geschehen,
oder die Dissociation wird durch besondere chemische

oder physikalische Vorgnge (chemische Processe,

Erhitzung, Bestrahlung) bewirkt...

In Eolge der Dissociation kann ein Gas von posi-

tiven und negativen Ionen entweder gleichviel ent-

halten, oder die Ionen einer Art treten im Ueber-

achuss auf. Im ersteren Falle ist das Gas normal,

im zweiten unipolar leitend, und zwar wird diejenige

Elektricitt vorwiegend entladen, deren Vorzeichen

dem der im Ueberschuss vorhandenen Ionen entgegen-

gesetzt ist.

Findet die Dissociation bei Berhrung der Gas-

molecle mit einem erhitzten Leiter statt, so kann

das eine der Ionen im Momente der Trennung den

glhenden Krper berhren und, sobald es frei ge-

worden, seine Elektricitt au denselben abgeben. Das
andere verlset dann den glhenden Krper, be-

haftet mit der entgegengesetzten Elektricitt. Es ist

nun im Stande, seine freie Spannung an einen belie-

bigen Leiter, den es trifft, abzugeben... Die ge-
trennten Ionen werden sich dann wieder vereinigen
an Stellen, die dem Herde der Dissociation fern lie-

gen... Es liegt in der Natur des glhenden Kr-
pers, sowie der berhrenden Gasmolecle begrndet,
ob der positive oder negative Bestandteil des Mole-

cls im Momente der Spaltung entladen wird, d. h.

die Frage nach dem Vorzeichen der Elektrisirung
der Gase durch glhende Krper kann nur das Expe-
riment entscheiden.

"

Nach dieser Auffassung erklren die Verfasser die

beobachteten Erscheinungen und betrachten im Be-

sonderen den Umstand, dass der Quecksilberdampf,
der bekanntlich aus einatomigen Moleclen besteht,
elektromotorisch unwirksam war, als wesentliche

Sttze dieser Anschauung. Die nheren Ausfh-
rungen und die Deutungen der im magnetischen
Felde beobachteten Erscheinungen mssen im Origi-
nale nachgelesen werden.

P. Groth: Ueber die Molecularbcscb ffen hei t

der Krystalle. (Festrede gehalten in der k. b. Aka-

demie der Wissenschaften zu Mnchen, am 28. Mrz lsss.)

Die Krystallograpbie verschmilzt in eigentm-
licher Weise Chemie, Physik und Geometrie; das be-

weist so recht die vorliegende Festrede. Sie ist in

hohem Grade geeignet ein klares, einheitliches Bild

der Bestrebungen zu geben, welche jetzt in dieser

Wissenschaft vorherrschen. Zugleich enthlt der

Aufsatz manche neue Ideen, die nicht nur von rein

krystallographischem Interesse sind.

Herr Groth geht aus von den Anschauungen,
die man sich ber die Natur der Gase gebildet hat

und whlt als Beispiel den Schwefel. Bei 1000 C.

bestehen die Molecle desselben aus zwei Atomen,
bei 500 ,J aus sechs Atomen '). Lsst man weiter ab-

khlen, so wird der Schwefel bei 447 flssig, bei

120 fest, in monoklinen Krystalleu. Bei 95 ver-

wandeln diese sich in Krystalle des rhombischen

Systems. Der Umstand, dass bei diesen Umwand-

lungen immer Wrme frei wird, fhrt den Verfasser

auf die Vermuthung, dass jedesmal eine grssere
Anzahl von Atomen zum Molecle zusammen tritt,

d. h., dass sich Annahmen, welche man bisher nur

fr die Constitution der Gase machte, auch auf die

flssigen und festen Krper bertragen lassen. Aller-

dings hat man vorlufig nur fr die Gase Methoden,
die ber die Anzahl der Atome im Molecle Auf-

schluss geben. Es ist aber nicht unmglich, wie

der Verfasser ausfhrlicher darthut, dass auch fr
die brigen Aggregatzustude derartige Methoden,
vielleicht calorimetrische, vielleicht krystallographi-
sehe gefunden werden. Fr die sogenannten isomor-

phen Krper, d. h. fr solche, die nicht nur an-

nhernd gleiche Krystallform haben, sondern auch

als Gemische von wechselnden Verhltnissen zusammen

auskrystallisiren knnen
, liegt die Annahme sehr

nahe, dass ihre Moleculargrsse dieselbe sein muss,

whrend die Dimorphie d. h. die Eigenschaft eines

und desselben Krpers in verschiedenen Formen aus-

zukrystallisiren wohl allgemein, wie oben bei den

krystallinischen Modilicationen des Schwefels auf die

Mglichkeit verschiedener Moleculargrsse zurckge-
fhrt werden kann. Auch dann, wenn Krper, deren

Formeln durch Substitution aus einander abgeleitet

werden knnen
, krystallographische Beziehungen zu

einander erkennen lassen, ist anzunehmen, dass ihre

Krystallmolecle gleich gross sind; whrend das

Fehlen der krystallographischen Beziehungen sich

durch die verschiedene Grsse der Krystallmolecle
erklren wrde. In manchen Fllen, z. B. wenn im

rheinischen Molecle durch Addition von Wasserstoff

eine doppelte Bindung von Kohlenstoffatomen gelst

wird, muss das chemische Molecl oder auch das

Molecl des Klners im gasfrmigen Zustande fast

unverndert bleiben, whrend der Aufbau des Kry-

') Nach deu Untersuchungen von Li Hz (Rdsch. III,

530) ist diese Thatsache zweifelhaft geworden, es wird da-

durch aber nur der Werth des gewhlten Beispiels beein-

flusst.
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stallmolecls ein ganz anderer werden kann, denn

die Krfte ,
welche bei Bildung des letzteren thtig

sind
,
werden ihrem Wesen nach mit den chemischen

Krften bereinstimmen und ihre Wirkung wird von

der Art der Bindung im chemischen Molccle abhngen.
Wir knnen also nicht erwarten

,
zwischen den Kry-

stallformen solcher Krper Beziehungen zu finden

trotz ihrer chemischen Verwandtschaft.

Nachdem so zuerst der Baustein des Krystalles

und sein Zusammenhang mit den chemischen Bestand-

teilen untersucht wurde, wendet sich der Verfasser

zu den mehr mechanisch-physikalischen Fragen nach

der Art und Weise, wie der Krystall aus diesen

Elementen entsteht. Dass die Gestaltung des Krystall-

molecls auf die Lage, welche die Molecle im

Gleichgewicht gegen einander annehmen werden, und

somit auf die Krystallform von maassgebendem Ein-

flsse sein muss, ist ohne weiteres einleuchtend.

Zeigen doch sogar die Elasticittsvcrhltuisse am

fertigen Krystalle nach den Untersuchungen, die Herr

Voigt augestellt hat, dass die Krfte, welche den

Deformationen des Krystalles widerstehen, nicht allein

von dem Abstnde der Molecle, sondern auch von

der Richtung abhngig sind. Die Form des Mole-

cls kann also in solchen Fllen (z. B. am Bergkry-

stall) nicht wohl eine Kugel sein, wie man das z. B.

fr das Steinsalz annehmen darf. Beilufig spricht

der letzte Umstand, da aus einem Chlor- und einem

Natrium - Atom kaum ein annhernd kugelfrmiges
Molecl besteben kann, wieder dafr, dass eben im

Krystallmolecl des Steinsalzes mehrere Atome Chlor

und Natrium zusammentreten mssen.

Ueber die gegenseitige Lage der Krystallmolecle
im Krystall suchen die Theorien der Kystallstruitur

Aufschluss zu geben (vgl. das Referat Rdsch. IV, 20).

Die Bravais'sche Theorie nimmt an, dass jedes

Molecl unter seinen Nachbarn gleich liegt wie jedes

andere unter den seinen, und dass zugleich die An-

ordnung berall eine parallele ist. Die Sohncke'sche
Theorie sttzt sich allein auf die erste Annahme. Sehr

wichtig fr die Sohncke'sche Theorie scheint nun

die Discussiou ,
welche seit einer Reihe von Jahren

ber die sogenannten optischen Anomalien gefhrt
wurde, und namentlich die Ansichten, welche hierbei

der franzsische Krystallograph Mallard vertritt.

Um nmlich die Erscheinung zu erklren, dass Kry-
stalle von einem hheren Symmetriecharakter zuweilen

optische Eigenschaften zeigen, welche eigentlich
nur Krystallen von niederer Symmetrie zukmen,
hat man vielfach uuregelmssige Spannungen in

solchen Krystallen angenommen, und so diese Er-

scheinungen mit denjenigen zusammen gestellt, welche

man an schnell gekhlten Glsern und eingetrock-
neter Gelatine beobachten kann. Dagegen hat Herr

Mallard eine Theorie aufgestellt, nach der die opti-

schen Anomalien durch den Aufbau eines hher symme-
trischen Krpers aus solchen niederer Symmetrie ent-

stehen.

Obgleich sich nicht behaupten lsst, dass diese

Theorie allgemein angenommen sei, so muss doch

anerkannt werden
,
dass sich vieles fr sie anfhren

lsst. Vor allen Dingen sttzt sie sich auf die An-
nahme von Verwachsungen von der Art der Zwillings-

verwachsungen ,
welche hufig genug beobachtet

werden knnen. Herr Mallard steht im Uebrigen
auf dem Boden der Bravais'schen Theorie, aber

dadurch, dass er die parallele Anordnung smmtlicber

Molecle in gewissen Fllen aufgiebt, hat er die Bra-
vais'sche Theorie verlassen und ist damit in vielen

Beziehungen zu den Sohncke'schen Anschauungen

gekommen. Allerdings erreichen die beiden Autoren

ihr Ziel auf so vollkommen verschiedenen Wegen,
dass man sich nicht darber wundern kann , in den

Mall ard' sehen Ausfhrungen auch ganz neue Ge-

sichtspunkte zu finden. So giebt Mallard fr die

Dimorphie noch eine Erklrung, die namentlich fr
solche Flle eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, in

denen die beiden Formen einander sehr nahe stehen,

ohne doch zum selben System zu gehren. Er nimmt
nmlich an

,
dass dann die Molecle bei der weniger

symmetrischen Form parallel gelagert sind, whrend
die hhere Symmetrie der anderen Form durch alter-

nirende Zwillingsverwachsung entsteht. Natrlich

wird man bei dieser Dimorphie krystallographische

Beziehungen zwischen den beiden Formen erwarten,

whrend die weiter oben ausgesprochene Erklrung
besonders in den Fllen anwendbar ist, in denen

solche nicht vorhanden sind.

Manches Rthsel, das den Krystallographen lange

Schwierigkeiten machte, findet durch die Deutung
Mallard's seine Lsung. Vor allen Dingen fllt

Licht auf die eigenthmlichen Verhltnisse zwischen

den Feldspathen, dem Orthoklas und dem Plagioklas,

zwischen den rhombischen und monosymmetrischen

Pyroxenen und Amphibolen u. s. w.

Der Verfasser schliesst mit einem Ausblick auf

die nchsten Aufgaben der Krystallographie. Das

Bestreben muss darauf gerichtet sein, die chemischen

Grundlagen genauer zu erforschen, welche auf die

Form des Molecls bestimmend wirken, whrend es

besonders die physikalisch
-
krystallographische Auf-

gabe sein wird
,
die speciellen Structurformen fr die

einzelnen Krystalle aufzufinden. E. B.

E. Berg: Die Bedeutung der absoluten Feuch-

tigkeit fr die Entstehung und Fort-

pflanzung der Gewitter. (Repertorium fr

Meteorologie, 1888, Bd. XI, Nr. 13.)

Nachdem allseitig anerkannt worden, dass die Ge-

witter im Zusammenhange mit den Cyklonen stehen,

war vorauszusetzen , dass nicht bloss die Temperatur
und der Luftdruck die Entstehung der Gewitter be-

einflussen, sondern dass auch die Luftfeuchtigkeit,

welche ja fr die Dauer und Fortpflanzung der Cyklo-

nen von bedeutendem Einflsse ist, fr die Entstehung
der Gewitter nicht minder von Wichtigkeit sein

werde. Vielleicht knnte die Bercksichtigung dieses

Momentes die Thatsache verstndlich machen , dass

Temperatur und Luftdruck allein zur Euf stehung

des Gewitters nicht ausreichen. Herr Berg hat da-
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her die Aufzeichnungen ber dio absolute Feuchtig-

keit in den Jahren 1885, 188(i und 1887 tabellarisch

zusammengestellt und mit den Gewittern dieser Jahr-

gnge verglichen. Das Resultat dieser Zusammen-

stellung war ein interessantes.

Es zeigte sich, dass die Gewitter nicht allein, und

zwar fast ausnahmslos ,
nur an solchen Tagen zur

Erscheinung kamen
,
an denen der Stand der abso-

luten Feuchtigkeit das Monatsmittel bertraf, son-

dern dass sie grsstenteils gerade mit den Tagen
zusammenfielen , welche die Maxima der absoluten

Feuchtigkeit aufweisen. Ferner zeigte sich bei Be-

rcksichtigung der einzelnen Flle, dass die absolute

Feuchtigkeit mit fast ausnahmsloser Uebereinstim-

mung zu dem Termin hin, wenn das Gewitter zum

Ausbruch kam, resp. beim Vorbergang am Beob-

achtungsorte die nchste Entfernung erreichte, ein

ganz unverkennbares Anschwellen bekundet.

Verfolgt man den weiteren Gang der absoluten

Feuchtigkeit, so zeigt derselbe nach dem Vorber-

gang des Gewitters ein Sinken derselben, welches

bald langsamer, bald rascher vor sich geht. Folgte

aber dem ersten Gewitter ein zweites, so sieht man,

dass nach erfolgtem Rckgang der absoluten Feuchtig-

keit sofort wieder, und zwar sehr prgnant, eine Stei-

gerung derselben sich geltend macht. Verglichen

mit dem Maximum der Temperatur, welches den

Gewittern vorhergeht, zeigt sich das wichtige Ver-

halten
,

dass das Maximum der Temperatur dem

Maximum der absoluten Feuchtigkeit zeitlich voran-

geht. Hieraus ist mit Recht der Schluss abzuleiten,

dass die quantitative Steigerung der Feuchtigkeit

vor dem Gewitter in enger und offenbar urschlicher

Beziehung zu der Bildung der letzteren stehen muss.

pjine sehr wichtige Sttze erhlt diese Schluss-

folgerung durch die Untersuchung einzelner Gewitter-

phnomene. Wie nmlich eben gezeigt worden, dass

an einem bestimmten Orte ein Feuchtigkeitsmaximum
dem Gewitter zeitlich vorausgeht und ein Sinken

der Feuchtigkeit dem Gewitter folgt, so ergeben die

beiden nher untersuchten Gewitter vom 4. Mai 1887

und vom 31. Mai 1886, daBS eine lebhafte Steigerung
der absoluten Feuchtigkeit der Isochrone unmittelbar

vorangeht, whrend im Rcken der Isochrone sich

eine deutliche Abnahme geltend macht. Von ganz
besonderer Wichtigkeit ist hierbei noch der Umstand,
dass die Frontbildung der Isochrone in ihrem Vor-

schreiten durch die vorhergehende rumliche Ver-

keilung der absoluten Feuchtigkeit in beiden Fllen

durchaus beeinflusst wurde, indem sie in den Maximal-

gebieten voreilte, in den Minimalgebieten znrckblieb.

Hiermit ist", nach Herrn Berg, der directeste

Hinweis gegeben, dass die Gewitterbildung durch

den gesteigerten Quantittsgehalt von Feuchtigkeit
in der Luft entschieden begnstigt wird und somit

die absolute Feuchtigkeit bei der Entstehung sowohl,

wie auch bei der Fortpflanzung der Gewitter ohne

Zweifel eine wesentliche Rolle spielt."

Verfasser hebt zum Schluss hervor , dass der Be-

fund seiner Untersuchung in voller Uebereinstim-

mung mit Herrn Exner's Theorie der Luftclektri-

citt (Rdsch. I, 4o;3
; III, 304) steht.

Francis Gotch und Victor Horsley: Beobach-

tungen ber elektromotorische Aende-
r u n g e n in de m R c k e n m a r k c de r

Sngethiere bei elektrischer Reizung
der Hirnrinde. (Proceedings of the Royal Society,

1889, Vol. XLV, Nr. 273, p. 18.)

Bekanntlich erzeugt ein im lebenden Nerven sich

fortpflanzender Reiz eine Aenderung des elektromo-

torischen Verhaltens der Faser, welche als negative

Schwankung" bezeichnet wird und darin besteht,

dass der Strom, welcher einen den Lngsschnitt mit

dem Querschnitt verbindenden Leiter durchfliegst,

eine Verminderung erfhrt. Die Schwierigkeit,

welche dem sicheren Nachweise dieser negativen

Schwankung im Nerven sich entgegenstellt, suchten

die Herren Gotch und Horsley durch eine Ver-

suchsanordnung zu vermeiden ,
von welcher hier an-

gefhrt werden soll, dass zum Nachweise der Nerven-

strme und deren Aenderungen ein verfeinertes

Capillarelektrometer zur Anwendung kam ,
dessen

Schwankungen photographisch registrirt wurden.

Nachdem die Verfasser sich von der Zuverlssig-

keit der benutzten Apparate durch Versuche an ge-

mischten Rckeniuarksnerven berzeugt hatten, gingen

sie an die Ausfhrung ihrer eigentlichen Versuche,

zur Prfung der elektromotorischen Aenderungen des

Rckenmarkes bei Reizung der Hirnrinde. Den

therisirten Thiereu (Katzen und Affen) wurde der

untere Rckentheil des Rckenmarkes 4 cm weit

blossgelegt, in warmer Kochsalzlsung gegen Ab-

khlung und Austrocknung geschtzt, und die un-

polarisirbaren Elektroden wurden mit dem unteren

Querschnitt und mit dem 2 cm von diesem entfernten

Lngsschnitt des Markes in Berhrung gebracht.

Das Elektrometer ergab eine so starke elektromoto-

rische Differenz zwischen den beiden Contactstellen,

dass das Quecksilber aus dem Gesichtskreise des Mi-

kroskops verschwand. Der Querschnitt war stets

negativ zur Lngsoberflche und die Grsse dieser

Differenz wurde nach der Compensationsmethode auf

etwa 0,02 Daniell geschtzt. Diese elektromotorische

Differenz war bekanntlich bereits von duBois-Rey-
m o n d beobachtet.

Nun wurde die Hirnrinde durch Trepanation frei-

gelegt und, nachdem der Eigenstrom des Rcken-

markes compensirt worden , wurde die Stelle der

Hirnrinde gereizt, welche bei ihrer Reizung im nor-

malen Thiere krampfhafte Zuckungen der Hinterbeine

erzeugt. Die Resultate der an vier Affen und vielen

Katzen ausgefhrten Versuche waren folgende:

Die Anwendung der elektrischen Reizung auf die

Hirnrinde war ohne Ausnahme nur dann von einer

Bewegung des Elektrometers gefolgt, wenn diejenige

Flche der Rinde getroffen wurde, welche die Hinter-

beine erregt. Die Reizung jeder anderen Stelle war

ohne Wirkung. Selbstverstndlich ist hier ein Irrthum

durch Stromschleifen ausgeschlossen und die That-
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sache, dass iu der Hirnrinde einzelne Functionen

localisirt sind, ist durch diesen Versuch voll be-

sttigt.

Die Bewegungen des Quecksilbers im Elektrometer

bei Reizung des motorischen Feldes der Hinterbeine

waren sehr charakteristisch. Die Reizung mittelst

eines unterbrochenen Stromes dauerte etwa zwei Se-

cuuden
,
whrend welcher Zeit durch das gereizte

Rindengewebe 200 gleiche, ihre Richtung wechselnde

Inductiousstrme hindurchgingen. Whrend dieser Zeit

zeigte das Quecksilber einen Ausschlag in entgegen-

gesetzter Richtung als der Differenz zwischen Lngs-
und Querschnitt entspricht. Dieser Ausschlag dauerte

so lange wie die Reizung, und hrte mit dieser auf.

Spter nach 1 bis 3 Secuudeu begann eine rhyth-

mische Folge von Ausschlgen, von denen jeder ent-

gegengesetzt war der elektromotorischen Differenz in

der Ruhe, sie hielten zwischen 20 und 30 Minuten

an und hrten dann pltzlich auf.

Diese Ergebnisse stimmen in interessanter Weise

berein mit den Erscheinungen, welche die epilep-
tischen Krampfanflle darbieten, die auf Reizung der

Hirnrinde eintreten knnen, und liefern einen wei-

teren Beweis dafr, dass die negative Schwankung
der Nerven den Contractionen der Muskeln genau

parallel geht.

L. Koch: Zur Entwickelungsgeschichte der

Rhinanthaceen (Rh in anthus minor Ehrh.). (Jahr-,

bcher fr wissenschaftliche Botanik, 1888, Bd. 20, S. 1.)

Die von Herrn Koch seit Jahren an heimischen

Schmarotzerpflanzen ausgefhrten Untersuchungen
haben uns bereits die wichtigsten Aufklrungen ge-
bracht bezglich der Entwickelan gs- und Ernhrungs-
vorgnge dieser interessanten Gewchse. Die letzte

Arbeit des Verfassers, ber welche wir Rdsch. III, 16

berichtet haben, betraf den Wachtelweizen (Melampy-
rum pratense) und fhrte zu dem Ergebniss, dass diese

Pflanze kein Parasit, sondern ein Saprophyt sei, d. h.

abgestorbene Pflanzentheile zu seiner Ernhrung aus-

nutze. Iu der vorliegenden Untersuchung wird die

Entwickelungsgeschichte der unterirdischen Saug-

organe des Klappertopfs (Rhinauthus minor), eines

nahen Verwandten von Melampyrum ,
sehr eingehend

behandelt.

Herr Koch hat zunchst experimentell die Frage
zu beantworten gesucht, ob Rhinanthus sich auch

ohne eine Nhrpflanze entwickeln knne. Zu diesem

Zwecke wurden im Juni 1^87 die kurz zuvor ge-

sammelten Samen von Rhinanthus folgendermaassen

ausgeset: Sechs Tpfe mit humoser Erde erhielten

nur die Samen der Versuchspflanze. In sechs weitere

Tpfe kamen gleichzeitig Gras- und Rhinanthussameu.

Sechs andere Tpfe endlich wurden mit einer alten

Grasnarbe bepflanzt, auf welche die Samen des Para-

siten Aussaat fanden. Im Laufe des Jahres keimte

nun berhaupt keine der Versuchspflanzen. Erst im

nchsten Frhjahre fand die Keimung statt, und

zwar bei s mm fliehen Kulturen so reichlich, dass

nur wenige der ausgeseteu Samen ausgeblieben sein

knnen.
Hieraus geht hervor, 1) dass die Samen von Rhinan-

thus bezglich ihrer Keimung von der Nhrpflanze
unabhngig sind, 2) dass sie entweder eines langen

Liegens im Boden bedrfen oder und dies ist nach

Herrn Koch das Wahrscheinlichere dass sie nur

im ersten Frhjahr keimen. Es erklrt sich hierdurch,

warum die Keimungsversuche frherer Forscher ein

negatives Ergebniss hatten.

Was nun die Entwickeluug der jungen Keim-

pflanzen betrifft, so machten sich iu den Kulturen

folgende Unterschiede bemerkbar.

Iu den Tpfen mit alter Grasnarbe zeigten die

Rhinauthuspflnzchen ein ungestrtes Wachsthum und

erreichten nach und nach ihre normale Grsse und

Form; sie traten im Mai in Blthe und beendeten

unter reichlicher Samenbildung ihren Entwickelungs-

gaug ungefhr Anfang Juni, Embryo und Eudosperm
der Samen waren vollstndig normal ausgebildet.

Die Entwicklung, der ohne Nhrpflanze gezoge-
nen Keimlinge zeigte iu den ersten drei Wochen keine

Strung. Dann aber trat ein Stillstand ein. Die

Bltter verloren das frische Grn und wurden miss-

farbig. Die Untersuchung der unterirdischen Theile

ergab, dass die Einzelexemplare sowohl unter ein-

ander als an sich selbst vermittels zahlreicher

Haustorien (Saugorgane) in Verbindung standen.

Dass diese Verbindung dein Parasitismus dient,

ergab das fernere Verhalten der Kulturen. Herr

Koch hatte die Keimlinge einiger Tpfe schon frh

ausgepflanzt, und zwar so, dass Gruppen von 15 bis

20 Exemplaren vereinzelt standen. Es entwickelte

sich nun meist nur ein Pflnzchen einer solchen

Gruppe auf krgliche Weise weiter. Dasselbe erreichte

eine Hhe von hchstens Sem und bildete nur eine

Blthe
,
aus welcher bloss in wenigen Fllen Samen

hervorgingen. Diese hatten dann wenig oder kein

Endosperni. An Gruppen mit einer geringeren Zahl

von Keimpflanzen, als oben angegeben wurde, oder

an nachweislich vollstndig isolirten Exemplaren von

Rhinanthus gewahrt mau berhaupt keiue Blthen-

bilduug.

Die Erklrung dieser Vorgnge hlt nicht schwer.

Die Keimlinge entwickeln sich so lange normal, als

das ihnen in dem Eudosperm des Samens mitgege-

bene Nhrstoffmaterial und darunter besonders das

eiweisshaltige, ausreicht. Da keine directe Stoffauf-

nahme aus dem Boden stattfindet, und nur die Bltter

in normaler Weise funetioniren, so muss bei einer

derartig einseitigen Ernhrung bald ein Maugel au

Eiweissstoffen und damit ein Stillstand in der Ent-

wicklung der *Pflanzen eintreten. Dieser Stillstand

wird noch dadurch begnstigt, dass es einzelnen

Exemplaren der Gruppen den dominirenden

gelingt, zu ihren Gunsten den benachbarten einen

Theil des noch aus dem Eudosperm stammenden

Eiweisses zu entziehen. Die so geschdigten Pflnzchen

gehen nach entsprechend lngerem oder krzerem

Siechthum zu Grunde, whrend es den dominirenden
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gelingt, ihr Leben bis zur mehr odor minder voll-

stndigen Durchfhrung der auch gnstigsten Kalls

Behr krglichen Fructiiicatiou zu tristen. Fr eine

saprophytische Lebensweise liegen in diesem Falle

keine Anhaltspunkte vor. Die Untersuchung der

Wurzeln sammt der umgebenden Erde ergab kein

Ansaugen der Haustorien an die ziemlich reichlich

vorhandenen organischen Reste."

Was nun schliesslich noch diejenigen Kulturen be-

trifft, bei denen Parasit und Nhrpflanze gleichzeitig

ausgeset wurden, so wuchsen dieselben nur langsam

heran, da die junge Grasnarbe dnn blieb und keine

gengende Nhrquelle abgab. Sie blieben schmchtig,
wie die dominirenden Exemplare der zweiten Gruppe,

kamen aber so ziemlieh alle bei einer Hhe bis zu

10 cm zur Blthe. Meist entwickelte das Pflnzchen

nur eine, selten zwei Blthen. Aus diesen gingen

Samen hervor, die bezglich der Qualitt und Quantitt
des Endosperms hinter den normalen zurck standen.

Bezglich der vom Verfasser sehr sorgfltig stu-

dirten Entwickelung der Haustorien ausserhalb und

innerhalb der Nhrwurzel mssen wir uns hier auf

einige kurze Angaben beschrnken.

Die Haustorien entstehen an der Mutterwurzel

exogen. Sie bilden zuerst einen konischen Hcker,
der spter unter Abrundung zu einem kleinen Knll-

chen wird. An die Nhrwurzel klammert sich das

Haustorium mittels einer aus seinem Scheitel hervor-

gehenden, zangenartigen Bildung fest, welche allmlig
die Wurzel ganz umwallt sofern letztere, wie das

gewhnlich der Fall ist, einer monokotylen Pflanze

angehrt. An dem Hcker stlpt sich dann eine

Zelle, ungefhr die, welche den ursprnglich freien

Scheitel des Hckers markirt, aus und wchst iuter-

cellulr in die Nhrrinde ein, indem sie die Zellen

derselben bei Seite schiebt. Die ursprngliche Schlauch-

form der eingedrungenen Zelle verliert sich bald, in-

dem sich letztere quer und lngs theilt. Unter fort-

gesetzter Lngstheilung erfhrt der basale, in der

Eintrittsstelle befindliche Theil dieses Zellkrpers eine

betrchtliche Verbreiterung, sodass die Nhrrinde

aus einander getrieben wird. Die Vegetationsspitze

des Eindringlings durchbohrt die Endodermis, und

zwar intercellular. Die Endodermis wird dann bei der

nun folgenden Erweiterung des eingetretenen Schlau-

ches abgehoben, um so mehr, je weiter die Spitze des

parasitren Gebildes in das Nhrholz vordringt. In

Folge DickenwachsthumB erfolgt eine Sprengung der

Holzelemente, und die schlauchfrmige Endzelle des

nunmehr keilfrmigen Zellkrpers braucht jetzt nur

in die entstandene Lcke einzudringen und sie aus-

zufllen, whrend bei dem ersten Eindringen in den

geschlossenen Holzcylinder chemische Einflsse im

Spiel sein mssen.
In dem parasitischen Gebilde entsteht unter Lngs-

theilung der centralen Zellen ein aus ring- oder

netzfrmig verdickten Tracheiden gebildeter Leitungs-

Strang, welcher von der Mitte des Nhrgefssbndcls
nach dem Gefssbndel der das Haustorium tragenden
Mutterwurzel fhrt.

Die Saugzellen des Haustoriums suchen keinen

Anschluss au die (das Eiweiss leitenden) Weichbast-

elemente der Nhrwurzel. Es sind vielmehr die Holz-

zellen und z. T. auch die Gefsse, an welche sich die

haustorialen Elemente anlegen. Die Holzzellen leiten,

die Gefsse sammeln das mit Nhrsalzen darunter

die stickstoffhaltigen beladeue Wasser. Auf diese

scheint es also der Parasit fast ausschliesslich abge-
sehen zu haben. Bei den Orobanchen wird dagegen,
wie Verfasser frher gezeigt hat, ein Anschluss an

smmtliche Stoffleitungsbahnen des Wirthes herge-

stellt, es werden also in diesem Falle auch bereits ver-

arbeitete Stoffe aufgenommen. Die Nhrwurzelu der

Orobanchen sterben denn auch unterhalb der befallenen

Stelle alsbald in Folge der Unterbrechung des Stoff-

zuflusses ab. Bei Rhiuanthus dagegen bleibt das

unterhalb der Insertionsstelle des Saugorgans vorhan-

dene Nhrwurzelstck lngere Zeit erhalten.

Die Ernhrung von Rhiuanthus drfte sich so-

nach etwa auf hnliche Weise vollziehen, wie die-

jenige der Mistel. Beide Pflanzen sind echte Parasiten,

insofern sie sich auf lebenden Gewchsen ansiedeln.

Beide assimiliren, verschaffen sich somit ihren Bedarf

an Kohlenhydraten und Fetten selbst. Derjenige an

Eiweissstoffen dagegen wird unter Benutzung des

Rohmaterials, welches das angeschlossene Holz des

Wirthes zu liefern hat, gedeckt. Das Gleiche gilt

von den sonst noch nothwendigen Salzen. Ein Unter-

schied zwischen beiden Pflanzen ist nur insofern vor-

handen, als die eine sich oberirdisch, die andere da-

gegen unterirdisch den Anschluss an das Nhrholz
des Wirthes verschafft."

Indessen erfhrt die Ernhrung von Rhiuanthus

im Verhltniss zu der der Mistel doch noch eine

Complication in Folge des eigenthmlichen Verhal-

tens der in und auf der Nhrrinde befindlichen Zellen

des Haustoriums. Die von letzteren umwachsenen

Rindentheilchen gehen nmlich in Zersetzung ber,

und die Gesammtheit der hierbei zu beobachtenden

Erscheinungen lsst den Schluss gerechtfertigt er-

scheinen, dass die Zersetzuugsproducte von dem Para-

siten aufgenommen werden. Bei Rhiuanthus luft

also neben der parasitischen noch eine saprophy-
tische Ernhrung einher. Doch trgt letztere whrend
des grssten Theiles der Vegetation von Rhiuanthus

mehr den Charakter der gelegentlichen Verwerthung

eingegangener Gewebereste. Erst gegen das Ende

der Vegetationsperiode gewinnt der Saprophytismus

(immer unter Beschrnkung auf die Wirthspflanze)

grssere Bedeutung. Die Haustorien nutzen dann

noch fr einige Zeit das todte Substrat aus.

F. M.

M. W. eyerinck : Ein einfacher Diffusions-
versuch. (Zeitschi-, f. physik. Chemie. 1889, Band III,

S. 110.)

Uebergiesst mau eine (ilasplatte mit einer sehr

dnnen Schicht einer 5- bis 10 procentigen , wsserigen

Gelatmelsung, lsst sie erstarren und liriugt einen

Tropfen irgend einer Sure, z. B. .Salzsure auf die Gelatine-

berflche, so erfhrt die Gelatine, indem die Sure sich
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durch Diffusion in ihr fortbewegt, eine sichtbare Struc-

turvernderung ,
welche darin besteht, dass sich die

usserste Grenze
,

bis zu welcher die Sure fortgerckt

ist, als ringfrmige Einseukung kuudgiebt, welche einen

ebenfalls ringfrmigen Wall einschliesst. Durch Be-

pinseln mit Silbernitrat berzeugt man sich, dass dieser

Ring wirklich die Diffusionsgrenze angiebt; erst nach

mehreren Stunden eilt die Sure dem Ringe etwas

voraus.

In sehr dnnen Gelatineschichten erfolgt die Diffu-

sion so schnell, dass man sie mit einem Mikroskop von

Ofacher Vergrerung verfolgen kann. In dieser Weise

lassen sich zwar keine absoluten, aber doch relative

Messungen ber die Diffusiousgeschwindigkeiten ver-

schiedener Suren ausfhren, ebenso wie der Einfluss

der Coucentration sich durch diesen einfachen Diffu-

sionsversuch leicht nachweisen
,

vielleicht auch zahlen-

mssig feststellen lsst.

Besonderes Interesse bietet der Umstand
,
dass bei

dieser Diffusion Gemische sehr leicht getrennt werden.

[Aehnlich ist der Vorgang bei der Capillaranalyse
G oeppelrder 's Rdsch. III, HS. Rf.]. Bringt man
einen Tropfen einer Mischung von gleichen Theilen

Schwefel- und Salzsure auf die Gelatine, so kann man
durch Bepinseln mit Chlorbaryum sich davon ber-

zeugen ,
dass eine vollstndige Trennung eingetreten ist

und eine breite Salzsurezone das Diffusionsgebiet der

Schwefelsure umgiebt. Ein Tropfen Eiseuchloridlsung

spaltet auf diese Weise freie Salzsure ab, welche inner-

halb des Ringwalles das gefrbte, eisenhaltige Diffu-

sionsfeld als farbloser Riug umgiebt. Ebenso leicht

tritt aus einer Lsung von Silbernitrat und Salpeter-
sure die freie Sure getrennt heraus , und sehr schn

gestaltet sich dieser Versuch bei einer Lsung von

[ndigo in Schwefelsure, weil hier zwischen Farbstoff

und Sure ein sehr bedeutender Unterschied in der

DiH'usionsgesch windigkeit besteht.

A. Stefanini: Ueber die kleinste Energie, die
noth wendig ist, um eine Schallempfin-
dung hervorzurufen. (II nuovo Ciraento, 1888,

Sei-. ;i, Torao XXIV, p. 218.)

Die Luftschwiugungen, welche einen Schall erzeugen,

erregen unser Ohr noch, wenn ihre Amplitude schon so

klein geworden ,
dass sie sich jeder Messung entzieht.

Um zu bestimmen, bis zu welchem Punkte unser Ohr
fr Tne empfnglich bleibt, sind mehrere Versuche ge-

macht worden, die trotz ihrer Schwierigkeit und Com-

plicirtheit zu ziemlich bereinstimmenden Resultaten ge-
fhrt haben, zwar nicht in den Einzelheiten, aber doch
in derGrssenordnung der gefundenen Werthe. So haben

Tpler und Boltzman (1870) durch Versuche an

geschlossenen Orgelpfeifen diese Energie pro Secunde

und qcm = 10 000.10 Ergs gefunden, und Lord

Ray lei gh (1*77) durch Versuche an offenen Pfeifen

= 4500.10 Ergs. Nach der ganzen Versuchsanordnung
knnen aber diese Werthe nur als obere Grenzen be-

trachtet werden. Im Jahre 1883 hat Wead eine neue

Bestimmung dieser GrsBe ausgefhrt mittelst sechs

Stimmgabeln, deren Schwingungen zwischen do2 und do
:

-

gelegen. Die Stimmgabel stand auf oder vor einem Reso-

nanzkasten, und in dem Momente, wo der Ton aufhrte,
in einer bestimmten Entfernung gehrt zu werden, wurde
mit einem Mikrometer die Amplitude der Stimmgabel ge-

messen; aus der Grsse dieser Schwingung wurde mittelst

einer aus der Theorie der Elasticitt abgeleiteten Formel
die Energie berechnet, welche pro Secuude und qcm das

Ohr traf. Es ergaben sich folgende in Hundertmilliontel

(,10 ) Ergs ausgedrckte Werthe:

do
2
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Stellung, dass die Verdampfung des Chloroforms in der

oberflchlichen Schicht den todten Raum erzeuge; schon

die scharfe Begrenzung der klaren Schicht, ausserdem

aber mehrere directe Versuche sprachen gegen diese

Deutung und ebenso gegen die Annahme, dass es sich

hier um Strmungs- oder Senkungserscheiuungen handle.

Vielmehr erwiesen sich in allen Fllen die Form und

die Begrenzung der freien Oberflche der reagirenden

Mischung von wesentlichem Kintluss auf das Erscheinen

des todten Raumes.

Von nicht minderem Interesse sind die Versuche mit

Jodsure und schwefliger Saure, in denen die erfolgte

Reaction durch die Bildung blauer .Jodstrke markirt

wird. In vertical stehenden Rhren trat die Reaction

in centralem Faden auf, wenn die Glasrhre sorgfltig

gereinigt und Temperaturunterschiede streng vermieden

wurden. Letztere erzeugten unregelmssige Ausbuch-

tungen und Wirbelbildungen am centralen Faden. Unter

den verschiedenen Modifikationen der Versuchsanord-

nungen sei hier nur diejenige erwhnt
,

bei welcher

Kugelrhren mit 12 Kugeln von 6 mm Durchmesser und

Verbindungsstcken von 1.5 mm Lumen senkrecht in

einem Gemisch aus Jodsure und schwefliger Sure, mit

diesem gefllt, aufgestellt wurden; die blaue Reaction trat

zuerst central in den Kugeln auf, whrend in den engen

Verbindungsrhren dieselbe sich um V
2 Minute ver-

sptete. Die mannigfachen interessanten Einzelversuche

mssen im Original nachgelesen werden.

Wieweit die Erkenntniss vom Wesen des hier be-

handelten Vorganges durch die neuen Versuche ge-

frdert worden
,

ist am besten aus den nachstehenden,
dem Schlsse der Abhandlung entnommenen Stzen des

Herrn Liebreich zu ersehen: Beide (hier behandelte

Reactionen) zeigen ,
wenn auch nicht eine vollstndige

Gleichartigkeit in ihrem Verlaufe, doch immerhin eine

so grosse Gemeinsamkeit der Erscheinungen ,
dass man

zu der Annahme gefhrt wird, es mchten die der

Bildung des todten Raumes in diesen beiden Fllen zu

Grunde liegenden Ursachen die gleichen sein. Beide

Reactionen haben an der freien Oberflche todte Rume ;

die centrale Bildung der Reaction ist in beiden Fllen,

allerdings bei der Jodsure deutlicher zu erkennen.

Auch die Reactionsverzgerung in capillaren Rumen,
die bei der Jodsure aufs sicherste zur Anschauung ge-

bracht werden konnte, ist bei dem Chloral ersichtlich,

jedoch noch nicht mit der erwnschten Schrfe erwiesen.

Aus den angefhrten Beispielen lsst sich wohl mit

Recht vermuthen, dass bei allen chemischen Reactionen,

besonders wenn sie nicht zur Ausscheidung krystallini-

scher Substanzen fhren, hnliche Vorgnge auftreten,

d. h. Bildung von todten Rumen in der Nhe der

Flssigkeitsbegrenzung und Verzgerung bezw. Auf-

hebung der Reaction in kleineu Rumen. Es scheint

demnach die Hypothese nicht unzulssig ,
dass das Zu-

standekommen einer jeden chemischen Reaction nur von

einer bestimmten Grsse des Raumes, in welchem sie

vor sich geht ,
aufwrts mglich ist. Was die Ursache

der Bildung des todten Raumes anbetrifft, so drngt die

Betrachtung der Gesammtheit der beschriebenen Er-

scheinungen zu dem Schlsse, dass der physikalische
Kintluss der Wand und die verschiedenartige Spannung
der Flssigkeitsoberflche eine wesentliche Rolle spielen."

Letztere Auffassung nhert sich der Ansicht des

Herrn J. J. Thomson (Rdsch. IV, 190), welche Herrn
Liebreich erst nach der Publication seiner Unter-

suchung bekannt geworden.

W. Spring: Ueber eine neue Sure des Zinns.
(Bulletin de la SooietM chimique de Paris, 1889, Tom. LI,

p. 180.)

Bisher sind zwei Sauerstoffverbindungen des Zinns
bekannt: das Zinnoxyd, SuO, und das Zinndioxyd, SnO.
welche den Sauerstoffverbinduugen des Kohlenstoffes

entsprechen und das Zinn als vierwerthig in dem perio-
dischen System der Elemente zur Familie des Kohlen-
stoffes zhlen Hessen. Da aber die Analogie zwischen
dem Zinn und Kohlenstoff sich nur auf die Verbindungen
di sselben mit wenigen Metalloiden beschrnkt, so schien
es wahrscheinlicher, dass das Zinn ein Uebergangs-
element sei

,
dessen chemischer Charakter sich mit der

Natur und der Menge des anderen Elementes
,
mit dem

es sich verbunden, ndert. Gesttzt wird diese An-

schauung durch die Entdeckung einer neuen Sauerstoff-

verbindung des Zinns, welche wegen dieser Beziehungen
allgemeineres Interesse beansprucht :

Durch Behandeln von Zinndichlorid, Sn Cl, in Lsung
mit einem Ueberschuss von Baryumdioxyd (Ba0 2 ,

6H2 0),

und Dialysiren des gebildeten Chlorbaryums erhielt Ver-

fasser beim Eintrocknen eine weisse Masse, welche bei

ler Analyse die Zusammensetzung zeigte, welche der
Formel H

2
Sn

2 7 entsprach, also eine Sure bildete von
dem Typus der Ueberschwefelsure

,
H.2 S2 7 ,

oder der

Ueberehromsure, H2 Cr2 7 ,
und das Zinn dem Schwefel

und seinen Analogen nhern wrde.
Nach den Ergebnissen der directeu Analyse der

neuen Verbindung hlt Herr Spring die Existenz eines

Sauerstoff-Derivats des Zinns fr erwiesen
,
welches der

Formel Sn 3 entspricht, und welches die Eigenschaft

hat, bei 100u mit Wasser in dem Verhltniss verbunden
zu bleiben

,
das der Formel 2 Sn

:; ,
H

2 oder H2 Sn 2 7

entspricht.
Ueber die Art, wie diese neue Sure sich bildet,

stellt Herr Spring eine Vermuthung auf, die er noch
weiter begrnden will; desgleichen will er die Unter-

suchung sowohl auf die andere Chlorziunverbindung
wie auch auf die Einwirkung anderer Chlrre auf das

Baryumdioxyd ausdehnen. Die principielle Wichtigkeit
der Existenz einer Verbindung Sn 3 veranlasste die

vorlufige Mittheilung dieses ersten Resultates.

V. H. Veley: Die Bedingungen der Gasent-

wickelung aus homogenen Flssigkeiten.
(Philosophical TVansacsions of the Royal Society of London,

Vol. 17 (A), p. 257.)

Bei vielen chemischen Vorgngen entwickeln sich

gasige oder dampffrmige Producte aus einer gleich-

massigen Flssigkeit der auf einander reagirenden Sub-

stanzen ,
ohne dass bisher die Bedingungen untersucht

worden sind, welche, ganz abgesehen von den chemi-

schen Einwirkungen . auf die Gasentwickelung von Ein-

fluss sein knnen. An einer Reihe einfacher chemischer

Wirkungen ,
die weiter unten angefhrt werden sollen,

hat Herr Veley den Einfluss untersucht, den die An-
wesenheit von fein vertheilten

,
chemisch unwirksamen

l'artikelchen
,

die Aenderungen des Druckes und die

verschiedenen Temperaturen auf die Grsse und den

Gang der Gasentwickelung ausben. Indem in den ein-

zelnen Versuchsreihen immer nur die eine zu unter-

suchende Bedingung variirte, wurden die Zeiten beob-

achtet, in denen gleiche Volumina des entwickelten Gases

bei dem Vorgange mit der variablen Bedingung und bei

dem Con'olversuche sich ansammelten. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung waren folgende:

1) Die Schnelligkeit der Gasentwickelung aus homo-

genen Flssigkeiten wird beschleunigt durch die An-

wesenheit fein vertheilter ,
chemisch unwirksamer I'ar-

* R
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tikelchen ,
nicht bloss wenn das Gas in der Flssigkeit

nur gelst ist, sondern auch, wenn es sich erst als Re-

sultat einer chemischen Reaction bildet.

2) In den frheren Stadien einer chemischen, zu

einer Gasentwickelung fhrenden Reaction beobachtet

mau, dass der Process sich zunehmend beschleunigt bis

zu einem grssten und constanteu Werthe, dann nimmt

die Aenderung ab, und zwar in unmittelbarer Beziehung
zur Verminderung der reagirenden Masse. Diese anfng-
liche Beschleunigung wiederholt sich, wenn die Tempe-
ratur zeitweise vermindert und dann auf ihren frhereu

Punkt erhht wird
,

oder wenn der Druck pltzlich ge-

steigert wird.

:-i) Verminderung des Druckes von einer Atmosphre
auf einen kleineu Bruchtheil derselben veranlasst nur

wenig bleibende Aenderung in der Schnelligkeit der

Gasentwickelung aus einer Flssigkeit ;
obwohl eine

pltzliche Zunahme des Druckes zeitweise die Entwicke-

lung aufhlt und eine pltzliche Druckabnahme eine

zeitweise Beschleunigung der Entwickelung erzeugt.

4) Druckzunahme vermindert die Entwickelung eines

Gases aus einer Flssigkeit oder hellt sie auf.

Die in der Abhandlung untersuchten chemischen

Vernderungen in homogenen Flssigkeiten waren: Die

Zersetzung der Ameisensure in Kohlenoxyd und Wasser;
von Oxalsure in Kohlenoxyd, Kohlensure und Wasser

; von

Ferrocyankalium, welches Kohlenoxyd und Wasser bildet;

von Salpetersure in Stickoxyd ;
von Ammoniumnitrat

in Stickoxydul und Dampf; von salpetrigsaurem Ammo-
niak iu Stickstoff und Wasser

;
von Kaliumchlorat in

j

Perchlorat und Sauerstoff; endlich wurde auch die Bil-

dung von Wasserstoff aus Zink und Schwefelsure unter-

sucht. Die fein vertheilten, chemisch inactiven Krper
waren Bimsstein, Kieselerde, Graphit, schwefelsaurer

Baryt und Glaspulver.
Der Fall der Zersetzung von Ameisensure in Kohlen-

oxyd und Wasser ist eingehend untersucht worden, und

der Gang der Vernderung zeigte sich direct proportional
der Masse der die Veruderung erleidenden Substanz. Die

Curve
,
welche die Zeitintervalle darstellt, die erforder-

lich sind fr jede Einheit chemischer Aenderung in

Ausdrcken der vorhandenen Masse, ist eine hyperbo-
lische. Innerhalb der Versuchsgrenzen wurde der Gang
der Vernderung von der Temperatur nicht beeintiusst.

Das Gesetz behielt auch seine Gltigkeit bei Anwesen-

heit fein vertheilter Partikelchen.

A. Chauveau: lieber die Umwandlung pathogener
Mikroben in vaccinale. (Gomptes rendus, 1889,

T. CVIII, p. 319 u. 79.)

Durch Versuche, welche HerrChauveau mit einem

ganz scharf charakterisirten Mikroorganismus anstellte,

den er genau bestimmbaren
,
vernderten Ernhrungs-

verhltnissen exponirte ,
hat er einen interessanten Bei-

trag sowohl zu der Frage nach der Wandelbarkeit der

Arten dieser kleinsten Organismen, wie zu der Frage
nach dem Wesen der Immunitt bezw. der Schutzimpfung
geliefert.

Bereits 1884 hatte Verfasser beobachtet, dass der

Milzbrandbacillus ,
wenn 4 bis 5 Generationen desselben

unter einem erhhten Luftdruck (9 Atm.) kultivirt worden,

an Virulenz bedeutend verloren hatte
,

so dass Hummel
von demselben nicht mehr angegriffen wurden und nur

noch junge Meerschweinchen erlagen. Diese abge-
schwchten Kulturen wurden nun weiter unter dem Ein-

ttuss comprimirten Sauerstoffes gezchtet. Schon in der

zweiten, sptestens in der dritten Generation waren die

Mikroben vollkommen unschdlich, und blieben es, wenn

sie weiter an der Luft unter gewhnlichen Verhltnissen
kultivirt wurden.

Gleichwohl hatten diese Bacillen nicht ihre Ein-

wirkung auf den Thierorganismus berhaupt eingebsst.
Auf Thiere verimpft , welche der Infection durch den
Milzbrand leicht zugnglich sind

, erzeugten sie einen

sehr hohen Grad von Immunitt gegen dieses Gift
;
der

frher pathogene Mikroorganismus, der seine krank-

machenden Eigenschaften nicht nur vermindert, sondern

vollstndig verloren hatte, besass nun sehr energische
vaccinale Eigenschatten, er schtzte den Thierkrper, auf

welchen er verimpft worden war, gegen die heftigsten

Milzbrandgifte.
Herr Chauveau folgert hieraus, dass der Bacillus

keine speeifische Umwandlung erfahren, dass er sich

nicht in einen saprogeuen Mikroben umgeformt habe
;

vielmehr zeige seine vaccinirende Eigenschaft die nahe

Verwandtschaft zu dem pathogenen Zustande
,

welche

noch nach einer andern Richtung untersucht zu werden

verdiente.

Es drngte sich nmlich die Frage auf, ob es mg-
lich sei

,
die vaccinalen Formen des Bacillus anthracis

wieder zurckzuverwandelu in die pathogenen Formen.

Als Mittel hierzu wurden die verschiedeneu Methoden

benutzt, welche die Erfahrung kennen gelehrt hatte, um
die Giftigkeit der Mikroben zu steigern, und ferner der

umgekehrte Weg von dem oben verfolgten ,
nmlich

Kulturen unter Beschrnkung und Entziehung des Sauer-

stoffes zu zchten. Diese Mittel allein und in Verbin-

dung mit einander benutzt, fhrten zum Ziel. Es wurdeu

zunchst Bacillen erhalten, welche Muse tdteten, dann

erlagen ihnen in weitereu Kulturen Meerschweinchen,

Hammel, Kaninchen und schliesslich selbst Pferde.

Herr Chauveau discutirt auf Grund der gesammel-
ten Erfahrungen eingehend die Frage, ob es sich bei

seinen Versuchen nicht dennoch um eine speeifische

Umwandlung der Mikroorganismen handle, eines Milz-

brand erzeugenden in einen solchen, der Immunitt ge-

whrt, und umgekehrt bei der Zurckverwandlung.

Gegen diese Auffassung fhrt er jedoch die Thatsaehe

an, dass eine vaccinirende Wirkung auch erhalten wird

bei der Impfung sehr kleiner Mengen pathogener Bacil-

len
,

welche noch ihre volle Virulenz besitzen. Die

Impfung mit sehr kleinen Mengen virulenter Mikroben

hat ebenso wie die grsserer Mengen abgeschwchter
Mikroben eine schtzende Wirkung, die in ganz vorzg-
licher Weise durch die vaccinale Form des Milzbrand-

bacillus hervorgerufen wird. Verfasser ist daher der

Meinung, dass es sich hier nur um quantitative Ver-

schiedenheiten handele. Das Stoffwechselproduct der

Milzbrandliacillen bleibt stets das gleiche; es wirkt in

grossen Mengen pathogen, iu geringen vaccinirend. Wird

der Bacillus durch Kultur unter hohen Sauerstofl'druck

gebracht, so wird seine Fhigkeit, das pathogene Product

zu liefern, vermindert, die geringeren und minimalen

Mengen, welche nun von deu Bacillen producirt werden,

wirken nur vaccinirend. Werden die Bacillen unter den

Bedingungen kultivirt, welche sie wieder pathogen

machen, so heisst das, sie erlangen die Fhigkeit, dieses

Product in grsseren Mengen hervorzubringen.

E. Haase: Ueber Abdominalanhnge bei Hexa-

p o d e n. (Sitzungsberichte der Gesellsch. Naturforsch.

freunde in Berlin, 1889, S. 19.)

Die Insecten stammen von Formen ab, die mehr als

drei Gliedmaassenpaare besassen
,
das ist eine Annahme,

die jetzt als allgemein gltig bezeichnet werden darf.

Fr ihre Richtigkeit spricht das Auftreten abdominaler

Anhnge bei den Embryonen, welche Anhnge jeden-
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falls als Anlagen spter verkmmernder Gliedmaassen

aufzufassen sind. Ein Paar solcher stummeifrmiger

Anhange, die in ihrer Gestalt ganz der Anlage der

Thoracalbeine entsprechen, wies Kowalevsky schon

vor Jahren an jedem der ersten Hinterleibssegmente

beim Embryo des pechschwarzen Wasserkfers (Hydro-

philus picens) nach. K. Heider, welcher die Knt-

wiekelungsgeschichte dieses Kfers in hchst eingehen-

der Weise untersuchte, zeigte, dass diese Beinstummel

whrend einer gewissen Periode der Elitwickelung an

smmtlichen Hinterleibsringen auftreten. Aehulich lauten

auch die Befunde Grber' s au den Embryonen des

Maikfers. Ausserdem sind noch von einigen anderen

Forschern an den ersten Hinterleibsringen verschiedener

Insectenembryonen Rudimente der Extremitten nach-

gewiesen worden.

Aus dem Auftreten von Extremittenanlagen an

den im ausgebildeten Zustande fusslosen Hinterleibs-

ringen ist zu schliessen,. dass die Vorfahren der Insecten

auch an den Hinterleibsringen Gliedmaassen trugen.

Diese Formen wrden demnach eine mehr gleichartige

Ausbildung der einzelnen Segmente aufgewiesen haben,

als dies jetzt bei den Insecten der Fall ist, zumal die

Flgelbildung erst einer hheren Ausbildungsstufe ent-

spricht. Damit wrden die Insecten auf hnliche

Formen zurckgefhrt, wie wir sie noch jetzt in den

Tausendfssern kennen.

Aon Wichtigkeit erschien es, auch an ausgebil-

deten Insecten das Auftreten von Hinterleibsbeiuen nach-

zuweisen. Ein solches war vor Allem unter denjenigen

Insecten zu erwarten
,
welche ihrer Organisation nach

als die niedrigst stehenden augesehen werden mssen.

Dies sind die Thysanureu ,
die schon dadurch eine nie-

dere Entwickelungsstufe bekunden, dass bei ihnen nie

Flgel auftreten. Bei Campdea, einem Vertreter dieser

Abtheilung, fand der Verfasser am ersten Hinterleibs-

segment beinartige Anhnge, die bei jungen Thieren

verhltnissmssig strker ausgebildet sind als bei er-

wachsenen. Die betreuenden Anhnge sitzen mit den

Thoracalbeinen in einer Richtung und zeigen eine (aller-

dings undeutliche) Gliederung in zwei bis drei Ab-

schnitte. Auch die Musculatur dieser Anhnge soll auf

die Musculatur der Thoracalgliedmaassen zurckzufhren

sein , so dass man es hier
,
wenn auch nicht mit wohl

entwickelten, so doch mit typischen Extremitten zu

thun htte.

Bei Campodea tritt am zweiten Hinterleibssegment

statt des beinartigen Anhanges ein griffelartiger beweg-

licher Zapfen auf, dem nach innen zu ein ziemlich

umfangreicher Hautsack ansitzt. Derselbe kann durch

Einstrmen von Blut vorgestlpt und mittelst dazu

vorhandener Muskeln wieder zurckgezogen werden.

An den folgenden Abdominalsegmenten (bis zum 8. Seg-

ment) wiederholen sich dieselben Bildungen, nur nehmen

sie nach hinten zu immer mehr an Umfang ab. Die

Sporne
1" und Ventralsaeke" finden sich nach den Beob-

achtungen verschiedener Autoren auch bei anderen

Thysanuren. Ihrer Bedeutung nach wurden die Haut-

scke von den frheren Autoren fr Respirationsorgane

erklrt, welcher Auffassung sich Herr Haase anschliesst,

iudem er auf die mangelhafte Ausbildung des Tracheen-

systems bei den Formen hinweist, welche die Ventral-

scke besitzen. Die Auffassung der Hautscke als

Kespirationsorgane wird untersttzt durch das eigen-

thmliche Verhalten der Extremittenrudimente bei man-

chen Insectenembryonen. Diese schwellen nmlich an

ihrem freien Ende bedeutend an und bilden einen Sack,

der mit dem Krper durch einen kurzen Stiel verbunden

ist. Als pilzhutfrmig bezeichnen die Autoren dann die

Gestalt des ganzen Orgaues. Man hat ihm die Bedeu-

tung zugeschrieben, dass sie zu einer Zeit, wenn die

Tracheen noch nicht funetioniren, eine Art von Haut-
at hmung besorgen mochten, in hnlicher Weise, wie

sie durch die Kiemen der Krebse vermittelt wird. Da

sich die erwhnten Bildungen an deu Embryonen einer

Heuschrecke und des Maikfers tindeu, deren Eier in

der Erde
,

also in einem feuchten Medium sich ent-

wickeln, hat jene Annahme viel Wahrscheinlichkeit fr
sich.

Es ist von Interesse, dass hnliche Gebilde wie bei

den einfach organisirten Thysanuren und den Embryonen
der Insecten auch bei den Tausendfssern auftreten.

Bei ihnen stehen die Hautscke ebenfalls in Beziehung
zu den Extremitten ,

indem sie mit deren Hftgliedern

verbunden sind. Ihre Function ist hier zum Theil eine

exeretorische. Sie produoiren nmlich bei einigen

Formen ein fadenziehendes Secret. Auch bei Collembola

unter den Thysauureu sollen sie eine hnliche Function

ausben, welche darin besteht, dass sie ein zum An-

heften des Thieres dienendes Secret produciren. Der

Verfasser neigt berhaupt der Ansicht zu, dass die dr-

sige Function der Bauchscke die ursprngliche gewesen
und die respiratorische erst seeuudr angenommen
worden sei. In dieser Annahme bestrkt wird er durch

die histologische Structur der Bauchscke, welche in

ihrem feineren Bau an gewisse Verhltnisse von Excre-

tions- und anderen seceruirenden Orgauen erinnern.

E. Korscheit.

George Gabriel Stokes : Das Licht. Zwlf Vor-

lesungen, gehalten in Aberdeen 1883
bis 1885, nebst zwei Vorlesungen ber

Absorption und Fluorescenz des Lichtes.

Autorisirte deutsche Uebersetzung von Dr. Otto
Dziobek. (Leipzig, Johann Ambvosius Barth, 1888,

308 S.)

Gleich nach dem Erscheinen des englischen Origi-

nals brachten wir eine Besprechung dieses interessanten

Buches des bedeutenden englischen Physikers (Kdsch.

II, 408). Dass dieses Werk durch eine Uebersetzung
nun auch dem grossen deutschen Leserkreise zugng-
lich gemacht ist

,
wird alle diejenigen gegen die Ver-

lagshandlung und den Uebersetzer zu Dank verpflichten,

welche sich ber den gegenwrtigen Stand der physika-

lischen Optik orientiren wollen ohne die mathematischen

Hlfsmittel
,

welche so manchem Naturfreunde ver-

schlossen sind.

i
D. Kaltbrunner und E. Kollbrunner: Der Beob-

achter. Allgemeine Anleitung zu Beob-
achtungen ber Land und Leute fr
Touristen, Excursionisten und For-
schungsreisende. Zweite revidirte und ver-

mehrte Auflage. Mit 270 Figuren, 26 Bildertafeln

und einem systematischen Fragenverzeichniss ber

Beobachtungen auf Reisen. (Zrich, J. Wurster u.

Comp., Geogr. Verlag, 8, Wi Seiten.)

So viele Tausende macheu jhrlich Reisen in fremde,

ihnen vorher unbekannte Gegenden und Lnder, um
sich durch neue Eindrcke

,
durch den Anblick unge-

wohnter Landschaften, durch das Kennenlernen anderer

';
Menschen, fremder Sitten und Gebruche zu zerstreuen

und zu erfrischen, dass es sicherlich als Bedrfniss er-

kannt werden muss ,
den Reisenden eine richtige An-

leitung zum Beobachten zu geben, eine Anweisung ,
wie

sie, das, was sie sehen und erfahren, fr sich und fr
andere ntzlich verwerthen sollen. Dass die Beobach-

tung des Neuen zur Grundlage und Voraussetzung die

Kenntuiss des Alten haben muss, ist selbstverstndlich,

und bo halien sich auch die Verfasser des vorliegenden
Werkes zur Aufgabe gestellt, ihre Anleitung zum Beob-
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achten von Land und Leuten auf eine gemeinverstnd-
liche Darstellung der wichtigsten Thatsaeheu zu basireh,

welche die Geologie, die Meteorologie, die Botanik, Zoo-

logie, Anthropologie und Ethnologie durch die bisherigen

Forschungen festgestellt haben. Soweit Referent sich bei

der Durchsicht des Werkes berzeugt hat, ist dies in

doppelt anerkennenswerther Weise geschehen ;
erstens

in Betreu' der Zuverlssigkeit der Daten, welche streng

wissenschaftlichen Quellen entlehnt sind, zweitens durch

die Klarheit und Einfachheit der Darstellung, welche

das Gegebene fr Jedermann verstndlich macht und
Jeden befhigt, sich die zum Beobachten nothwendigen
Grundlagen des Wissens anzueignen. Dass die einzelnen

Disciplinen nicht gleichmssig behandelt siud, dass z. B.

die Geologie allein mehr Raum ausfllt als die Hydro-

logie, die Botanik, die Zoologie und die Anthropo-

logie zusammengenommen ,
soll hier nur

beilufig^
er-

whnt werden. Das Werk ist aber nicht nur fr Tou-

risten undExcursionisten, sondern auch fr Forschungs-
reisende, und ganz speciell fr die vielen Seefahrer,

Marinetruppen, Handelstreibenden, Consuln und alle

diejenigen geschrieben ,
welche durch die immer weiter

sich ausdehnenden und immer leichter werdenden Com-
municationsmittel in Gegenden gelangen und dort sich

aufhalten ,
welche bisher noch wenig erforscht oder

ganz unbekannt waren
,

und somit in der Lage sind,

unsere noch so lckenhaften Kenntnisse von der Erde

und ihren Bewohnern zu bereichern. Der Inhalt zer-

fllt in zwei Abtheilungen, in die Vorbereitung", welche

sich auf die subjective Vorbereitung des Reisenden nach

seinen Kenntnissen und Fhigkeiten, wie auf die Aus-

rstung desselben erstreckt, und in die Beobachtungen
und Studien", welche die bereits angefhrte Zusammen-

stelluug des Wissenwerthesten aus den verschiedensten

Gebieten enthlt und sich in die beiden Unterabschnitte:

das Land" und das Volk" gliedert. Der Haupttheil
des Werkes wird auch von denen mit Vortheil gelesen

werden, die nicht in der Lage sind
,
Reisen in unbe-

kannte Lnder zu machen
;

es will uns scheinen
,

dass

selbst fr die Beobachtung der langgewohnten, heimath-

lichen Umgebung so mancher Nutzen aus der Kenntniss

des in diesem Buche Gegebenen erwachsen wird.

Vermischtes.
Dem Vortrage des Herrn Ormond Stone auf der

letzten amerikanischen Naturforscher-Versammlung ber

die Bewegungen des Sonnensystems (vgl. Rdsch.

III, 580) sei nach einem Auszuge im Bulletin astrono-

mique (1889, T. VI, p. 120) noch das Nachstehende ent-

nommen.
In Bezug auf die Verschiebung des Perihels

von Merkur sagt Herr Stone: Offenbar giebt es

keinen Planeten und keine Planetengruppe zwischen

Merkur und Sonne, wie sie Le Verrier angenommen
hatte; denn trotz der sorgfltigen Untersuchungen,
welche whrend der jngsten Sonnenfinsternisse gemacht
worden

,
um eiuen oder mehrere dieser Krper zu ent-

decken
,

hat man niemals etwas gefunden. Die von

Watson und Swift whrend der Fmsterniss 1878 ge-
sehenen Objecte waren zweifellos Fixsterne. Man hat

wohl behauptet, dass man solche Krper die Sounen-

scheibe kreuzen gesehen habe
,
aber eine derartige Er-

scheinung ist niemals zuverlssig beobachtet worden.

Professor Newcomb meint, dass selbst eine zerstreute

Masse in hinreichender Quantitt ,
um die betreffende

Wirkung hervorzubringen ,
eine grssere Helligkeit be-

sitzen wrde, als das Zodiakallicht ,
und wenigstens,

wenn sie nahe der Bahnebene des Merkur liegt, eine

sculare Aeuderung des Knotens erzeugen wrde, die

nicht existirt.

Das Saturnsystem ist in mehreren Beziehungen
interessant und stellt gleichsam ein verkleinertes Pla-

netensvstem dar
;
die Zahl der Trabanten ist die gleiche

und Titan nimmt fast die Stellung Jupiters im Sonnen-

system ein. Die Kenntniss der Bewegungen der

Satelliten von Uranus und Neptun beruht fast aus-

schliesslich auf Washingtoner Beobachtungen. Marth
hat die Aufmerksamkeit auf die starke sculare Be-

wegung der Ebene des Neptunmondes gelenkt, die aus

den Beobachtungen hervorzugehen scheint. Im Ganzen

kann man sagen, dass, wenn man die Mondbeschleunigung
bei Seite lsst, kein Anschein dafr vorliegt, dass die

Satelliten des Sonnensystems anderen Gesetzen folgen,
als dem Newton'schen Gesetze.

In einer Abhandlung, welche Herr T. C. Mendenhall
auf der amerikanischen Naturforscher - Versammlung des

vorigen Jahres vorgetragen, suchte er den Begriff Inten-
sitt eines Erdbebens" genau zu tixiren und fr den-

selben einen bestimmten mathematischen Ausdruck zu

geben (Nature", 1889, Febr. 14). Mit Hlfe -seiner Formeln
stellt er dann fr zwei Erdbeben eine annhernde Be-

rechnung an ber die bei diesen Ereignissen in Frage
kommende Energie. Das erste Erdbeben ist das vom
15. Januar 1887 in Japan (Rdsch. II, 317), welches mehr
als 30000 engl. Quadratmeilen der Gegend beunruhigt hat.

Nimmt man pro Kubikfuss eine Masse von 150 Pfund au,
so braucht eine Kubikmeile, um erschlteit zu werden,
eine Energie von 2500000000 Fusspfund. Nimmt man
weiter an, dass in jedem Zeitmoment ein Gebiet von
100 Quadratmeilen mit einer mittleren Tiefe von 1 engl.
Meile in Schwingung sich befand

,
was nicht unwahr-

scheinlich ist in Bercksichtigung der Fortpflanzungs-

geschwindigkeit und der langen Dauer des Erdbebens, so

wird die Grsse dieser Energie dargestellt durch 25 X 1012

Fusspfund. Diese Energie entsteht durch den freien

Fall eines Gesteinswrfels von 1000 Fuss Seite, dessen

Masse. 75000000 Tonnen betrgt, durch einen Raum von
166 Fuss. Das zweite Beispiel ist das Charlestoner Erd-

beben vom 31. August 1886, fr welches er, abweichend von
den Herren Button und Hayden (Rdsch. II, 277), nur

eine Verschiebung um 1 Zoll und die Dauer des Stosses

zu 2 Secunden annimmt. Die Energie zur Erschtterung
von 1 Kubikmeile (engl.) in der Nhe des Epiceutrums
wrde 24000000000 Fusspfund gleich sein. Die Ge-

schwindigkeit der Fortpflanzung dieser Strung ist ziem-

lich gut bestimmt; sie betrug annhernd 3 Meilen pro
Stunde, so dass 1 Kubikmeile in Va Secunde erschttert

war. Hierzu sind erforderlich 13000000 Pferdekraft.

Nimmt man wie oben ein Gebiet von 100 Quadratmeilen

(engl.) als erschttert an, so wrde die verbrauchte

Energie 24 X 1013 Fusspfund betragen.
Wenn diese Werthe auch nur rohe Annherungen

darstellen ,
so geben sie doch sehr wahrscheinlich die

Grssenordnung der hier in Betracht kommenden Werthe

an, und sind werthvoll, bis genauere Daten vorliegen.

Unter der Bezeichnung Mannheimer Cocosuuss-
butter kommt, wie Herr Joseph Herz in der Chem.-

Ztg. mittheilt, ein neues Surrogat fr Naturlmtter in

den Handel, welches von derselben in den damit berei-

teten Speisen nicht durch den Geschmack unterschieden

werden kann, sich dabei aber bedeutend billiger stellt.

Das neue Speisefett wird aus Cocosnussl erhalten, indem
die widerlich schmeckenden Bestandteile desselben

(Capron-, Caprin-, Capryl- und Laurinsureverbindungen)
durch Extraction mit Alkohol entfernt werden. Es ist

fr sich fast geschmacklos und unterscheidet sich von
Naturbutter vor Allem durch den niedrigen Schmelzpunkt
(27 C.

, gegen Naturbutter 33 bis 37,7 und Margarin
42" bis 47)," der besonders im Sommer fr den Hndler

lstig werden drfte. Das speciflsche Gewicht der

Cocosnussbutter (0,9124 bei 35 C.) bietet kein Mittel

zur Unterscheidung derselben von Naturbutter (spec. Gew.

0,9121); ebensowenig die fr Margarinnachweis so wich-

tige Drouot'sche Probe (Margarin liefert beim Er-

wrmen eine wegen der eingebetteten Milch- und Wasser-

trpfchen undurchsichtige, trbe Flssigkeit), da die

Cocosnussbutter wie die Naturlmtter vllig klar schmilzt.

Die sicherste Unterscheidung des neuen Speisefettes

ermglicht dagegen, wie schon erwhnt, der niedrige

Schmelzpunkt desselben. A 1.

Am 6. Mai starb der Director des botanischen Gar-

tens in Hamburg, Professor Dr. Reichenbach, im 66.

Lebensjahre.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 26.
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J. 31. Perater: Messung der Ausstrahlung auf
dem Hohen Sonnblick im Februar 1888.

(Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften,

1888, Bd. XCVII, Alitli. IIa. S. 1562.)

Zur Messung der Grsse der Sonnenstrahlung und

der nchtlichen Ausstrahlung benutzte Herr Pernter
wahrend seines Aufenthaltes auf der meteorologischen
Ilhenstation des Hohen Sonublick im Februar v. J.

(vergl. Rdsch. III, 383, IV, 111) ein Violle'sches

Aktiiionieter, welches fr den vorliegenden Zweck
etwas modificirt worden war. Dasselbe bestand aus

einer doppelwandigen Hohlkugel, in deren Mitte,

durch eine seitliche Oeffnung das Ausstrahlungs-
thermometer so eingeschoben werden konnte, dass

die Kugel sich genau im Centrum befand, whrend
die abzulesende Scala seitlich herausragte; in dem
Zwischenrume der beiden Wnde, die einen Abstand
von 2,1cm hatten, konnte Wasser oder eine andere

Flssigkeit circuliren, und eiu zweites Thermometer,
welches auf der dein Ausstrahlungsthermometer ent-

gegengesetzten Seite in den Zwischenraum hineinge-
schoben werden konnte, gestattete die Temperatur der

Flssigkeit abzulesen. Die Verlngerungen der zu

den Thermomcterffuungen fhrenden Seitenrhrcheu

bildeten die Axe
,
um welche der in einem festen

Stativ aufgestellte Apparat in verticalem Sinne gedreht
werden konnte. Fr die Ausstrahlung befand sich

im oberen Theil der doppelwandigen Kugel eine Oeff-

nung von 7 ein Durehmesser. Wenn das Instrument

hingegen zur Messung der Sonnenstrahlung benutzt

werden sollte, wurde diese Oeffnung mit einem Auf-

satz geschlossen, der nur durch eine, der Kugel des

Thermometers entsprechende, enge Rhre den Sonnen-

strahlen den Zutritt und ihre Richtung genau zu

reguliren gestattete. Dieser Aufsatz war gleichfalls

doppelwandig und im Zwischenrume konnte auch

hier Flssigkeit circuliren. Das Aktiuometer konnte

durch Klemmvorrichtungen in jeder Neigung festge-

halten und seine Einstellung genau gemessen werden.

Dieses Aktinometer wurde in zwei genau gleichen

Exemplaren angefertigt, von denen das eine zu den

Beobachtungen auf dem Sonnblick (3095 in), das

andere zu gleichzeitigen Beobachtungen in Rauris, am
Fusse des Sonublick (900 m), dienen sollte.

Die Beobachtungsinethode war folgende. Nachdem
das Instrument und die Flssigkeit, welche in dein

Zwischenrume der Wnde circuliren sollte, lange

genug im Freien gestanden , so dass alles die Tem-

peratur der Luft angenommen, wurde das Verschluss-

stck abgehoben und gleichzeitig die Temperatur des

Strahlungsthermometers abgelesen, nachdem kurz

vorher die Temperatur der Flssigkeit notirt worden.

Das Strahluugsthermoineter wurde nun von Minute

zu Minute abgelesen. Am Ende der dritten Minute

wurde das Verschlussstck wieder aufgesetzt und nun

ebenso durch drei Minuten das Strahlungsthermo-
meter abgelesen ,

wobei natrlich auch die kleine

Rhre des Verschlussstckes geschlossen war. Dies

wurde der Reihe nach so oft wiederholt, als die Um-
stnde erlaubten. Als circulirende Flssigkeit wurde
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Spiritus gewhlt. Auf dem Sonnblick wurde das

Aktinorneter an der nssersten Grenze eines kleinen

Plateaus, in Rauris auf freiem Felde aufgestellt. Die

Gleichzeitigkeit der Beobachtungen wurde per Tele-

phon vereinbart. Strenge gleichzeitige Beobachtungen

gelangen jedoch nur einmal am 29. Februar 8 h

Abends; eine fast gleichzeitige Beobachtung wurde

auch am 29. Morgens vor und bei Sonnenaufgang

gemacht.
Herr Pernter giebt ganz ausfhrlich die Beob-

achtungen auf dem Sonnblick vom 18. Februar um
10 h 45 m p. in. und um 11h 30 m p. m. und vom

29. Februar um Gh 50 m a. m. und um 8 h p. m.;

ebenso ausfhrlich sind die Beobachtungen zu Rauris

vom 28. Februar um 9 h 40 m p. m. und vom 29. Fe-

bruar um G h 50 m a. m. und um 8 h p. m. angegeben.
In einem besonderen Abschnitte werden sodann die

Formeln entwickelt, nach denen aus den Beobach-

tungen die Werthe fr die Ausstrahlung der Flchen-

einheit einer geschwrzten Oberflche gegen den

Raum (S) und der Erkaltungscoefficient berechnet

sind. Hier knnen nur die schliesslicheu Resultate

der Beobachtungen angefhrt werden
,

in denen S2

die Ausstrahlung auf dem Sonnblick, und Si die zu

Rauris bedeutet.

Streng gleichzeitig waren mir die Beobachtungen
vom 29. Februar 8 h p. m. Dieselben ergaben S2

=
0,201 Cal. (Gr. Minute) als Mittel aus zwei Beobach-

tungsreihen und Si = 0,151 Cal. (Gr. Minute) als

Mittel aus drei Reihen. Am 29. Februar kurz vor

und whrend Sonnenaufgang lag eine fast gleichzeitige

Beobachtung vor, welche interessant ist durch die

rasche Abnahme der Ausstrahlung, whrend sich die

Sonne ber den Horizont erhob. Es waren nmlich
in den sich folgenden Beobachtungsreibeu S3

=
0,219; 0,168; 0,151; 0,12G Cal. (Gr. Minute) und Sj

war = 0,104; 0,112; 0,087. Die grssten Werthe der

Strahlung wurden auf dem Sonnblick am 18. Februar

S2
= 0,221 Cal. als Mittel aus vier Beobachtungs-

reihen erhalten und in Rauris am 28. Februar Sj =
0,179 Cal. im Mittel aus drei Reihen.

Diese Resultate hat Herr Pernter weiter zur

annhernden Lsung einer Reihe hchst interessanter

Probleme verwerthet; zunchst zur Bestimmung der

Temperatur des Weltraumes. Hierunter ist die

Temperatur zu verstehen, welche ein Krper an dem
Punkte des Weltraumes, wo sich die Erde befindet,

unter dem Einflsse der Strahlung der Sterne, bei

Abwesenheit der Sonne, annehmen wrde, wenn er

keine Atmosphre bessse. Fr diese Grsse hatte

Pouillet (1838) 142 C. und Frhlich (187G)
den Werth 129C. berechnet. Herr Pernter
benutzt die gleichzeitigen Beobachtungen der Aus-

strahlung anf dem Sonnblick und zu Rauris, um
unter Zugrundelegung des Stefau'schen Strahlungs-

gesetzes nach einer Methode, auf welche hier nicht

eingegangen werden kann
, die Temperatur des

Weltraumes zu berechnen; dieselbe ergab sich ==
111 ('. Legte Verfasser den Rechnungen die

grssten Werthe, die er fr S 2 nud $! gefunden, zu

Grunde, so fand er die Temperatur des Weltraumes
= 140 C. Obwohl der letztere Werth den von

Pouillet und Frhlich gefundenen viel nher ist

als der aus den gleichzeitigen Beobachtungen ab-

geleitete von 111", so ist dieser doch der wahr-

scheinlichere. Uebrigens werden nur neue Messungen
gleicher Art die Frage endgltig zur Entscheidung

bringen knnen. Jedenfalls ist es zweifellos, dass

die Temperatur des Weltraumes noch ber dem
absoluten Nullpunkte liegt, dass also die Sternen-

strahlung sehr betrchtlich ist. Sie vermag
einen Krper ohne Atmosphre, der sich im Welt-

rume an der Stelle unserer Atmosphre befindet, um

wenigstens 153 C. zu erwrmen.
Weiter berechnete Herr Pernter aus seineu Beob-

achtungen den Strahlungscoefficienten der Luft.

Derselbe betrug in Rauris am 29. Februar 1 und
am 28. Februar 0,972 und auf Sonnblick resp. 0.5G2

und 0,542. Es zeigt sich somit, dass die ganze

Atmosphre, oder fast die ganze (denn Rauris liegt

schon 900 m hoch) sich wie ein berusster Krper
verhlt (vergl. die theoretische Berechnung Maurer's,
Rdsch. II, 121), dass dies aber nicht mehr der Fall

ist, wenn man sich hher in die Atmosphre erhebt

und so nur mehr etwa Dreiviertel der Atmosphre
ber sich hat. Beachtet man

,
dass das Ausstrah-

lungsvermgen der Luft dem Absorptionsvermgen
derselben gleich ist, so ergiebt sich ferner, dass die

ganze Atmosphre ber einem Orte der Niederung
alle von der Erdoberflche bei gewhnlichen Tem-

peraturen ausgesandten Strahlen absorbirt, und daher

Langley's Behauptung, dass nie ein von der Erde

ausgesandter Strahl in den Weltraum hinausdringt,

durch die Beobachtung bis zu einer Hhe von 900 m
ber der Meeresflche der Erdoberflche bewahrheitet

wird; dass aber von Theilen der Erdoberflche, welche

in betrchtlicher Hhe ber der Meeresoberflche

liegen , allerdings Strahlen in den Weltraum hinaus-

drngen.
Weiter zeigt Verfasser, wie durch eine einfache

Formel aus einer Strahlungsmessung die mittlere

Temperatur der Atmosphre berechnet werden

kann, und findet unter Zuhlfenahrae der im Sommer

ausgefhrten Strahlungsmessung von Maurer in

Zrich die Temperatur der Atmosphre im Sommer
= 27" und im Winter = 50 C.

Auch die Abkhlung der Erdoberflche, wenn

die Sonne nie aufginge, Hess sich ans den gefundenen
Werthen berechnen. Die Abkhlung der Erdober-

flche bei heiterem Himmel dauert die ganze Nacht

an; mit ihr khlt sich die Atmosphre ab, und das

wrde bis zu einer bestimmbaren Grenze fortgehen,

wenn die Sonne nie aufginge. Unter Zugrunde-

legung der Temperatur des Weltraumes von -111

wrde bei fortwhrender Abkhlung die Mitteltem-

peratur der Atmosphre dieser gleich werden, wh-
rend die Temperatur der Erdoberflche nur auf

88 C. sinken wrde; d. h. die Erde wrde ohne

die Sonne von ihrer jetzigen Mitteltemperatur (etwa
4- 15") um 103 tiefer sinken.
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Endlich berechnete HerrPernter aus seinen Beob-

achtungen die Sonneneonstante und fand dieselbe

auf diesem iudirecten Wege entweder = 3,05 Cal.

oder = 3,28 Cal. Das Strablungsvermgen der

Flcheneinheit der Sonnenoberflchen ist also in der

That so gross, wie es Lnngley gefunden; waln-

scheinlich ist die Sonneneonstante noch etwas grsser
als 3 Cal. [Herr Crova hat jngst gleichfalls eine

so grosse Sonneneonstante gefunden. Rdseh. IV, 17.]

Edward L. Nichols und William S. Franklin:

Ein Experiment bezglich der Frage
nach der Richtung und Geschwindig-
keit des elektrischen Stromes. (AnTerican

Journal of Science, 1889, Ser. 3, Vol. XXXVII, p. 103.)

Vor Kurzem hat Fppl einen sinnreichen Ver-

such angestellt, um Richtung und Geschwindigkeit

des elektrischen Stromes zu bestimmen (vgl. Rdsch.

I, 164). Er verglich die Ablenkung eines Galvano-

nieters durch einen Strom, der durch eine ruhende

Drahtspirale floss, mit der Ablenkung, welche der-

selbe Strom hervorbrachte ,
whrend die Spirale um

ihre Axe schnell rotirte, und erwartete, wenn der

Strom im leitenden Drahte eine bestimmte Richtung

hat, einen grsseren Ausschlag, wenn die Spirale in

derselben Richtung rotirte, wie der Strom im Draht

floss, einen kleineren hingegen bei entgegengesetzter

Richtung. Das Resultat des Versuches war ein nega-

tives, die Ablenkung war bei ruhender Spirale die-

selbe wie bei der rotirenden Spirale. Hierdurch war

aber die Frage noch keineswegs entschieden; denn

wenn auch der Strom wirklich in einer Translations-

bewegung eines einzigen Fluidums besteht, brauchte

seine Geschwindigkeit nicht viel grsser zu sein, als

30UU()Ocm in der Secunde , um den Unterschied

zwischen der ruhenden und bewegten Spirale un-

merklich zu machen. Die Methode ist aber offenbar

einer grsseren Feinheit und Empfindlichkeit fhig,
und die Anstellung solcher Versuche selbst bei dem

jetzigen Staude unserer Kenntniss von der Elektri-

citt nicht ohne Interesse. Die Herren Nichols und

Franklin haben daher einen solchen Versuch, zu

dem der I'lau bereits vor dem Bekanntwerden des

Fppl' sehen Versuches gefasst war, in folgender

Weise ausgefhrt:
Eine flache Spule von hartem Kautschuk war

sorgfltig auf der Drehbank abgedreht, sie hatte

einen Durchmesser von 8,25 cm und eine Dicke

von 1,6 cm. Die Peripherie war mit einer Rinne von

rechteckigem Querschnitt versehen, und nahm 64

entgegengesetzt gewickelte Touren eines isolirten

Kupferdrahtes auf. Die Spule lag zwischen Messing-

scheiben, welche die Stahlaxen trugen, um die die

Rotation stattfinden konnte
,
und gleichzeitig waren

die Einrichtungen passend getroffen ,
um den Draht-

windnngen Strom zuzufhren, sowohl whreud der

Ruhe, wie bei der Rotation, welche durch einen Riemen

bertragen wurde. Als die Rotationsgeschwindigkeit
600 Umdrehungen in der Secunde erreichte, flog die

Dralltwindung mit lautem Knall ab; es wurde daher

in den eigentlichen Experimenten die Geschwindig-
keit von 400 Umdrehungen in der Secunde nicht

berstiegen, und die Geschwindigkeit wurde durch die

Hhe des Tones gemessen, welchen die rotirende

Spirale erzeugte; das sehr empfindliche Galvanometer

gab eine Ablenkung von 1 mm, wenn ein Strom von

0,0000164 Ampere durchging. Bei einer Geschwindig-
keit von 380 Rotationen zeigte sich kein Unter-

schied der Ablenkung zwischen der ruhenden und

der bewegten Spirale.

Wenn man annimmt, dass der Strom in einer Be-

wegung von Elektricitt lngs des Drahtes in be-

stimmter Richtung besteht, dass seine Geschwindig-

keit zum Leiter in Beziehung steht, sowohl wenn

der Leiter ruht, wie wenn er sich bewegt, dass die

Ablenkung der Galvanometernadel herrhrt von der

translatorischen Bewegung der Elektricitt in Bezie-

hung zu der Magnetnadel, und dass sie dieser Bewegung

proportional ist, so kann mau leicht die Aenderung
der Ablenkung berechnen, welche, unter Annahme

einer gewissen Stromgeschwiudigkeit, durch eine be-

stimmte Rotatiousgeschwindigkeit der Rolle hervor-

gebracht wird. In dem fraglichen Falle wrde eine

Stromgeschwiudigkeit von 554 680 000 cm in der Se-

cunde durch eine Aenderung der Ablenkung um
1 mm angezeigt werden, wenn die Rolle 380 Umdre-

hungen in der Secuude machte.

Eine feinere Versuchsanordnung wurde mit einer

Holzspule ermglicht, welche 390 Windungen des

Drahtes aufnehmen konnte. Da die Wickelung eine

einfache war, wurde eine Wirkung auf die Nadel

whrend der Ruhe dadurch ausgeschlossen, dass eine

kleine Wechselstrom-Dynamomaschine benutzt wurde,

welche in der Minute 40 000 Stromumkehrungen gab.

Die Erwrmung der Drahtspirale wurde genau be-

stimmt und ihr Eintluss auf die Nadelablenkung bei

der Calibrirung bercksichtigt. Der Drahtspirale

wurde wiederum eine Geschwindigkeit von 380 Um-

drehungen ertheilt, und sowohl die Richtung der

Strme durch die Spirale wie die Rotationsrichtung

wiederholt gewechselt. Auch jetzt zeigte sich kein

Unterschied in der Ablenkung, ob die Spirale in

Ruhe oder in Rotation war. Dabei war die Empfind-
lichkeit des Galvanometers eine viel grssere, eine

Ablenkung von 1 mm entsprach einem Strome von

0,00000043 Ampere, und die Zahl der Drahtwin-

dungen betrug 390 statt 64. Eine der frheren hn-

liche Berechnung der Stromgeschwiudigkeit, welche

unter den jetzigen Versuchsbedingungen eine Aende-

rung der Ablenkung um 1 mm bei der Rotation der

Spirale gegeben htte, fhrte zu dem Werthe 90,1218

X 10 ;'cm.

Man darf daher behaupten ,
dass wir im Stande

gewesen wren, eine Aenderung der Ablenkung zu

entdecken, welche von der Bewegung der Spirale

herrhrt, selbst wenn die Geschwindigkeit des Stromes

bedeutend grsser gewesen wre, als ein Tausend

Millionen Meter in der Secunde".
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A. Rollet t: lieber die Flosscnmuskeln des

S e e p fe r d e h e n s ( II i p p oc am p u s a n t i q u o r u m)
und ber Muskelstructur iiu Allgemeinen.
(Archiv f. mikroskop. Anatomie, 1KSK, Bd. 32, S. 233.)

Die Rckenflosse des Seepferdchens fhrt beim

Schwimmen des Thieres Bewegungen aus, welche von

denjenigen anderer Fische ganz abweichen. Sie be-

wegt sich nicht wie bei diesen als Ganzes, sondern

es laufen eine Reihe von Ausbiegungen nach beiden

Seiten mit grosser Geschwindigkeit an der Flosse

hin, sodass diese whrend der Bewegung eine wellen-

frmige Flche zeigt. Die Art dieser Bewegung
rhrt von der eigenthmlichen Bauart der Flosse

her, welche eine bedeutende Anzahl kleiner, isolirter

Muskeln aufweist, die nicht gleichzeitig, sondern nach

einander in Thtigkeit gesetzt werden. Daraus er-

giebt sich die wellenfrmige Bewegung der Flosse.

Als der Verfasser die Muskeln zum Zweck physio-

logischer Studien untersuchte
,
machte er eine eigen-

thmliche Entdeckung in Bezug auf den histologischen

Bau derselben. Erfand nmlich, dass hchst auffallen-

der Weise die Muskeln der Flossen ganz grossartige

Verschiedenheiten von den brigen Skelettmuskeln

des Thieres aufweisen. Die auffallenden Angaben des

Verfassers sind schon deshalb von besonderem Werth,

weil gerade er es ist, auf dessen Untersuchungen die

modernen Anschauungen vom Bau des Muskels mit

basiren.

Bekanntlich setzen sich die Muskeln aus einer Mehr-

heit einzelner Fasern zusammen. Diese Fasern liegen

parallel neben einander oder sind mit ihren Enden

in einander geschoben. So bilden sie Bndel von

verschiedener Dicke
,

die von bindgewebigen Hllen

umgeben werden. Eine Anzahl solcher Bndel ist

wieder durch strkere Bindegewebszge, welche von

der den ganzen Muskel umhllenden Scheide aus-

gehen, zu grberen Bndeln vereinigt. Diese letzte-

ren bedingen das faserige Aussehen des Fleisches.

Nach Herrn Rollett's frhereu Untersuchungen be-

Fig. 1.

Querschnitt eines gewhnlichen Stammmuskels.

steht der von der Scheide (dem Sarkolemma Fig. 2,

S.) umschlossene Inhalt der quergestreiften Muskel-

faser aus zwei wesentlich zu unterscheidenden Theilen:

aus dem Sarkoplasma und den Fibrillen.

K.

Ms,;

-_Ms

Das Sarkoplasma ist eine plasmatische Substanz, in

welche Kerne eingelagert sind (Figur 1 bis 3 K) und

welche die zwischen den Fibrillen bleibenden Rume
ausfllt. Die Fibrillen sind die Trger der Quer-

Fig 2 streifung und

geben sich als

hoch differen-

zirte Gebilde zu

erkennen. Die

Gliederung, in

Folge deren die

Fibrillen quer-

gestreift er-

scheinen, rhrt

von einer regel-

mssigen Folge

verschiedener Substanzen her und ist eine labile,

d. h. mit den verschiedenen physiologischen Zu-

stnden des Muskels wechselnde. Die Fibrillen sind

in der Lngsrichtung des Muskels gruppenweise zu

strng-, band- oder rhrenfrmigen Bndeln (Muskel-

.K

Querschnitt eines Flossenmuskds.

-0

:.-..

S

s

p

Lngsschnitt eines Flossenmiiskels vom Seepferdchen. A' = Kern im

Sarkoplasma; Jl/s. = Muskelsulchen; S. = Sarkoplasma;
Sl. = Sarkolemma (Muskelfaserscheiilel.

sulchen
, Fig 2 und 3 Ms) vereinigt und oft er-

scheinen auch noch diese Bndel wieder zu grsse-
ren Gruppen geordnet (Fig. 2). Die Muskelsulchen

und die Muskelsulehengruppen werden von dem

Sarkoplasma auseinander gehalten. Dies sind in den

Grundzgen die Ergebnisse, welche Herr Rollett bei

seinen ausgedehnten Untersuchungen ber die Structur

der quergestreiften Muskeln verschiedener Thiere ge-

wann.

In Fio-ur 1 sieht man auf dem Querschnitt einer

Faser die polygonalen Querschnitte der Sulchen von

dem Sarkoplasma getrennt. Randstndig erkennt
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man an dem Querschnitt zwei Kerne (K). Derartige

Bilder werden durch Behandlung der Muskeln mit

Goldchlorid und nachfolgender Reduction erhalten.

Das Sarkoplama erseheint dann dunkel gefrbt, die

Querschnitte der Muskelsulchen dagegen hell. Diese

hellen Felder auf den Querschnitten bezeichnet man

nach ihrem Entdecker auch als Cohnheinfsche

Felder. Sie zerfallen wiederum in kleine rundliche

Feldehen, die Querschnitte der Fibrillen.

Wiihrend nun das typische Verhalten der quer-

gestreiften Muskeln dasjenige ist, wie es durch den

Querschnitt Fig. 1 dargestellt wird, d. h. ein Maschen-

werk von Sarkoplasma, welches die Muskelsulchen

umgieht. findet Herr Rollett bei den Flossenmuskeln

des Seepferdchens eine ganz erhebliche Abweichung
von diesem Verhalten. Fig. 1 stellt den Querschnitt

der Faser eines gewhnlichen Skeletmnskels dar,

Fig. 2 denjenigen der Faser eines Flossenmuskels.

Man bemerkt sofort den hchst aufflligen Futerschied

beider. Dort stellt das Sarkoplasma ein Netzwerk

dar, in welchem hchstens einige grssere Complexe

auftreten, hier findet man es wandstndig in breiter

Schicht (S) mit eingelagerten Kernen (K). In der

Masse der Sarkoplasma liegen die (wie in Fig. 1 hell

erscheinenden) Muskelsulchen eingebettet , deren

Querschnitt meist lnglich rund gestaltet ist. Die

Querschnitte der Sulchen selbst ordnen sich zu

band - oder kreisfrmigen , welligen und anderen

Figuren an. Alles zwischen ihnen befindliche ist

Sarkoplasma. In dem Lngsschnitt einer Faser vom

Flosseumuskel des Seepferdchens (Fig. 3) siebt man
die Muskelsulchengruppeu durch breite Sarkoplasma-
streifeu von einander getrennt und erkennt breite

Schichten von Sarkoplasma mit eingelagerten Kernen

am Rande der Faser.

Derartige Verschiedenheiten in der Anordnung
der Bestandtheile des Muskels waren bisher nur von

Arthropoden bekannt und auch in diesen Fllen

berwog das Sarkoplasma nicht in so bedeutendem

Maasse. Nunmehr ergiebt sich durch Herrn Rollett's

Untersuchungen auch fr die Wirbelthiere ein Fall,

dass in functionell verschiedenen Muskelfasern des-

selben Thieres die Anordnung von Sarkoplasma und

Muskelsulchen eine sehr differente ist.

Herr Rollett, der, wie schon erwhnt, bereits

frher in umfassender Weise sich mit Untersuchungen
ber den Bau des quergestreiften Muskels beschf-

tigte, nimmt in vorliegender Abhandlung Gelegenheit,

seine schon oben kurz charakterisirten Befunde wie-

der hervorzuheben und durch die Untersuchungen an

den Muskeln des Seepferdchens zu besttigen. Grund

hierzu geben ihm die in neuerer Zeit von verschiede-

nen Seiten gemachten Schilderungen vom Bau des

quergestreiften Muskels ,
welche dessen Structnr

wesentlich anders erklren als dies von Seiten des

Verfassers geschah.
Herrn Rollett's Auffassung vom feineren Bau der

quergestreiften Muskelfaser ist (ausser den schon

oben geschilderten Structurverhltnissen) diejenige,

dass die Muskelsulchen nicht nur in der Lngsrichtung

durch Sarkoplasmazge von einander getrennt, son-

dern dass sie auch von Sarkoplasma in der Quer-

richtung durchsetzt werden, wodurch ihre Gliederung

zu Stande kommt (Fig. 3 ]\h). So umgiebt das

Sarkoplasma die Muskelsulchen wie die Zellenwnde

der Bienenwabe den Honig. Die Masse des letzteren

entspricht dem Gliede eines Muskelsulchens. Wo
die Wnde zusammenstossen ,

erscheinen sie verdickt

(die Knoten in Fig. 3). Indem in der Lngsrichtung
der Faser und in regelmssig wiederkehrenden

Zwischenrumen die Sarkoplasmazge strker oder

weniger stark verdickt sind, erhalten auch die Glieder

der Sulchen verschiedene Ausdehnung ,
und es

kommen dadurch Bilder zu Stande, die sich in regel-

mssiger Folge wiederholen: lngere oder krzere,

ausgebauchte und seitlich eingedrckte Sulchen und

entsprechende Formen des zwischenliegenden Sarko-

plasmas. Die Verhltnisse, welche sich hier darbieten,

sind zu complicirt, als dass sie sich ohne Abbildungen

klar verfolgen Hessen, es muss gengen, nochmals

als wichtig hervorzuheben ,
dass der Verfasser in der

Umgebung der gegliederten Muskelsulchen eine zu-

sammenhngende Sarkoplasmamasse annimmt. Dem

gegenber ist nun die Ansicht der neueren englischen

und belgischen Forscher (Marshall, Meli and,

van Gehuchten u. A.) diejenige, dass in der Muskel-

faser ein Fadennetz existirt, welches ans regelmssig

angeordneten Lngs- und Querfden besteht und an

den Knotenpunkten derselben Anschwellungen zeigt.

Die Sarkoplasmazge der Fig. 3 wrden dieses Faden-

netz in anschaulicher Weise darstellen. Entstanden

zu denken ist dieses Fadennetz in der Weise, dass

sich das Netzwerk ,
welches bekanntlich neben einer

uugeformten, wohl mehr flssigen Masse das Proto-

plasma bildet, in regelmssiger Weise zu einem der-

artigen Fadennetz angeordnet htte. Es wrden also

die Muskelfasern aus Zellen hervorgegangen sein,

deren Plasmanetz noch zu erkennen und nur in regel-

mssiger Weise ungeformt ist. Wie das Netzwerk

fSpongioplasma) der Zelle von der formlosen Sub-

stanz (Hyaloplasma) erfllt ist, so soll sich auch

zwischen den Fden der Muskelzelle eine hyaline,

homogene Masse von mehr flssiger oder teigartiger

Consistenz finden. Eine derartige Beschaffenheit

des Muskelbaues wird von Herrn Rollett durchaus

in Abrede gestellt und, indem er seinen frheren

Standpunkt wiederholt als den richtigen betont, hebt

der Verfasser hervor, wie eine solche Auffassung nur

durch Nichtbercksichtigung frherer Forschungs-

resnltate htte entstehen knnen. Ein Fadeunetz sei

keinesfalls vorhanden und was man dafr gehalten,

entsprche dem Sarkoplasma ,
wovon er sich nach

wiederholter Untersuchung abermals berzeugt habe.

Herrn Rollett's, gegen Marshall, Melland und

van Gehuchten gerichteten Ausfhrungen zu folgen,

ist hier nicht der Ort. Auch scheint es verfrht, die

Schlussfolgerungen zu betrachten, welche sich an die

von jenen genannten Forschern vertretene Structur

des Muskels in Bezug auf die Art seiner Wirksamkeit

knpft. Wie Herr Rollett die Sachlage darstellt,
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wird es nthig sein, weitere und bestimmtere Mit-

theilungen ber diesen Gegenstand abzuwarten.

E. Korsuhelt.

H. Hellriogel und H. Wilfarth: Untersuchungen
ber die Stickstoffnahrung der Grami-

neen und Leguminosen. (Ztscln\ des Vereins f.

d. Rbenzuckerindustrie d. D. K., 1888, Beilageheft.)

Die endgltige Beantwortung der Frage, ob freier

Stickstoff der atmosphrischen Luft berhaupt und,

wenn es der Fall ist, ob er direct oder indirect

von der Pflanze assimilirt werde, war bereits auf

der L1X. und LX. Versammlung deutscher Natur-

forseher und Aerzte von den Herren Hellriegel und

Wilfarth in nahe Aussieht gestellt worden. Auf

Grund der nun vorliegenden umfassenden Abhandlung
dieser Forscher drfte sie wohl

, wenigstens fr die

Pflanzenfamilien der Gramineen und Papilionaceen,
als erledigt angesehen werden. Wenn auch einige der

erhaltenen Resultate bereits kurz in dieser Zeitschrift

(I, 416 und II, 495) mitgetheilt worden sind, so ist

es wegen ihrer hervorragenden Wichtigkeit doch an-

gezeigt, dieselben noch einmal im Zusammenhang
zu besprechen und auch auf einige Einzelheiten der

Kulturmethode etwas nher einzugehen.
Die Verfasser sind bei ihren Versuchen nach folgen-

der Methode vorgegangen:
Als Bodenmaterial diente gereinigter, feiner, ter-

tirer Quarzsand von sehr gleichmssiger Beschaffen-

heit. Der Stickstoffgehalt desselben war usserst ge-

ring und schwankte bei dem in den verschiedeneu

Jahrgngen benutzten Materiale zwischen 0,4 und

5,4 mg pro kg Sand. Als Kulturgefsse wurden Cy-
lindcr aus weissem Glase von verschiedener Grsse
und mit einem Loche am Boden verwendet; sie hatten

einen Durchmesser von circa 15 cm, waren 24 bezw.

40 cm hoch und fassten 4 bezw. 8 kg Sand. In Be-

rcksichtigung der mangelnden Porositt des Glases

wurde zunchst eine drei Centimeter hohe Schicht

von gewaschenen resp. geglhten Quarzstcken ein-

gefllt, welche als Luftdraiuage dienten; darauf folgte

eine dnne Schicht ungeleimter Watte und dann das

Bodenmaterial. Vor dem Einstreuen wurde der Sand

in einer Porzellanschale mit der Nhrlsung ange-
feuchtet

,
so dass er backend wurde und in diesem

Zustande in die Gefsse eingebrckelt. Auf diese

Weise wurde dem Bodenmaterial annhernd die

Krmelnatur des Ackerbodens verliehen.

Als normale Nahrung wurde pro Gabe in 1 kg
Sand verabreicht: Monokaliumphosphat 0,136 g, Ka-

liumchlorid 0,075 g, Magnesiumsulfat 0,060 g, Calcim-
nitrat 0,492 g. Es hatte sich nmlich bei frhereu

Versuchen ergeben , dass bei Cerealien (und Erbsen)
diese Zusammensetzung der Nhrlsung geeignet ist, die

Versuchspflauzen im Sande (in den kleinen Tpfen) zu

normalem Wacbsthuni und event. zu der Vollkommen-

heit des auf dem Felde wachsenden Getreides mit

einem Trockengewicht von hchstens 25 g (bei Gerste

und Hafer) zu bringen. Sodann vermochte einseitige

Variirung des Calciurunitrates allein den Ertrag zu

verndern
,
indem eine Vermehrung um ein Drittel

krankhafte Erscheinungen, eine Verminderung um
ein Drittel schon eine Verminderung des Ertrages
herbeifhrte. Die brigen Salze konnten einzeln

oder gemeinsam auf das Doppelte gesteigert oder auf

die Hlfte vermindert werden, ohne eine Vernderung
in der Ernte hervorzurufen.

Ein Hauptaugenmerk wurde sodann auf die nor-

male Beschaffenheit der Samen gerichtet. Aus den

mit blossem Auge ausgesuchten Samen wurden die

von mittlerem Gewichte ausgewogen, und zwar betrug
dasselbe bei Gerstenkrnern 38 bis 44 mg mit durch-

schnittlich 1,54 Proc. Stickstoff, bei Haferkrnern

41 bis 47 mg mit 1,74 Proc. Stickstoff. Nachdem die

Samen auf feuchtem Fliesspapier gekeimt hatten,

wurden nur Pflnzchen mit gesunden Wrzelcheu uud

gleicher Keimungsenergie weiter benutzt und von

dieser Auswahl meist doppelt so viel, als zur Eut-

wiekelung kommen sollten, in die Kulturgefsse ein-

gesetzt. Nach einiger Zeit wurden dann die Pflnzchen,

die sich mangelhaft entwickelten, uud die berzhligen
zusammen mit den daran hngenden Samenresten

wieder entfernt.

Zum Begiessen der Pflanzen wurde ammoniakfreies,

destillirtes Wasser verwendet uud die Bodenfeuchtig-

keit in den Kulturgefssen auf 10 bis 17V2 Proc. ge-

halten. Es versteht sich von selbst, dass den im

Freien aufgestellten Kulturpflanzen Licht und reine

Luft von allen Seiten zugnglich war, dass sie gegen

Beschdigung von Seiten der Vgel durch ein Bind-

fadengewebe geschtzt, sowie, wenn es nthig war,

vor allzugrosser Hitze, Regen und Sturm behtet

wurden.

In der ersten Versuchsreihe (in den Jahren 1883

bis 18t>5) benutzten die Herren Hellriegel und Wil-

farth als Versuchspflauzen von Cerealien Gerste und

Hafer, von Leguminosen Erbsen, und es gelang in

der That bei den Cerealien eine streng gesetzmssige

Abhngigkeit der Vegetationserscheiuungen und des

Ertrages von der Stickstoffgabe zu ermitteln; bei der

Erbse jedoch war eine solche in keinem Falle zu er-

kennen. Betrachten wir zunchst die Wachsthums-

erscheinungen der Cerealien:

Die jungen Pflnzchen entwickelten sich in der

ersten Zeit alle vollstndig gleichmssig, einerlei ob

die Nhrlsung der betreffenden Gefsse viel oder

wenig oder gar kein Nitrat enthielt. Doch von dem

Augenblicke an, in dem die Reservestoffe des Samens

aufgebraucht waren (bei der Gerste etwa zur Zeit der

Eutwickelung des dritten Blattes), machte sich der

Einfluss der Nitratgabe geltend. Die Pflanzen, die

in stickstofffreiem Sande standen, starben zwar nicht

ab, aber fr jedes neu anzusetzeude Blatt wurden

die Nhrstoffe aus dem untersten Blatte, das dabei ver-

trocknete, herausgezogen, und das immer so fort bis zur

Bildung der Blthe und Frucht. Die Zeit der Vege-

tation war dieselbe wie bei normalen Pflanzen, aber

die Organe waren verkrppelt und zwerghaft; eine

wirkliche Production fand somit bei diesem abso-

luten Stickstoffhunger nicht statt. Enthielt die
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Nhrlsung geringe und unzureichende Mengen von

Nitrat, so trat die Erscheinung, dass sich die neuen

Organe auf Kosten lterer bilden, auch ein, aber um
so spter, je mehr Nitrat gegeben war. Pflanzen, die

gengende Mengen Stickstoff in ihrer Nhrlsung
vorfanden, zeigten das Eintrocknen der Bltter erst

zur Zeit der Fruchtbildung. War aber berschssiger

Stickstoff vorhanden, so bildeten sich auch dann noch

neue Seitensprossen ,
wenn die ltesten Aehren schon

gelb wurden; solche Pflanzen wurden in ihren ver-

schiedenen Theilen nicht gleichzeitig, unter Umstnden

sogar berhaupt nicht reif.

Die quantitativen Erhebungen ergaben nun in

berraschender Uebereinstimmung das Resultat dass,

solange sich die Nitratgabe als Wachsthumsfactor im

Minimuni befand (was bei vorliegenden Versuchen

bei einem Gehalt des Bodens von bis 300 mg
StickstolT der Fall war), die Pflanzen bei gleicher

Stickstoffgabe nicht nur in den verschiedenen

Parallelversucheu, sondern auch in den verschiedenen

Jahrgngen trotz der durch die Jahreswitterung

bedingten Verschiedenheit der Pflanzen bezglich

Hhe, Bestckung, Ausbildung der Krner, Verblt-

niss derselben zum Schrote den gleichen Ertrag
lieferten. Wurde der Stickstoffgehalt des Bodens inner-

halb jeuer Grenzen auf das Doppelte, Dreifache etc.

vermehrt, so stieg der Ertrag auf das Doppelte, Drei-

fache, und diese Erscheinung zeigte sich mit solcher

Schrfe, dass es erlaubt scheint, bei den Gramineen

direct eine Zahl als Nhreffect des Stickstoffes aufzu-

stellen: Bei der Gerste bewirkte eine Vermehrung
des Bodenstickstoffes um je 1 mg einen Mehrbetrag
von circa 93 mg, beim Hafer von circa 96 mg ober-

irdischer Trockensubstanz. War der Boden frei von

Nitrat, so war auch die Production nahezu gleich

Null; zur Erreichung des fr das gegebene Bodenvo-

lumen mglichen Ertragsmaximum war auch die Mit-

wirkung einer grsseren Menge Nitrates im Boden

nthig. Kommt nun noch dazu, dass die Summe des

in der Ernte gefundenen Stickstoffes nie grsser, son-

dern immer etwas kleiner war, als den vorher gegebenen

Mengen Nitrat entsprach, so sind die Verfasser voll-

auf berechtigt zu sagen: Nichts deutet darauf

hin, dass Gerste und Hafer eine merkbare

Menge Stickstoffnahrung aus anderen als den
ihnen bei Beginn der Versuche in Samen, Bo-

den und den zugesetzten Nitraten zur Ver-

fgung stehenden Quellen schpften oder zu

schpfen vermochten. Ganz anders waren die

Verhltnisse bei der Erbse.

Die Tflanzen, deren Nhrlsung mit gengenden
Mengen Nitrat versetzt worden war, blhten aller-

dings und trugen Frchte, wie normale Pflanzen.

Auch die Pflnzchen, die in stickstofffreiem Sande

standen, zeigten in ihrer ersten Vegetationsperiode
nichts anomales. Doch schon in der dritten Woche

ihrer Vegetation in den Kulturgefssen fingen sie an,

sich in der Farbe von den ersteren zu unterscheiden.

Ihre dunkelgrne Frbung verwandelte sich in hell-

grn bezw. bleichgelb: Die Pflanzen usserten deut-

lichen Hungerzustand. Doch pltzlich zeigte sich

bei einigen Exemplaren ein Umschwung. Sie fingen

an, wieder zu ergrnen und rapide zu wachsen und
hatten in der elften Woche die in stickstoffreichem

Boden stehenden Gewchse an Grsse und Flle ber-

holt. Nach und nach traten auch noch andere der

zurckgebliebenen Pflanzen unter gleichen Erschei-

nungen, wieder andere aber berhaupt nicht mehr aus

dem Hungerzustande heraus. Auf Grund vorstehender

Beobachtungen war schon von vorn herein nicht zu

erwarten, dass der Ertrag zu dem Stickstoffgehalt

des Bodens in irgend welcher Beziehung stnde. In

einem Boden
,
der als fast absolut frei von Stickstoff-

verbindungen zu betrachten ist, vermochten ja den-

noch einzelne Erbsenpflanzen sich mit grosser Ueppig-
keit zu entfalten und Ertrge bis zu 33g oberirdischer

Trockensubstanz mit ber 1 g Stickstoffgehalt zu er-

geben, whrend von anderen die Gesammternte kaum
1

2 g betrug. Auch gleiche Mengen Stickstoff im Boden

lieferten bei der Erbse die mglichst ungleichen Er-

tragsquantitten, nicht nur in deu verschiedenen Ver-

suchsjahren ,
sondern auch bei vollkommen gleich-

zeitigen und unter denselben Vegetationsbedingungen

augestellten Parallelversucheu. So schwankte z. B.

der Ertrag der Pflanzen
,
die 28 mg Stickstoff' in der

Form von Calciumnitrat erhalten hatten, zwischen

5 und 22 g oberirdischer Trockensubstanz.

Mit absoluter Sicherheit ergeben diese Resultate,

dass die Erbse neben dem ihr zu Anfang des Ver-

suches, im Boden zur Verfgung gestellten Stickstoff

zuweilen noch eine andere Quelle fand
,
aus der sie

sich diesen Nhrstoff in reichlichem Maasse anzueignen
vermochte. Ja gerade die hchsten Ertrge waren von

solchen Pflanzen geliefert worden, die in stickstoff-

freiem Nhrmedium aufwuchsen. Mithin verhielt

sich in den vorliegenden Versuchen die Le-

guminose (Pisum) unter absolut gleichen Ver-
hltnissen bezglich der Stickstoffaufnahme
von den beiden Gramineen (Hordeuni und

Avena) typisch verschieden. (Schluss folgt.)

K. Schreber: Ueber die elektromotorischen Krfte
dnner Schichten von Superoxydhydraten.
(Annalen der Physik, 1889, N. F. Bd. XXXVI, S. 662.)

Von grossem Interesse fr die Molecularphysik ist

die Bestimmung der Grenzdicke einer dnnen Schicht,

d. h. der kleinsten Dicke derselben, bei welcher sie sich

noch in ihren Wirkungen ebenso verhlt, wie eine

Schicht von beliebig grsserer Dicke. Je nach der

Wirkung, welche man zur Messung heranzieht, scheinen

diese Grenzdicken verschieden auszufallen (vgl. die Zu-

sammenstellung des Herrn Hcker, Rdsch. III, 302). So

gaben die Capillarerscheinungen eine Grenzdicke von

50 /jft (Milliontel Millimeter); die optischen Wirkungen
etwa 4

/j :
u und die elektromotorischen 1 bis 3pfi.

Die letzteren Bestimmungen waren von Herrn Ober-
beck ausgefhrt (Rdsch. II, 308). Elektrolytisch herge-

stellte Niederschlge von Metallen zeigten gegen ein

anderes Metall elektromotorische Krfte, welche unter

sonst gleichen Umstnden gleich blieben, so dnn auch

die niedergeschlagene Metallschicht war, bis zu dem

oben angegebenen Greuzwerthe
;
war die Schicht noch
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dnner, danu zeigte die elektromotorische Kraft eine be-

deutende Schwankung, die metallische Unterlage machte

ihren Eiufluss geltend. Herr Schreber untersuchte

nun nach gleicher Methode die elektromotorischen Krfte

dnner Schichten der Superoxyde des Mangan, Blei und

Wisinnth, um eine etwaige Abhngigkeit des Bereiches

der Molecularkrfte von der Art der Zusammensetzung
aus mehr oder weniger Atomen zu constatiren. Diese

Superoxyde bieten fr das Experiment die grossen Vor-

zge, dass sie leicht elektrolytisch darstellbar sind, dass

sie an der Luft nicht verndert werden und durch ihre

Farbe leicht erkennen lassen, ob sie gleichmssig auf

dem Platin vertheilt sind oder nicht.

Zu der Art der Ausfhrung dieser Versuche drfte

kaum noch etwas Wesentliches anzufhren sein. Die

Resultate waren folgende :

Die elektromotorische Kraft des Elementes PtjH 2

Mn(II) 4 war gleich 0,17 Daniell, wenn die Dicke der

Maugansuperoxydhydrat- Schicht die Grenze von un-

gefhr 250 fiu berschritt. Liess man die Schichten

duner werden, so zeigte sich auffallender Weise eine

Zunahme der elektromotorischen Kraft, bis diese bei

einer Dicke der Schicht von 47 /jfi den grssten Werth

von 0,314 Dan. erreicht hatte. Von diesem fiel sie pltz-

lich auf 0,22 Dan. und blieb ungefhr constant bis zu

einer Dicke von 2,3uii, wo sie pltzlich auf einen Werth

von 0,04 Dan. sank und sich nicht weiter nderte, so-

weit der Versuch ausgedehnt wurde (0,7 /i/u).

Das Bleisuperoxydhydrat ergab fr die Kette Pt II
2
O

j

Pb(ll)4 eine elektromotorische Kraft = 0,26 Dau. Der

Grenzwerth der Dicke, oberhalb welcher jede Schicht

gleich wirkte, lag bei etwa 71 /u/u. Wurde die Schicht

dnner, so nahm die elektromotorische Kraft sehr lang-

sam ab, bis sie bei einer Dicke von 40 fifi den Werth

0,22 erreicht hatte. Von hier fiel Bie viel schneller

bis auf 0,17 Dan. bei 33 ,u,u ,
auf welchem Werthe sie

lngere Zeit constant blieb. Bei einer Dicke der Schicht

von 4,8 fxfi
fiel sie zum zweiten Male ganz pltzlich,

und war bei 1,5 ft/i gleich 0.

Eine mit Wismuthsuperoxyd angestellte Versuchs-

reihe zeigte zwar einen hnlichen Verlauf, konnte aber

zu einer weiteren Berechnung nicht benutzt werden.

Die Grenzdicken in dem eingangs angegebenen Sinne

sind nach dem vorstehenden Versuche fr Mangausuper-

oxyd = 2,3 ,,(* und fr Bleisuperoxyd = 4,8 ,, ;
sie

stehen also den von Herrn Ober b eck fr die Metalle

gefundenen Wertheu ziemlich nahe. In Beziehung auf

die elektromotorische Kraft wrden danach die zu-

sammengesetzten Atomgruppen sich nicht wesentlich

von den Elementen unterscheiden. Hingegen verhalten

sich erstere anders als letztere, wenn die Schichten eine

etwas grssere Dicke besitzen. Die Aenderungen, welche

die elektromotorische Kraft mit der Aenderuug der

Dicke zeigte, drften wohl der Wirkung der eigentlichen
Molecularkrfte nicht zuzuschreiben sein; vielmehr wer-

den sich wahrscheinlich chemische Unterschiede in den

Schichten geltend machen, oder das Eindringen der

Flssigkeit in den Elektrolyten; vielleicht noch andere

Unterschiede, welche bisher noch nicht ausgemittelt
werden konnten.

Sir John Conroy: Einige Beobachtungen ber
die Menge des von gewissen Glassorten
reflectirten und durchgelasseneu Lichtes.

(Proecedings of the Royal Society, 188a, Vol. XLV,
Nr. 274, p. 101.)

Die Versuche, deren Resultate nachstehend kurz

mitgetheilt werden sollen, hatten den Zweck, die Licht-

menge zu bestimmen, welche beim Durchgang von

Strahlen durch Glas verloren geht. Zu diesem Zwecke
wurden Platten derselben Glassorte, aber von verschie-

dener Dicke gewhlt, und die Lichtmenge gemessen,
welche sie hindurchliessen

;
aus diesen Werthen nebst

den procentischen Mengen des reflectirten Lichtes wurde
die Quantitt des verschluckten Lichtes bestimmt. Die

Lichtmenge, welche von der ersten Oberflche reflectirt

wurde, ist gleichfalls direct bestimmt worden, und
zwar in der Weise, dass von zwei Argaud- Brennern

die Strahlen einmal direct auf das Photometer fielen und
dann das Licht von einer Flamme direct auffiel

,
wh-

rend das der anderen erst nach der Reflexion von der

Glasflche zum Photometer gelangte; die relativen Licht-

intensitten in diesen beiden Fllen waren das Maass

der erfolgten Reflexion. Endlich wurden Versuche ge-

macht, um den Einfluss des Neupolirens auf das Re-

flexionsvermgen des Glases zu ermitteln, die Polarisa-

tionswinkel des Glases vor und nach dem Poliren

wurden gleichfalls bestimmt.

Aus den Ergebnissen dieser Experimente wird es

wahrscheinlich, dass die Menge des von frisch polirtem
Glase reflectirten Lichtes sich ndert mit der Art, wie

das Glas polirt worden ist. Knnte man eine voll-

kommene Oberflche erzielen, ohne Aenderuug des Bre-

chungsiudex der obersten Schicht, so wrde die reflec-

tirte Menge genau der theoretischen Formel entsprechen;
aber in der Regel ist die beobachtete Menge von der

theoretischen verschieden
;

bald ist sie grsser bald

kleiner.

Die Annahme, dass eine Glasschicht von geringerem

Brechungsindex beim Poliren sich bilde, wrde den

Defect im reflectirten Licht erklren; will man aber

den Ueberschuss ber die theoretische Menge verstehen,

so scheint die fernere Annahme nothwendig, dass das

Polireu auch die optische Dichte der Oberflchenschicht

vermehrt hat; die Aenderungen ,
welche in der Menge

des hindurchgelasseuen Lichtes und im Polarisations-

winkel erzeugt werden, sttzen nun diese Auflassung.

Die Oberflche von Flintglas scheint
,
nachdem sie

polirt worden, sich ziemlich schnell zu verndern, denn
die Menge des reflectirten Lichtes nimmt ab und die

des hindurchgelasseuen nimmt zu; beim Crownglas hin-

gegen erfolgt diese Aenderuug, wenn berhaupt, nur

sehr langsam. Anhaltspunkte dafr, welches die Ur-

sache dieser Aenderungen sei
,
konnten nicht gefunden

werden.

Die Werthe des Durchlassungs-Coefficieuten Fr
Licht mittlerer Brechbarkeit wurden fr die beiden

untersuchten Glassorten bestimmt; man fand, dass fr
lern der Verlust durch Obstructiou beim Crownglase bis

auf 2,02 Proc. steigt und beim Flintglase auf 1,15 Proc.

E. Pringsheiin : Das labile Gleichgewicht der
Atome. (Zeitschrift fr physikalische Chemie, 1889,
Band III, S. 145.)

Aus der alten Vorstellungsweise ber die chemischen

Vorgnge haben sich in die neuere Chemie Bezeichnungen

eingeschlichen, welche theils nur sehr schwierig, theils

gar nicht mit der gegenwrtigen Annahme von der

Constitution der Materie sich in Uebereinstimmung brin-

gen lassen. Zu den letzteren gehrt die Bezeichnung
labiles Gleichgewicht der Atome", welche fr eine Reihe

schwer verstndlicher Vorgnge als gengende Erklrung
angefhrt wird. Wenn z. B. chemische Verbindungen
durch Zufhrung sehr geringer Energiemengen pltz-
liche und sehr gewaltige chemische Umsetzungen er-

fahren, die sich fters unter Entwickelung grosser
mechanischer Effecte vollziehen, so sagt man, die Sub-

stanz wre in einem labilen Gleichgewichtszustnde"
gewesen. Wie haben wir uns diese Vorgnge zu denken?
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HerrPringsheim acht bei der Beantwortung dieser

Frage von der vorlufigen Annahme aus, dass alle

Molekeln einer Verbindung dieselbe Atombewegung be-

sitzen, und dass die Ruhelage der Atome diejenige Lage
ist, in welcher die Atome die aus ihrer Bewegung resul-

tirende mittlere Entfernung besitzen. Die chemische

Verbindung besteht nun entweder darin, das- die Atome
in der Molekel neue Ruhelagen einnehmen, oder darin,
dass sie sieh aus ihrer Molekel entfernen und entweder

getrennt bleiben oder mit anderen Atomen aus audereu
Molekeln neue Molekel bilden, oder auch darin, dass
sich mehrere Molekeln zu einer zusammensetzen. Die

Erscheinungen, welch.' bisher durch eiu labiles Gleich-

gewicht" der Atome erklrt wurden, bestehen nach
r Betrachtungsweise darin, dass dieselben Atome

unter denselben usseren Bedingungen zwei verschiedene
chemische Rahelagen haben, in welchen sie verharren,
so lange nicht bestimmte ussere Krfte auf sie wirken;
wahrend nun der [Jebergang aus der einen Ruhelage in

die zweite durch einen blossen usseren Anstoss erfolgt,
i-t die Rckkehr aus der zweiten in die erste Ruhelage
nur durch betrchtliche Energiemengen oder auf coni-

rten Umwegen mglich.
Die Schwierigkeiten dieser Erklrung liegen erstens

darin, dass in der einen Ruhelage der Molekeln die
Atome dauernd verharren knnen, ohne dass diese den
Affinittskrften aller Atome der Molekeln entspricht.
Dies war Veranlassung, dass mau von einem labilen

Zustande der Atome sprach; aber in jedem mechanischen
System gengt im labilen Gleichgewicht die geringste
Kraft, um dasselbe in den stabilen Zustand berzufhren.
Das ist jedoch bei den sogenannten labilen Verbindungen
keineswegs der Fall, und es kommt wesentlich auf die
Art der wirkenden Kraft an; denn Verbindungen, welche
bei blosser Berhrung mit einer Feder uuter heftiger
Energieentwickelung explodiren, kann mau getrost um
mehrere Grade erwrmen, ohne dass Zersetzung ein-
tritt. Die zweite .Schwierigkeit der Erklrung liegt
darin, dass eine verhltnissmssig kleine Kraft so grosse
chemische Vernderungen hervorbringen kann; auch
dieser Umstand war Veranlassung, die Analogie mecha-
nischer labiler Gleichgewichte heranzuziehen. Aber wir
kennen auch andere chemische Vorgnge, in denen durch

geringe Krfte grosse Vernderungen herbeigefhrt
werden (so z. B. die Explosion von Chlorknallgas durch
violettes Licht i, bei welchen von einem Uebergange eines
labilen Gleichgewichtes in ein stabiles nicht die Rede
sein kann.

Whrend somit der labile Gleichgewichtszustand in
keiner Weise die hier besprochenen Erscheinungen zu
erklaren vermag, findet Herr Pringsheim bei anderen
bekannten Erscheinungen dieselbe .Schwierigkeit, wie bei
den labilen Verbinduugen . nmlich bei den isomeren

Krpern. Auch sie zeigen zwei verschiedene Ruhe-
ide gleicher Atome unter gleichen usseren Um-

stnden, von denen der eine nicht den Affinittskrften
aller in der Molekel vereinten Atome entspricht. Es ist

bekannt, dass man die Isomerie dadurch erklrt, dass
ee bei den chemischen Eigenschaften wesentlich auf die

.Stellung der Atome im Molecl ankommt. Uebertrgt
man nun dieselbe Erklrung auf die labilen Verbin-

dungen, so sind dies einlach solche Verbindungen,
welche durch einen geringen usseren Anstoss in eine
andere isomere Form bergehen knnen, und diejenigen
labilen Krper, welche bei ihrer Umsetzung in ver-
schiedene Bestandteile zerfallen, kann man als solche
ansehen, deren stabilere isomere Form nicht ein homo-
gener Krper, sondern aus verschiedenen Bestandteilen
zusammengesetzt ist. In der That giebt es auch unter
den isomeren Krpern solche, welche alle Eigenschaften
labiler Krper an sich tragen und sich unter der Einwir-
kung verschwindend kleiner usserer Krfte in ihre sta-
bilere, isomere Form umsetzen. I)er Umstand, dass eine

grosse Zahl theoretisch vorhergesagter isomerer Formen
nicht aufgefunden werden konnte, mag hauptschlich der

en Labilitt dieser Verbindungen zuzuschreibeu sein.

Die zweite Schwierigkeit, dass kleine ussere Krfte
gewaltige chemische Vernderungen hervorbringen, ent-
fallt gleichfalls, wenn man nach der Theorie der Atom-
verkettung, wie sie die Lehre von der Isomerie dictirt,
die Molekeln als Couglomerate gewisser mit einander
verbundener Atomcomplexe auffasst. Um einen Atom-

complex zu zerlegen, geng! bereits eine sehr geringe,
VOIl der Natur diese- Complexes abhngige Kraft : die
dissoeiirten Atome dieses Complexes knnen sich mit
aiuleren Atomen derselben Molekel verbinden und eine

Wrmemenge frei machen, welche durch Leitung auf
die anderen Molekeln die Energiemenge bertrgt,
welche sie zu ihrer Zersetzung bedrfen. Die gi ringe
Kraft, welche gengt, um eine einzige Molekel zu zer-

setzen, reicht also zur Zersetzung einer unbegrenzten
Zahl von Molekeln aus. Von der Grsse des Kraft-
berschusses bei der Verbindung der dissoeiirten Atome

gegen die zur Zersetzung des ersten Atomcomplexes
erforderliche Energiemenge, von der Lage der Molekeln
gegen einander, von der Beschaffenheit der Gefsse . in

denen die Reaction stattfindet, hngt es ab, ob ein
solcher Process sich von selbst weiter fortsetzt, ob er
pltzlich oder nur sehr langsam, ob er ruhig oder als

Explosion erfolgt. Die labilen Verbindungen werden
stets grosse Wrmeberschsse ergeben mssen; in der
That zeigt eine Zusammenstellung beobachteter Um-
setzungswrmeu, dass dieselben bei vier explosiven Sub-
stanzen zwischen 3605 und 12036 Cal. schwanken, wh-
rend IS isomere Verbindungen nur Umsetzungswrmeu
zwischen 10 und 330 Cal. zeigen.

Herr Pringsheim bertrgt dann die hier gewon-
nene Vorstellung ber das Wesen des sogenannten labilen

Gleichgewichtes von der vorlufigen Annahme gleich-
wertiger Atomvertheilung. von der oben die Betrach-

tung ausgegangen, auf die allgemeine Theorie von
Clausius und Williamson, nach welcher die Molekeln
sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewogen. An
dieser Stelle kann auf diese Verallgemeinerung nicht

('. Eugler: Die Zersetzung der Fettstoffe beim
Erhitzen unter Druck. (Berichte .1. deutsch,

ehem. Ges., 1889, Bd. XXII. S. 592.)
Herr Engler hat seine Versuche ber das Verhalten

der Fettstoffe beim Erhitzen unter Druck, ber welche
in diesen Blttern (Rdsch. III, 420) ausfhrlich berichtet
worden ist, fortgesetzt und ist dabei zu weiteren be-
merkenswerthen Ergebnissen gelangt. Bekanntlich war
bei der erwhnten Reaction als Destillat eiu complicirtes
Gemisch von Kohlenwasserstoffen erhalten worden,
welches dem in der Natur vorkommenden Erdle sehr
hnlich war. Ausser den bereits frher erwhnten

Kohlenwasserstoffen der normalen Reihe hat Herr
Engl er nunmehr auch eine Reihe seeundrer Methane
aus dem Destillat zu isoliren vermocht, nmlich ein

Hexan, das Diisopropyl, ein Heptan, das Aethylisoamyl
und ein Getan , das Diisobutyl. Da ferner das rohe
Destillationsproduct ungefhr '/, seines Volumens an
englische und rauchende Schwefelsure abgiebt, so sind
auch reichliche Mengen ungesttigter Kohlenwasserstoffe

gebildet, die indessen noch nicht nher untersucht
worden sind.

Erwhnt sei noch, dass die Fractiou 140 bis 300
des Rohdestillates aus Thrau nach chemischer Reinigung
nach der in der Technik blichen Methode ein Brenn-

petroleum vom speeifischen Gewicht 0,802 ergab, welches
auf gewhnliehen Erdllampen mit ausgezeichnetem
Lichteffect brannte, so dass in Rcksicht auf diese hohe
Leuchtkraft eine Verwerthung gewisser Abfalle von
Fetten, insbesondere von Thrau. durch Druckdestillation
fr die Zukunft nicht ausgeschlossen erscheint."

Besonders eingehend hat Herr Engler untersucht,
in welcher Weise die Zusammensetzung der Destillations-

produete von Temperatur und Druck whrend der De-
stillation abhngig ist. Ueber die Zusammensetzung
der uuter verschiedenen Bedingungen erhaltenen , gas-
frmigen Producte giebt die folgende, kleine Tabelle
Aufschluss.

Fischthran vom Meuhaden-FTsch ergab:
bei Destillation unter

gewhnlichem
Atmospharendruck

(Temperatur: 360 bis 420)

Sumpfgas 2,2
i Kenne 11,4
Kohlensure . . . .26,7
Kohlenoxyd . . . .34,9

Unexplodirbarer Rest 1,8

bei Destillation unter
t feberdruck

38,3 Vol.-Proc.
i ,8

1 7.1

14,5

2,0
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Wie man sieht, nimmt mit steigendem Druck die

geringe Temperaturdifferenz kann kaum in Betracht

kommen die Menge des gebildeten Sumpfgases be-

deutend zu, die der Kohlensure dagegen erheblich ab.

Noch deutlicher macht sich der Einfluss des Druckes
in der Zusammensetzung der flssigen Destillations-

producte geltend. Destillirt man z. B. Triole'in oder

Thran im luftverdnnten Rume, so gehen die Substanzen

nahezu unzersetzt ber, und auch bei der Destillation

unter gewhnlichem Druck erleidet nur der geringere
Theil dieser Verbindungen eine Zersetzung. Sobald man
iedoch unter l'eberdruck arbeitet, besteht das ber-

gegangene, flssige Product bereits nach einmaliger De-

stillation zum grssten Theil aus Kohlenwasserstoffen,
und eine Wiederholung der Operation gengt, um das

Fett fast vollstndig zu paraffiuiren".

Vergleicht man die oben gegebene Zusammensetzung
der erhaltenen Gasgemische mit derjenigen der natr-
lichen Erdlgase, so fllt der ausserordentlich hohe
Gehalt der ersteren an Kohlenoxyd auf, denn die letzteren

enthalten fast immer weniger als 1 Proc. dieses Gases.

Herr Engler erklrt diesen Umstand dadurch, dass bei

seinen Versucheu wahrscheinlich die Temperatur noch
zu hoch, der Druck aber zu gering war" derselbe

betrug hchstens etwa 25 Atmosphren gegenber
den bei der Entstehung des natrlichen Erdles statt-

gehabten usseren Bedingungen".
Weitere Versuche ber die Theorie der Bildung des

Erdles aus thierischen Resten werden von Herrn Engler
in Aussicht gestellt. A.

A. de Lapparent: lieber den Ursprung der erup-
tiven Gesteine. (Comptes rendus, 1888, T. CVIII,

p. 369.)

Wenn die Lehre von der ursprnglichen flssigen
Beschaffenheit der Erde fast allgemein von den Geologen
der franzsischen Schule angenommen worden, so findet

diese so einfache Lehre doch noch viele Gegner, beson-

ders im Auslande. Die Einen wollen in den Laven nur
das Product einer Schmelzung sehen, die im Inneren

einer festen Masse hervorgebracht wurde durch die

Wrme
,
welche gewisse mehr oder weniger mysterise

chemische Processe erzeugen sollen. Andere nehmen
in Folge der Zusammensetzung der Erde einen Zustand

der Zermalmung an
,

der die Schmelzung der Gesteine

herbeifhren kann, und der sie wirklich berall herbei-

fhrt
,
wo ein Spalt die Mittheilung des Druckes unter-

bricht. In dieser Weise wren die eruptiven Gesteine

und die Laven nur das Product der Schmelzung frher
fester Massen

,
welche nur alte Sedimente sein knnten.

So wichtig auch die theoretischen Argumente sind,

welche man diesen Lehren entgegenstellen knnte, noch

mchtiger ist eine Thatsache
,
welche nach Herrn d e

Lapparent ausreicht, sie zu vernichten, nmlich der

verschiedene Oxydationszustand der eruptiven Gesteine.

Alle sauren Gesteine, d. h. die an Kieselsure
reichen und daher leichten , sind

,
ob es sich um alte

Granite, um permische Porphyre, oder um tertire und
recente Rhyolite handelt, gleichsam mit Sauerstoff
gesttigt. Eiseuoxydul ist selten

; hingegen ist der

Blutstein so reichlich, dass er den Farbstoff' der Feld-

spathe und Glimmer ausmacht; die Farbe der Gesteine

ist wesentlich hell, und sie erleidet an der Luft keine

merkliche Aenderung. Hingegen sind die schweren,
basischen Gesteine von dunkler Farbe

,
manchmal ganz

schwarz, wie die Basalte; reich an Eiseuoxydul, enthalten

sie zuweilen gediegenes Eisen neben Nickel und Chrom;
oft findet man in ihnen Kohlenwasserstoffe. Endlich

tragen sie alle die Charaktere einer zhen Masse an sich,

die sich in einem reducir enden Medium gebildet
hat, und bei der die blosse Wirkung der Luft ausreicht,
um die Farbe ganz zu verndern.

Wie die Sachen jetzt liegen , lehrt uns aber die Er-

fahrung, dass in einer verhltnissmssig geringen Tiefe

die oxydirende Wirkung der Oberflche aufhrt, sich

merklich zu machen, die reducirende Atmosphre ber-

wiegt und hat stets bis zu einem geringen Abstnde
von der Oberflche vorgeherrscht.

Es folgt hieraus
,

dass es absolut unannehmbar ist,

dass der Zustand der sauren Laven von einer Wirkung

herrhrt, die von aussen kommt. Ihre Ueberoxydiruug
ist eine ursprngliche, ebenso wie ihr viel grsserer
Reichthum an Alkalien. Beide reichen in die Zeit

zurck, wo diese zhen Massen, von keiner Rinde be-

deckt, den oberen Theil der Schlackenschicht bildeten,
welche auf der Oberflche des Metallbades schwammen.
Dieser ursprngliche Vorrath hat nach und nach das

Material fr die sauren Ergsse der geologischen Zeiten

geliefert. Sie konnten sich nicht erneuern, was die zu-

nehmende Seltenheit der Eruptionen dieser Art erklrt
in dem Maasse, als man im Laufe der Zeiten hinabsteigt.
Die schwerere

,
basische Schicht hingegen konnte sich

erneuern und von unten her wachsen wegen der
fortschreitenden Schlackenbildung des Kernes, der Pro-

ducte lieferte, die immer reicher an Metallen und be-

sonders an Eisen waren.
Verwirft man diese Lehre

,
so bleibt die Natur der

an Kieselsure reichen Eruptivgesteine unerklrlich.
Alte Sedimente, die geschmolzen sind, nachdem sie unter
eine mehrere Kilometer dicke Schicht begraben worden,
wrden nichts Aehnliches zeigen.

P. Regnard: Ueber die Fulniss unter hohen
Drucken. (Comptes rendus de la Society de Biulogie,

1889, Ser. 9, T. I, p. 124.)

Wenn Thierleichen ins Meer gelangen ,
sinken sie,

da sie specifisch schwerer sind als Wasser, zu Boden
und kommen an tiefen Stellen unter hohe Drucke,
welche auf die Zersetzungsprocesse von Einfluss sein

mssen. Herr Regnard suchte dieser Frage experi-
mentell nher zu treten mittelst eines Apparates ,

der

sehr hohe Drucke (bis 700 Atmosphren) lngere Zeit

unverndert anzuwenden gestattete. Eine Reihe von

Fulnissprocessen wurde den Experimenten unterzogen,
bei denen regelmssig je ein Controlexperiment unter

Atmosphrendruck den gleichen Bedingungen berlassen

blieb. Zunchst wurden Versuche gemacht mit Urin,
der durch in Fulniss bergegangenen inficirt worden

war, dann wurden Versuche gemacht mit einem zucker-

haltigen Hefe-Aufguss, mit Milch, mit Eiern, in denen

das Weisse und Gelbe durcheinander gerhrt war
,
und

mit Fleisch. All diese fulnissfhigen Substanzen waren
mit faulenden Stoffen inficirt und wurden mehr oder

weniger lange Zeit (bis zu 20 Tagen) dem Drucke von
700 Atmosphren unablssig ausgesetzt.

In allen Fllen war unter dem starken Drucke eine

Fulniss nicht eingetreten ,
whrend die Controlsub-

stanzen die hchsten Grade fauliger Zersetzung und
das ppigste Gedeihen der Fulniss-Mikroben aufwiesen.

Herr Regnard glaubt aber nicht, dass aus seinen Ver-

suchen zu schliessen 6ei
,
dass ins Meer gelangte Thier-

leichen sich unbegrenzt conserviren. Vielmehr hlt er

es fr nicht ausgeschlossen ,
dass am Meeresboden Mi-

kroben existiren
,
welche sich dem hohen Drucke ange-

passt haben, und unter demselben normal functioniren.

Ferner ist es mglich, dass der Druck die Fulniss nur

verlangsame, nicht ganz aufhebe; die Verzgerung
wrde aber hinreichend sein, damit die Fischleichen,

welche in die Tiefe gelangen, unverndert bleiben, bis

sie den Tiefseethieren zur Nahrung gedient.

Bohdan Korybutt-Daszkiewicz : Wird der thtige
Zustand des Centralnervensystems von
mikroskopisch wahrnehmbaren Vern-
derungen begleitet? (Archiv f. mikroskopische Ana-

tomie, 1889, Bd. XXXIII, S. 51.)

Einen Beitrag zu der Beantwortung der vorstehen-

den, hochwichtigen Frage suchte Verfasser zu liefern

durch Verwendung der in neuester Zeit immer weiter

ausgebildeten Farbstoffreactionen der thierischen Ge-

webe. Man darf wohl die verschiedene Reaction ein-

zelner Cewebe auf bestimmte Farbstoffe als Ausdruck

stofflicher Verschiedenheiten auffassen, und wenn ein

thtiges Gewebe auf einen Farbstoff anders reagirt als

dasselbe Gewebe im Ruhezustande, kann man unter

Voraussetzung absolut gleicher Versuchsbedingungen und

charakteristischer Reactionsverschiedenheiteu schliessen,

dass die Thtigkeit von einer stofflichen ,
durch die

Farbenreaction zur Anschauung gebrachten Vernderung;

begleitet ist.
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Verfasser hat folgenden Versuch angestellt. Zwei

E'rschen wurden in bekannter Weise die Hftnerven
frei gelegt und der achte Nerv eine Stunde lang mit

steigendes tnductionsstrmen (unter Einschaltung be-

stimmter Pausen) gereizt. Unmittelbar darauf wurde die-

sen Frschen, ebenso zwei Controllfrschen, das Rcken-
mark herausgenommen und smmtliche vier Prparate in

gleicher Weise gehrtet, in Serien von VUin
his

Yi26
mm

Pieke zerschnitten und in gleicherweise nach einander

mit Xylol. Nigrosin, Eosin und Safranin gefrbt. Bei der

mikroskopischen Untersuchung erwiesen sich die Kerne
des Rckenmarkes theils blauviolett, theils roth gefrbt.
Die Nuancen des Blauviolett und des Roth waren zwar
Behr verschieden, doch meint Verfasser im Stande ge-
wesen zu sein, alle Kerne ohne knstliche Einzwngung
in zwei Kategorien, entsprechend den zwei Grundtnen,
eintheilen" zu knnen. Es fiel auf, dass das relative

Verhltniss der rothen" zu den blauen" Kernen bei den

Versuchsthieren ein anderes gewesen als bei den Controll-

thieren. Dies veranlasste Verfasser genaue Zhlungen
auszufhren, welche folgende Resultate ergeben haben:

Die Gesamnrtsumme der gezhlten Kerne im Rcken-
marke beider Controllthiere betrug 4127, wovon 414

rotlie und 3718 blaue; auf 1 rothen Kern kamen also

8,97 blaue Kerne. In den Versuchsthieren wurden im
Ganzen 3759 Kerne gezhlt, darunter 1012 rothe und
i!7 1 7 blaue ,

so dass auf 1 rothen nur 2,71 blaue Kerne
kamen. In den Versuchsthieren war also die relative

Zahl der rothen Kerne 3,31 mal grsser als bei den
Controllthieren. Dieses Verhltniss war in den Ab-
schnitten des Rckenmarkes, welche dem Eintritt des

gereizten Nerven am nchsten lagen, merklich ausge-
sprochener als an den ferneren Stelleu

,
doch war auch

hier noch die relative Zahl der rothen Kerne in den
Versuchsthieren 2,09 mal so gross wie bei den Con-
trollthieren.

F. Noll: Ueber die Function der Zellstoff-
fasern der Caulerpa prolifera. (Arbeiten
aus ileui botan. Institut in Wrzburg, 1888, Bd. III,

S. 459.)
Ueber den Einfluss der Lage auf die mor-
phologische Ausbildung einiger Sipho-
neen. (Ebenda, S. 466.)

Bei der zu den Schlauchalgen (Siphoneen) gehrigen
Caulerpa prolifera wird das Innere des nicht in Zeilen

gekammerten Thallus von zahlreichen feinen Zellstofffden

durchsetzt, welche als Fortsetzungen der Ausseumem-
bran in das Protoplasma hineinragen. Verfasser legt
nun dar, dass diese Fasern nichts zur Festigung der
Pflanze beitragen, wie man wohl angenommen hat;
seine Versuche machen es dagegen wahrscheinlich, dass

die Fasern als Leitungsbahnen fr den Stoffwechsel
dienen. Es zeigte sich nmlich, dass Salzlsungen, in

welche die Pflanze getaucht wurde, ausserordentlich
rasch in den Zeilstonbalken nach innen vordrangen,
weit rascher, als in dem Protoplasma selbst. Bei der

Lebhaftigkeit der Plasmabewegung im Innern
, wo die

l'lasmastrme lngs der Fasern hinfliessen und oft weite
Strecken durchwandern, ohne mit der Aussenwand in

Berhrung zu kommen, ist anzunehmen, dass jene
Piasmatheile mit Sauerstoff und allen, von aussen ge-
botenen Lebensbedingungen gerade so gut versorgt
werden, wie die der Aussenwand anliegenden. Die Zell-

stofffasern der Caulerpa haben nach des Verfassers Auf-

fassung dieselbe biologische Bedeutung, wie die z. B.

bei dem verwandten Codium auftretende Zertheilung
des Algenkrpers in feine Fden: hier Cellulose a u s-

stlpungen, dort Cellulose e i n stlpungen , beide der

Frderung des Stoffwechsels dienend. Die Cellulose-

balken ersetzen also auch in gewisser Beziehung die

Zellhautbildungen in den hheren Pflanzen.

In der zweiten Abhandlung schildert Herr Noll die

von ihm mit Bryopsis muscosa angestellten Versuche,
ber welche Verlsser bereits in Rdsch. III, 42 selbst

berichtet hat. Ausserdem theilt er interessante Experi-
mente mit, welche an Caulerpa prolifera angestellt
wurden und das Ergebniss hatten, dass bei dieser

Siphonee neue Organe nur an der belichteten Seite ge-
bildet werden. Es folgen die theoretischen Erwgungen,
welche der Leser bereits aus der eben citirten Original-
Mittheilung kennt. F. M.

P. G. Tait : Die Eigenschaften der Materie,
Autorisirte Uebersetzung von G. Siebert. (Wien.
1888. A. Pichler's Wittwe u. Sohn, VI u. 322 S., 8.)

Das Werk ist nach der Vorrede des Verfassers als

Einleitung zum Cursus der Physik, mit Ausnahme
weniger Abschnitte, fr solche Studirende bestimmt,
welche nur die Elementarmathematik kennen, also etwa
die Kenntnisse der Abiturienten deutscher Gymnasien
besitzen. Es behandelt diejenigen Eigenschaften der

Materie, welche in unseren Lehrbchern als allge-
meine Eigenschaften der Krper bezeichnet zu
werden pflegen ,

nmlich : die Hypothesen ber die

letzte Structur der Materie; Zeit und Raum; Undurch-

dringlichkeit, Porositt und Theilbarkeit
; Trgheit, Be-

weglichkeit und Centrifugalkraft ; Gravitation; Defor-
mabilitt und Elasticitt; Zusammendrckbarkeit der
Gase und Dmpfe, der Flssigkeiten, der festen Krper;
Cohsion und Capillaritt ;

Diffusion, Osmose, Transpira-
tion, Zhigkeit: Aggregation der Massentheilchen. Ein

Anhang fgt hinzu: Hypothesen ber das Wesen der
Materie von Prof. Flint, Auszge aus dem Artikel

Atom" von Clerk Maxwell, das Experiment des
Archimedes nach Vitruv, eine Bemerkung ber
eine Stelle in Newton's Principien bezglich Ma-
ri o 1 1 e

'

s.

Eine Schrift des Herrn Tait dem deutschen Leser
zu empfehlen, ist seit dem Vorworte unnthig, welches
Herr 11. von Helm ho Hz dem Handbuche der Theo-
retischen Physik von Thomson und Tait 1871 vor-

ausgeschickt hat. Auch das vorliegende Buch, das nicht
bloss der Beachtung, sondern eines eingehenden Studiums
werth ist, trgt den Stempel der eigenthmlichen Denk-
und Sinnesweise des Verfassers. Diejenigen Abschnitte,
welche in dem eben erwhnten Treatise on Natural

philosophy behandelt sind, stimmen zum Theil wrtlich
mit dem dort in grsserem Drucke Ausgefhrten ber-

ein, entlehnen ihm auch manche elementar-mathema-
tischen Betrachtungen ,

wie z. B. den Beweis fr die

Anziehung einer homogenen Kugelflche auf einen ausser-
halb gelegenen Punkt.

Der specifisch englische Standpunkt des Verfassers
ist hinlnglich bekannt, und obschou der Deutsche mit
den vorgetragenen Anschauungen wohl nicht immer
bereinstimmen wird, so ist es doch anregend, diesen

Standpunkt in einem der eifrigsten Vertreter kennen
zu lernen. Um als Deutscher nicht pro domo zu

sprechen ,
will Referent nur ein Beispiel hervorheben,

das einen Italiener betrifft. Dem Forscher, der ber

jedes Unrecht sehr aufgeregt ist, das der Continent
nach seiner Meinung an einem Englnder begeht, wrde
es wohl ziemen, das Trgheitsgesetz nicht bloss als

erstes Newtou : sches Bewegungsgesetz" zu procla-
miren, sondern es wre billig, dabei zu sagen, dass

Galilei dieses Gesetz zuerst ausgesprochen und be-

grndet hat. Herr Tait hat umgekehrt in einem
anderen hnlichen Falle auch nicht nthig, mit einer

gewissen Heftigkeit das sogenannte M ariotte'sche Ge-
setz fr Boyle zu reclamiren

;
dies ist in Poggen-

dorfi's Geschichte der Physik in voller Klarheit ge-
schehen.

Die Sprache der Uebersetzung ist gewandt , den

Originaltext konnte Referent jedoch nicht vergleichen.
Die Ausstattung ist gut. E. Lampe.

Vermischtes.
Ueber die Corona der Sonne im Jahre 1887 kann

ausser den sprlichen Ergebnissen, welche im Vorjahre
mitgetheilt sind (Rdsch. III, 25, 481, G31), noch Folgendes
nachgetragen werden: Nachdem alle Beobachtungen
publicirt vorliegen, knnen als wichtigstes Material drei

Photographien betrachtet werden, welche von Su-

giyama in Japan (139 E. L.) aufgenommen worden

sind, und Zeichnungen von Photographien in Petrowsk

(39 E. L.) und in Jurjewetz (43 E. L.). Letztere geben
ein Bild der Corona, wie sie in Russland am 18. August
um 16 h 20 m (Gr. Zeit) gesehen wurde, erstere ein

gleich gutes Bild der Corona, wie sie in Japan zwei

Stunden spter um 18 h 25 m (Gr. Z.) erschienen. Eine

Vergleichung dieser Bilder zeigt nun, dass einer von
den Corona-Strahlen eine sehr deutliche Vernderung
erfahren. Man sieht drei Strahlen ungefhr im S,
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SE und E der Sonne die durch sehr deutliche Lcken
getrennt sind. Aber in der russischen Corona ist die
sdliche Lcke entschieden breiter als die stliche,
whrend in der japanischen das Umgekehrte der Fall
ist. so dass die Masse des sdstlichen Strahles sich in
der Zwischenzeit sdwrts bewegt zu haben scheint.

Dafr, dass diese Aenderung eine wirkliche gewesen,
fuhrt unsere Quelle (Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society 1889, Vol. XLIX

, p. 211) zwei
Grnde au: 1) Fr den Rest der Corona ist die Ueber-
einstimmung eine merkwrdig gute. 2) Die Schtzung
der Lage des sdstlichen Strahles wird verhltniss-

mssig leicht gemacht durch die Existenz der zwei
anderen. Mau kann schwerlich an einen Irrthum glauben
bei der Schtzung, welche von zwei benachbarten hn-
lichen Lcken die breitere ist.

In der Sitzung der nat urforschenden Gesellschaft
zu Rostock vom 23. Februar berichtete Herr 0. Nasse
kurz ber ferm entative Vorgnge im Thier-
krper ungefhr Folgendes:

Wiederholt sind schon Versuche gemacht worden,
die einfachen Spaltungen, welche innerhalb des Pro-
toplasmas stattfinden

,
aucli durch Auszge aus den

Zellen zu bewerkstelligen, aber stets mit negativem Er-
folge ,

so dass immer wieder die Anschauung Ausdruck
fand, dass die extraeellulare Verdauung vou der intra-
eellularen gnzlich verschieden sei

,
und dass in den

Zellen eigenartige protoplasmatische Krfte zur Wir-
kung gelangen. Herrn Nasse ist es nun aber gelungen,
aus der Leber und den Nieren wsserige Auszge her-
zustellen, mit welchen die Zersetzungen von (Glykosiden
und verschiedenen anderen, hnlich gebauten Substanzen,
wie in den Orgauen selbst, ausgefhrt werden konnten.
Bei diesen Untersuchungen kam es wesentlich darauf
an, ein Mittel zu finden, welches die Wirkung des

Protoplasma ausschliesst, aber die fermentartigen Sub-

stanzen^ die Enzyme, in ihrer Thtigkeit gar nicht
strt

;
ein solches ist nun das Chloroform. Wenn man

Leberbrei, in Wasser vertheilt und mit Chloroform ver-
setzt, sich selbst berlsst, so tritt die Verzuckerung
seines Glykogeus vollkommen ein, und selbst noch weiter
zugesetztes Glykogen wird vollkommen verzuckert. Das-
selbe gilt von den Muskeln. Den mglichen Einwand,
dass noch nicht alles Protoplasma zerstrt und unwirk-
sam gemacht sei, hat Herr Nasse durch besondere
Versuche widerlegt ;

ebenso hat er eine Reihe che-
mischer Vernderungen verfolgt, welche an den im
( hloroformwasser zertheilten Organen auftreten.

Wir gedenken, auf diese interessante Untersuchung
nher einzugehen, wenn die ausfhrliche Mittheilung der
noch nicht nach allen Richtungen abgeschlossenen Unter-
suchung verffentlicht sein wird.

Herr F. A. Forel machte in der Sitzung der
Societe Vaudoise des Sciences naturelles Lausanne"

Mittheilungen .ber das Rlhen der Soldanellen
im Schnee (Arehives des sciences phys. et nat.
T. XXI. 1889, p. 255, 2G3). Diese Pflanzen durchbrechen
bekanntlich im ersten Frhling mit ihren Blthensten-
gelchen den Schnee oder das Eis der Lawmenreste.
Herr Forel erklrt diese Erscheinung aus der Dia-
thermansie des Schnees. Die Sonnenstrahlen dringen
durch denselben hindurch und erwrmen den Boden.
Infolge dessen entsteht im ganzen Umkreise des Schnee-
fieckes ein Gang von einigen Centimetern Hhe. Die
Pflauze beginnt zu treiben und ihre lthenknospeunhern sich dem Schnee; sie strahlen die Wrme mit
grsserem Nutzefl'ect aus, als sie sie von der Sonne
empfangen, und es bildet sich ber ihnen durch Schmel-
zung des Schnees eine kleine Kuppel, welche bei der
fortschreitenden Entwickelung der Pflanze immer weiter
ausgehhlt und endlich durchbohrt wird.

Herr Dufour wurde durch diese Mittheilung an-
geregt, die Diathermansie des Schnees zu untersuchen.
Er stellte fest, dass der Schnee die Wrme sehr gut
zurckhlt. Ein Thermometer, welches 1 cm tief in

frischen, vou der Sonne beschienenen Schnee gesteckt
wurde, gab eine Temperatur von 3,4 an

;
in 2 cm Tiefe

zeigte es nur noch 2,2", whrend es in der freien Luft
auf 22" stand. Wenn der Schnee schmilzt, so wird er

transparent und mehr diatherman. Hiernach ist das
Rlhen der Soldanellen in Schnee nicht der Diather-
mansie desselben zuzuschreiben

;
die Ursache ist viel-

mehr in der Wrmeleitungsfhigkeit des Bodens ringsum die Schneemassen und der Eigenwrme der Pflanze
zu suchen. (Nach Kerner, der in seinem Pflanzeulebeu",
Bd. I, eine farbige, nach der Natur aufgenommene Ab-
bildung dieser Schneeblumen giebt, wird durch die bei
der Athinung der Blthenknospe frei werdende Wrme
die Eiskuppel gebildet und weiter ausgehhlt.)

F. M.

Die dnische Akademie der Wissenschaften zu
Kopenhagen hat vier naturwissenschaftliche Fragen zur

Preisbewerbung gestellt, welche hier nur kurz
angegeben werden sollen

;
ihre nhere Prcisiruug muss

im ersten Hefte des Oversigt over det kongelige Danske
Videnskabernes Selskabs Forhaudlinger" 1889 nachge-
lesen werden.

1)_
Chemische Frage. Whrend mau eine Reihe

von Verbindungen von Alkoholradicalen mit den Me-
tallen Zink, Arsen, Selen, Cadmium, Zinn u. s. w. kennt,
sind Verbindungen dieser Radicale mit anderen Metallen,
wie Kupfer, Silber, Gold, unbekannt, ebensowenig kennt
man Verbindungen polyvalenter Alkoholradicale mit
Metallen. Die Akademie wnscht eine Arbeit, welche
einen merklichen Fortschritt uuserer Kenntnisse in dieser

Beziehung ausmacht.

2) Astronomische Frage. Als einen Beitrag zur
Lsung des Problems der drei Krper wnscht die Aka-
demie die Lsung folgender Aufgabe: In einem Doppel-
stern aus den beiden Punkten A und B von gleicher
Masse sind die Bahnen kreisfrmig. Ein dritter Punkt C
von unendlich kleiner Masse bewegt sich in der Ebene
der Bahnen A uud B derart, dass er sich zuerst in der

Verlngerung von AB in einem Abstnde von A, der
gleich ist der Hlfte der Entfernung AB, befindet, uud
dass er beim Verlassen dieser Stellung eine kreisfrmige
Bahn um A beschreiben wrde, wenn B nicht existirte.
Beim Beginn erfolgen alle Bewegungen in demselben
Sinne. Die Rechnung soll soweit gefhrt werden, dass
C mindestens einen Umlauf um B gemacht hat, wie
auch B einen um A.

3) Erster Classen-Preis. Die Akademie verlaugt
eine chemische Untersuchung der fetten Suren, welche
sich in der Fettsubstanz der Butter befinden und die
einzeln isolirt und in befriedigender Weise bestimmt
werden sollen.

4) Den zweiten Classen-Preis bestimmt die Aka-
demie fr die Beantwortung einer oder mehrerer der
nachstehenden Fragen: a) Giebt es einen Unterschied
in dem Auftreten der Mycorhizen in den verschiedenen
Arten von Pflanzenerde V b) Giebt es einen morpholo-
gischen Unterschied zwischen den Mycorhizen der Buche,
anderer Amentaceen und der Fichten V c) Giebt die
Structur des Mycels bei den Mycorhizen der Amen-
taceen ein Mittel zur Unterscheidung der Hauptgruppe
oder der Familie oder Gattung der Pilze, denen dieses

Mycel angehrt V d) Kann man annehmen, dass die

Mycorhizen der Buche wirklich die Rolle spielen, welche
Kamienski 18dl fr die Mycorhizen der Monotropa
angegeben hat, oder cxistirt wirklich eine Symbiose
zwischen Pilz und Pflanze.

Die Arbeiten knnen dnisch, schwedisch, englisch,
deutsch, franzsisch oder lateinisch abgefasst sein und
mssen mit Motto und verschlossener Angabe des
Autors an den Secretr der Akademie, Herrn Professor
H. G. Zeuthen in Kopenhagen, eingesandt werden, und
zwar die Antworten auf die Fragen 1, 2 und 3 vor dem
31. October 1890, die Bewerbungen um die letzte Auf-

gabe bis zum 31. October 1891. Der Preis ist fr die
beiden ersten Fragen die goldene Medaille der Akademie
im Werthe von 320 Kronen, fr die beiden letzten kann
der Preis bis 600 Kronen bemessen werden.

Am 3. Mai starb zu Grenoble der Professor der

Mineralogie und Geologie an der Universitt Besangon
Charles Lory im Alter von 65 Jahren.

Fr die Bedaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Auf wenigen Gebieten der Chemie hat unser

Wissen in den letzten Jahren so vielfache und wich-

tige Erweiterungen erfahren, wie dies in jngster
Zeit bezglich unserer Kenntniss von der chemischen

Natur der Zuckerarten der Fall gewesen ist, und mit

der theoretischen Erkenntniss sind erfolgreiche Ver-

suche zur knstlichen Darstellung einzelner Glieder

dieser wichtigen Krperklasse Hand in Hand ge-

gangen. Aus der reichen Flle der hierher gehrigen
neuen Beobachtungen und Thatsachen wollen wir

unsere Leser mit einigen der wichtigsten bekannt

machen.

Bereits frher ist in dieser Zeitschrift berichtet

worden (Kdsch. 11, 505), dass es Herrn E. Fischer

gelungen war, aus gewissen Verbindungen der Zucker-

arten mit Phenylhydrazin, den Osazonen, die zuge-

hrigen Zucker zu regeneriren, indem er erstere durch

Reduction mit Zinkstaub und Essigsure in Amido-

verbindungen verwandelte, welche darauf bei der

Behandlung mit salpetriger Sure in Zucker ber-

gefhrt wurden. Diese Methode lieferte jedoch in

fast allen Fllen so geringe Ausbeuten, dass eine

nhere Untersuchung der gewonnenen Zuckerarten

Jahren 1887 und 1888. S. 293. H. Krause: Ueber

Adsorption und Condensation von Kohlensure an
blanken Glasflchen. S. 293. Paul Janet: Ueber
den gegenseitigen Eiufluss zweier rechtwinkliger Mag-
netisiruugen des Eisens. S. 294. Augusto Eighi:
Einige Versuche ber die Entladung einer starken

Batterie. S. 294. K. S. Kristensen: Leiden-
frost' s Phnomen. S. 295. T. E. Thorpe: Die

Zersetzung von Schwefelkohlenstoff durch Stoss. S. 295.

Carl Hess: Beschreibung des Auges von Talpa

europaea und von Proteus anguineus. S. 295.

W. Zopf: Oxalsureghrung bei einem typischen

Saccharomyceten. S. 295. J. v. Sachs: Beispiele

geotropischer Krmmungen aufrecht wachsender Spross-

achsen, auf sieben Tafeln dargestellt. S. 296.

Vermischtes. S. 296.

nicht mglich war. Neuerdings hat nun Herr Fischer

(Berichte XXI, 988) einen Weg gefunden, welcher

gestattet, in viel glatterer Weise aus einem Osazon

den Zucker zurckzugewinnen. Lsst man nmlich

auf die Osazone strkste wsserige Salzsure bei

gelinder Wrme kurze Zeit einwirken , so spalten

sich dieselben in Phenylhydrazin und Verbindungen,
welche sich von den Zuckerarten durch einen Miuder-

gehaltvon zwei Wasserstoffatomen unterscheiden und

die Gruppe CO C0H besitzen. Diese Oxydations-

produete der Zucker bezeichnet Herr Fischer all-

gemein als Osone"; so liefert z. B. das Glucosazon,

CH2 (0H).CH(0H).CH(0H).CH(0H)C.CH
II II

CCH 5 HN N N NH.CCH5 ,

bei der Spaltung mit Salzsure das Glucoson, CH, (0H)

. C II (OH) . CH(0H) . CH (OH) . CO . COH, das Galactosa-

zoii das Galactoson" u. s. w. Man sieht, dass man

diesen Osoneu nur zwei Wasserstoffatome zuzufhren

braucht, um sie in Zucker znrckznverwaudeln. Als

geeignetstes Reductionsmittel fr diesen Zweck hat

Herr Fischer Zinkstaub und Essigsure erprobt; er-

wrmt man z. B. das Glucoson mit Wasser und Zink-

staub und fgt alltulig concentrirte Essigsure hinzu,

so ist nach kurzer Zeit etwa einer Stunde das Oson

vollstndig zu Lvulose, CH3 (0 II) . C H (0 II) . CII (0 H)

.CH(0H).C0.CH,.0H, reducirt. Da man aus den

Osazonen unter genauer Einhaltung gewisser Bedin-

gungen die Osone in guter Ausbeute gewinnt, und

die Reduction der letzteren sehr glatt verluft, so
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ist damit das schwierige Problem, aus den leicht

isolirbaren Osazonen die Zucker zu regeneriren, in

brauchbarer Weise gelst".
Diese neue Methode der Zuckergewinnung aus

Osazonen hat bereits ein sehr wichtiges und interes-

santes Ergebniss geliefert. Wir haben schon frher

an dieser Stelle (Rdsch. II, 505) mitgetheilt, dass die

Herren E. Fischer und Tafel aus Akrolei'nbroniid,

CH,Br CHBr CHO, durch Einwirkung von Baryt-
wasser eine Flssigkeit erhielten, aus der sie zwei Phe-

nylakrosazone" isoliren konnten. Aus dem einen

derselben, der -Verbindung, gelang es ihnen auch,

einen Zucker, welchen sie Akrose" nannten, zu er-

halten, doch war die Ausbeute eine so ausserordentlich

geringe, dass auf eine nhere Untersuchung dieses

Zuckers verzichtet werden musste. Mit Hlfe der oben

beschriebenen, neuen Methode ist es nunmehr den ge-

nannten Herren geglckt (Berichte XXII, 97), aus

dem -Akrosazon durch Ueberfhrung desselben in

M-Akroson und Reduction dieses Krpers grssere

Mengen von Akrose darzustellen. Das erhaltene

Product bildet farblose Flocken, welche au der Luft

rasch zu einem Syrup zerfliesseu. Die Substanz

schmeckt sss, reducirt, wie die Zuckerarten, Fehl in g
1-

sche Lsung, und wird durch Natriumamalgam zu

einer Akrit" genannten Verbindung reducirt, welche

dem Mannit usserst hnlich, nur nicht optisch activ

ist. Vor Allem aber ist derneueZucker ghrungs-
fhig, denn in wsseriger Lsung mit Bier-

hefe versetzt, entwickelt er schon nach einer

halben Stunde reich liehe Mengen von Kohlen-
sure". Auch in allen anderen Beziehungen ver-

hlt sich dieser synthetisch gewonnene Zucker,
die -Akrose, genau wie die in der Natur vorkommen-
den Zuckerarten, Dextrose, Lvulose u. s. w. Nur in

einem Punkte besteht ein Unterschied: Die Akrose

ist nmlich optisch inactiv, whrend bekanntlich

die natrlichen Zuckerarten die Polarisationsebene

des Lichtes drehen. Da es indessen schon mehrfach

gelungen ist, synthetisch 'gewonnene, inactive Sub-

stanzen durch geeignete Mittel in optisch active zu

verwandeln, so werden auch in diesem Falle die Ver-

suche der Herren Fischer und Tafel, durch Pilz-

ghrung aus der Akrose einen optisch activen Zucker

zu gewinnen, hoffentlich von Erfolg begleitet sein.

Ungefhr zu gleicher Zeit wie den Herren Fischer
und Tafel ist auch Herrn 0. Loew die knstliche

Darstellung eines ghruugsfhigen Zuckers gelungen

(Berichte XXII, 470). Wie mehrfach in dieser Zeit-

schrift besprochen worden ist (Rdsch. I, 250, 327),
versuchte Herr Loew Formaldehyd mit Hlfe ver-

schiedener basischer Substanzen in Zucker zu ver-

wandeln. Er erhielt auch in der That schon vor

lngerer Zeit ein Product, die Formose", welches

verschiedene, den Zuckerarten zukommende Eigen-
schaften besass, ohne denselben indessen vllig zu

gleichen, weswegen von anderer Seite die Zuckernatur

desselben bestritten wurde. Inzwischen ist nun durch

Versuche des Herrn E. Fischer (Berichte XXI, 989)

festgestellt worden, dass die Formose" kein einheit-

liches Product, sondern ein complicirtes Gemenge
verschiedener Krper ist, unter denen er krzlich

(Berichte XXII, 359) auch die von ihm auf anderem

Wege gewonnene Akrose, wenn auch nur in ge-

ringer Menge, nachweisen konnte. Andererseits hat

jedoch Herr Loew in dem erwhnten Gemenge einen

zweiten ghrungs fhigen Zucker entdeckt,

den er Met hose" nennt. Durch passend ge-
whlte Condensationsbedingungen eine verdnnte

wsserige Lsung von Formaldehyd wurde mit sehr

geringen Mengen von Magnesia und Magnesiunisulfat
und einer grossen Masse von granulirtem Blei etwa

12 Stunden auf 60 erwrmt gelang es, ein Con-

densationsproduetzu erhalten, welches im Durchschnitt

20 Proc. an Methose enthielt, so dass sich verhltniss-

mssig grosse Mengen dieses Zuckers darstellen lassen.

Der neue Zucker, der brigens bis jetzt noch nicht

vllig rein gewonnen werden konnte, schmeckt in-

tensiv sss, reducirt Fe hl in g' sehe Lsung sehr ener-

gisch, zeigt eine Reihe anderer, fr die Zuckerarten

charakteristischer Eigenschaften und geht durch Bier-

hefe bei Zimmertemperatur in lebhafte Ghrung
ber; der hierbei auftretende Alkohol konnte mit

Leichtigkeit nachgewiesen werden.

Die Versuche des Herrn Loew haben ferner er-

geben, dass die verschiedenen Basen in sehr ungleichem
Maasse befhigt sind

,
den Formaldehyd in Zucker

zu verwandeln. Am energischsten wirkt Bleioxyd
bei gelinder Wrme; es folgen Kalk und Baryt; Kali

und Natron sind wenig wirksam, und Magnesia end-

lich vermag unter keiner Bedingung die Condeusation

des Formaldehyds zu bewirken. Ebensowenig ver-

mgen Suren den Aldehyd zu verzuckern. Ueber
den Grund dieser eigenthmlichen Verschiedenheit

lassen sich zur Zeit nur Vermuthungen aufstellen.

Ein besonderes Interesse beanspruchen die mitge-
theilteu Versuche, weil sie geeignet erscheinen, einiges

Licht auf den Assimilationsprocess, der sich in den

Pflanzen abspielt, zu werfen (Berichte XXII, 482).
Whrend bekanntlich Liebig aunahm, dass die Kohlen-

sure im Organismus der Pflanze zunchst in Oxal-
sure verwandelt werde, stellte Herr v. Baeyer die

Ansicht auf, dass in erster Linie Formaldehyd ent-

stehe, welcher darauf durch Condensation in Zucker

bergehe. Unzweifelhaft erhlt diese letztere An-
sicht durch die Versuche des Herrn Loew eine wesent-

liche Sttze, und wir drfen daher gespannt sein auf

die weiteren Ergebnisse dieser Untersuchungen; denn,

wie Herr E. Fischer treffend sagt, bedenkt man,
dass die Assimilation der Kohlensure durch
die Pflanzen die Grundbedingung fr die

Existenz der lebenden Wesen ist, so muss auch
die kleinste Beobachtung, welche zur Auf-

klrung dieses geheimnissvollen Vorganges
fhren kann, werthvoll erscheinen".

Whrend die vorstehend besprochenen Arbeiten

die knstliche Darstellung von Znckerarten zum Ziele

halten, handelt e3 sich bei den nun zu erwhnenden

Untersuchungen der Herren Fischer und Hirsch-

berger (Berichte XXII, 365) um die Auffindung
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und Erforschung einer neuen natrlichen Zuckerart,

deren Ergebnisse von hoher Wichtigkeit fr die Er-

kenutuiss der Isonierieverhiiltuisse in der Zucker-

gruppe sind.

Durch Oxydation des Mannits, eines iu der Natur

ziemlich verbreiteten, sechswerthigeu Alkohols von

der Formel CIL (OH) .CH (OH). C II (OH) . 011 (0 II)

.CH (OH). GH, (OH), hatte bereits Gorup-Besanez
ein zuckerhnliches l'rodnct, die Mannitose, gewonnen,
welches spater als ein Gemenge von Lvulose und

anderen reducirendeu Substanzen erkannt worden war.

Die Herren E. Fischer und II irschberger haben

diese Untersuchungen wieder aufgenommen und haben

aus dem Oxydationsproduct des Mannits vermittelst

der Pheuylhydraziuverbindung einen neuen Zucker,

die Mannose", isolirt, welcher alle Eigenschaften
eines echten Kohlenhydrates besitzt. In der Natur

scheint die Mannose nur sprlich vorzukommen, denn

die genannten Herren untersuchten eine grosse An-

zahl von Froducten vergeblich auf einen Gehalt au

diesem Krper, dagegen haben die Herren Gans und

Tollens (Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. 1888, Bd. XXI,
2150 und Lieb. Ann. Bd. 249, 256) bei der Inversion

von Salepschleiin das Auftreten dieser Substanz beob-

achtet.

Behandelt mau die Mannose nach der Methode
des Herrn Kiliani mit Blausure, so erhlt mau eine

Mannosecarbonsure, welche bei energischer Reduction

normale Heptylsure liefert. Hiernach ist die Man-
nose der Aldehyd des Mannits, aus dem sie durch

Oxydation entsteht, und in den sie durch Reduction

wieder zui ckverwaudelt werden kann. Da nun die-

selbe Gonstitutiou auch fr die Dextrose fest-

gestellt worden ist, so liegt hier der erste sicher nach-

gewiesene Fall zweier isomerer Zucker von

gleicher chemischer Structur vor.

Die Erklrung dieser interessanten Thatsache

liefern die Herren Fischer und Hirschberger an

der Hand der Le Bel-van't Hoff'schen Theorie in

folgender Weise. Bezeichnet man in der gemeinsamen
Formel der Dextrose und Mannose die vier asymme-
trischen Kohlenstoffatome der Reihe nach durch die

Zeichen asj, a8j, as3 , as^, so nimmt die Formel folgen-
des Aussehen an:

CHO . CH (OH) . CH(OH) . CH (OH) . CH (OH) . CH, (OH)
asi asg asj a-.

Mit Phenylhydrazin liefern beide Zucker verschie-
dene Hydrazone Verbindungen der Zucker mit

einem Molecl Phenylhydrazin , dagegen ein
und dasselbe Osazon Verbindung mit zwei
Molccleu Phenylhydrazin. Dieser letzteren Verbin-

dung kommt nun mit Sicherheit folgende Structur-

formel zu: CH(N 2 HC6 H.,) . C(N2 HC6 H ) .CH (OH)

.CH(OH).CH(OH).CH2 (OH), eine Formel, in der,
a^j as 4

wie man sieht, der frher als Cas
,
bezeichnete Kohlen-

stoff nicht mehr asymmetrisch ist. Da mithin die

Verschiedenheit der Derivate beider Zucker auf-

hrt, sobald die Asymmetrie des Kohlenstoffatoms
G B

, aufgehoben ist, so folgt daraus, unter der sehr

wahrscheinlichen Voraussetzung, dass bei einer so

glatt verlaufenden Reaction
,
wie dies die Osazoubil-

duug ist, die brigen Kohlenstoffatome C H1 CaBa und

Ca9l ihre gegenseitige Lage nicht ndern, dass die Iso-

merie der Dextrose und Man uose auf der Asym-
metrie des Kohlenstoffatoms C

a8l beruht, beide

Verbindungen also die rechts- und die linksdrehende

Modifikation desselben Systems darstellen. Aus dem
Verhalten der beiden Substanzen bei der Reduction

zu Mannit folgern die Herren Fischer und Hirsch-

berger ferner, dass die Mannose auch nach der

geometrischen Anordnung der wahre Aldehyd
des Mannits ist, dass dagegen die Dextrose
einem geometrisch isomeren, sechswerthigeu
Alkohol entspricht".

Die besprochene Untersuchung bedeutet einen

wesentlichen Fortschritt unserer Kenntniss von den

Structur- und Isomerieverhltnisseu innerhalb der

Zuckergruppe, deren weitere Aufklrung auf dem be-

tretenen Wege sicher erreicht werden wird.

A.

Friedrich Busch: Beobachtungen ber die

Polarisation des Himmelslichtes, insbe-

sondere zur Zeit der Abenddmmerung.
(Meteorologische Zeitschrift, 1889, Jahrg. VI, S. 81.)

Vor zwei Jahren hatte Verfasser Beobachtungen
ber die Polarisation des Himmelslichtes verffent-

licht (Rdsch. II, 77), aus denen er fr die beiden

neutralen Punkte von Babinet und von Arago
folgende Gesetzmssigkeit abgeleitet hatte: Mit sin-

kender Sonne entfernt sich der Babinet'sche neutrale

Punkt [das ist der oberhalb der Sonne gelegene Punkt,
an welchem die Polarisation Null ist] von der Sonne,

erreicht seineu grssten Abstand von derselben gegen

Sonnenuntergang und rckt dann derselben wieder

nher, whrend der Arago 'sehe neutrale Punkt in

Bezug auf den Gegenpunkt der Sonne den umge-
kehrten Gang befolgt, sich also zunchst dem Gegeu-

punkte der Sonne nhert und nach Sonnenuntergang
sich wieder von diesem entfernt.

Aus den seitdem fortgesetzten Beobachtungen ber

die Polarisation der Atmosphre hat Herr Busch
nun einige weitere Resultate gewonnen ,

welche er

vorlufig, unter Vorbehalt einer vollstndigen Ver-

ffentlichung des gesammten Materials, mittheilt. Die

Messung der grssten Abstnde, welche der neutrale

Punkt Babinet's von der Sonne und der Arago'sche
Punkt vom Gegenpunkte der Sonne beim Sonnenunter-

gange zeigten , ergab ,
dass in dem Zeitrume von

1886 bis 188!) diese Abstnde sich nderten. Der

Abstand des Babinet'schen Punktes zur Zeit der

Dmmerung hat sich nmlich vom Jahre 1886 bis

Ende 1888 allmlig vermindert. Es unterliegt",

fgt Verfasser hinzu, wohl keinem Zweifel, dass iu

diesem Rckgange der Einfluss der allmlig verklin-

genden , optischen Strung in der Atmosphre aus-

gedrckt liegt, welche von November 1883 an die

glnzenden Dmmerungs - Erscheinungen und den

Bishop'schen Ring erzeugte." Die Abstnde des
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Arago'schen Punktes vom Gegenpunkte der Sonne

zeigte zwar eine grssere Bestndigkeit, doch war ein

Rckgang gleichfalls bemerklich, wenn auch erheblich

geringer als beim Babinet'schen Tunkte.

Der Einfluss der optisch atmosphrischen Strung
auf die Polarisationserscheinungen war auch darin

deutlich ausgesprochen, dass 1886, als jene noch be-

trchtlich war, die Aenderung des Abstandes des

Babinet'schen Punktes mit dem Stande der Sonne

bedeutend grsser war, whrend in der spteren Beob-

achtuugs- Periode die eingangs erwhnte Gesetzmssig-
keit nicht mehr so entschieden hervortrat. Ferner

zeigte sich der Einfluss der Strung darin, dass im

Jahre 1886 die neutralen Punkte von Babinet und

von Brewster [letzterer ist der unterhalb der Sonne

liegende Punkt] bei hohem Sonnenstande und klarem

Wetter sich gut beobachten Hessen, whrend dies im

Sommer 1887 und 1888 nicht mehr mglich war.

(Bei dunstiger Luft und cirrsem Himmel sind beide

Punkte auch im Sommer ziemlich leicht zu beobachten
;

ebenso wurden im Winter selbst bei klarem Himmel

und hohem Sonnenstande diese Punkte stets gesehen.)

Strungen der Polarisation wurden zur Zeit der

glnzenden Dmmerungs - Erscheinungen und der

deutlichen Sichtbarkeit des Bishop'schen Ringes auch

von anderen Beobachtern gelegentlich wahrgenommen.
Es muss daher sehr bedauert werden, dass nicht so-

fort beim Auftreten der optisch -atmosphrischen St-

rungen systematische Beobachtungen der Polarisation

des Himmelslichtes aufgenommen worden sind.

Aus den mitgetheilten Thatsachen zieht Herr

Busch mit Sicherheit den einen Schluss, dass in der

Periode der optisch
- atmosphrischen Strung die so-

genannte negative Polarisation des Himmelslichtes

einen erheblich grsseren Betrag gehabt hat, als unter

normalen Verhltnissen. Eine derartige Wirkung
war von vornherein vorauszusehen. Denn ebenso

wie sich die neutralen Punkte von Babinet und

Brewster von der Sonne entfernen [die die Sonne

umgebende Zone negativer Polarisation grsser wird],

indem diese sich dem Horizonte nhert, weil die

Sonnenstrahlen in demselben Maasse durch dickere

Luftschichten ihren Weg nehmen, so muss ihr Ab-

stand von der Sonne auch wachsen, wenn sich fremd-

artige Bestandteile in der Luft vorfinden, oder aber

uuter gewhnlichen Verhltnissen in ihr vorkommende

Bestandtheile in abnormer Menge. Insbesondere

bedingen Cirrusschleier und Dunstwolken (was

Brewster bereits angegeben), oder berhaupt ein die

Atmosphre trbendes Medium, ganz besonders aber

feine, in der Luft schwebende Eiskrystalle oder ein

Schneegestber, welches den Sonnenstrahlen noch eben

den Durchgang gestattet, eine ganz erhebliche Steige-

rung der negativen Polarisation. In solchen Fllen

erreicht der Babinet'sche Punkt wohl einen Sonnen-

abstaud von 30 und mehr.

Weiter hat Herr Busch fr die Zeit seiner Beob-

achtungen den Sonnenabstand des Babinet'schen

Punktes zur Zeit des Aufleuchtens, zur Zeit der

grssten Intensitt und beim Verschwinden des ersten

Purpurlichtes verglichen mit den entsprechenden
Sonnenabstudeu der hellsten Stelle des letzteren.

Das Jahresmittel fr 1886 und 1887 zeigt, dass der

Babinet'sche Punkt kurz vor dem Aufleuchten des

Purpurlichtes seinen grssten Abstand von der Sonne

erreichte, zur Zeit des Aufleuchtens selbst etwa mitten

im Purpurlichte lag, und zwar dort, wo es am deut-

lichsten sichtbar war, bei der Annherung zur Sonne

mit dieser Stelle des Purpurlichtes bis zu dessen

grsster Lichtentfaltung ziemlich gleichen Schritt

hielt, dann aber weit hinter dem rascher sich zurck-

ziehenden Purpurlicht zurckblieb. Gegenber ent-

gegengesetzten Angaben anderer Beobachter betont

Herr Busch, dass er das Purpurlicht an den unter-

suchten Stelleu allemal genau ebenso polarisirt ge-

funden
,
wie an den betreffenden Stellen der blaue

Himmel polarisirt ist.

Zum Schluss beschreibt Verfasser noch eingehend

seine Beobachtungen ber die Polarisation in der

Sonuenumgebuug. Er findet eine Drehung der Pola-

risationsebene bei der Annherung an die Sonne; er

will jedoch aus dieser von ihm gefundenen Erschei-

nung noch keine allgemeinen Schlsse fr die Theorie

der Polarisation ableiten ,
da er es zunchst fr

wnschenswerth hlt, dass diese Erscheinung von

anderen Beobachtern mit genaueren Messapparateu

besttigt werde.

Max Verworn: Die polare Erregung der Pro-

tisten durch den galvanischen Strom.

(Pflgcr's Archiv fr Physiologie, 1889, Band XLV, S. 1.)

Kaum bedarf es eines Hinweises darauf, wie werth-

voll die Untersuchungen der niederen und einfacheren

Organismen fr das Verstudniss nicht allein des

Baues, sondern auch der Thtigkeiteu der hheren

Organismen sind. Sind die Arbeiten auf dem Gebiete

der vergleichenden Physiologie auch noch sehr spr-

lich, so darf doch der Hoffnung Ausdruck gegeben

werden , dass immer zahlreicher die vielen neu

geschaffenen Gelegenheiten in den zoologischen Sta-

tionen und biologischen Instituten nicht bloss zur

Bereicherung der vergleichenden Anatomie, sondern

auch zur Frderung der Physiologie ausgenutzt

werden mgen. Die vorliegende Abhandlung des

Herrn Verworn bildet einen kleinen Beitrag auf

diesem Gebiete.

Aus dem Verhalten der hheren Thiere war durch

zahlreiche Beobachtungen und Experimente die von

Pflger aufgestellte Regel der polaren Wirkung
des elektrischen Stromes auf die reizbare Substanz"

als allgemeines Gesetz erkannt worden. Dieses

Pflger'sche Erregungsgesetz lautet: Die Erregung

der reizbaren Substanzen geht bei der Schliessung

eines constanten Stromes von der Kathode, bei der

Oeffnung des Stromes von der Anode aus; unwirksam

sind die Anode beim Schliessen eines constanten

Stromes, und beim Oeffnen die Kathode; ebensowenig

wirkt erregend der Durchgang des constanten Stromes
;

denn, wie bereits frher bekannt war, nur die Schwan-

kung der Elektricitt bildet einen Reiz.



No. 23. Naturwissenschaftliche Rundschau. 'J.s'.i

Zu diesem allgemein anerkannten Pflger 'scheu

Gesetze existirte bereits lauge eine ganz unbeachtet

gebliebene Ausnahme. Herr Khne hatte 1864 beob-

achtet, tlass Actiuosphaeriuni Eichhornii bei der

Einwirkung des galvanischen Stromes an seinen

Polen Coutractionserscheinungcn zeigt, und zwar sah

er bei der Schliessung eines constanten Stromes Zu-

sainmenziehungen au der Anode auftreten, whrend
die der Kathode zugekehrte Seite des Protists in Ruhe

blieb; bei der OelTming des constanten Stromes zeigte

sich Contractiou au der Kathodeuseite und Ruhe an

der Anodenseite. Diese Abweichung vom Gesetze

der hheren Organismen machte nun Herr Verworn
zum Ausgangspunkte seiner Untersuchung.

Zunchst prfte er denselben Protist, Actiuo-

sphaeriuni Eichhornii, unter Benutzung einer ein-

fachen Vorrichtung, welche es gestattete, dem Wasser-

tiopfeu ,
der das Versuchsobject enthielt ,

mittelst

uupolarisirbarer Elektroden den Strom zuzufhren,

dessen Strke beliebig abgestuft werden konnte. Die

Versuche ergaben eine volle Besttigung derKhne'-
schen Beobachtungen : Bei der Schliessung des cou-

stanten Stromes fand Erregung an der Anode statt,

die whrend der Dauer des Stromes bestehen blieb

und im Momente der Oeffnung aufhrte. Zwischen

schwachen und starken Strmen zeigte sich insofern

ein Unterschied, als bei ersteren die Oeffnung des

Stromes gar keine Wirkung hervorrief, Ruhe sowohl

an der Anode wie au der Kathode eintrat; bei starken

Strmen hingegen wurde beim Schliessen auch an

der Kathode Erregung beobachtet, die sich ebenso

beim Oeffnen des Stromes zeigte.

Weiter untersuchte Herr Verworn ein zur Gruppe
der Foramiuiferen gehriges Rhizopod, die Polysto-

mella crispa , welche dem constanten Strome gegen-
ber ein ganz hnliches Verhalten zeigte wie Actiuo-

sphaeriuni: Bei der Schliessung und whrend der

Dauer des constanten Stromes beobachtete man P]rre-

gurig an der Anode und Ruhe an der Kathode, beim

Oeffnen des Stromes beiderseits Ruhe.

Weiter wurde Pelomyxe palustris, ein trger, aus

nacktem Protoplasma bestehender Protist, dessen

Krper vielfach von Sandkrnchen und Schlamm-

theilchen durchsetzt ist, untersucht. Bei der An-

wendung coustanter Strme ergab die Schliessung au

der Anode Erregung, au der Kathode Ruhe; whrend
der Dauer des Stromes fand Erregung an der Anode,

Ruhe an der Kathode statt; beim Oeffnen hatte man
Ruhe an der Anode, Erregung an der Kathode. War
die Dauer des Stromes eine sehr kurze, so wurde gar
kein Effect erzielt, hatte er eine lngere Dauer, so

trat zuerst die Erregung an der Kathode beim Oeffnen

auf; erst bei noch lngeren Strmen wurde das obige
normale Verhalten beobachtet; wenn endlich der

Strom sehr lange eingewirkt hatte, so verschwand

die Erregbarkeit gegen die Oeffnungsreizung.
Aus diesen Beobachtungen ist somit der Schluss

abzuleiten, dass das Gesetz der polaren Erregung
durch den galvanischen Strom nicht fr alle contrac-

tilen Substanzen Gltigkeit hat. Die drei unter-

suchten Rhizopoden verhielten sich nicht gleich; es

darf hieraus vermuthet werden, dass beim Hinein-

ziehen anderer Formen niederster Organismen, welche

dem Verfasser nicht zugnglich waren, sich weitere

Verschiedenheiten uud Uebergnge zum Verhalten

der hheren Thiere zeigen werden. Sehr interessant

ist der Umstand, dass man auch au Menschen und

hheren Thieren Reactionsweisen gefunden, welche

gegen die allgemeine Regel Verstssen und mit den

hier von Rhizopoden beschriebenen bereinstimmen.

Diese Abweichungen wurden an absterbenden und

krankhaft degenerirenden Nerven und Muskeln beob-

achtet.

Eine zweite polare Wirkung des galvanischen

Stromes an Protisten hat Herr Verworn bereits 188b'

erkannt und im Vorjahre weiter durch Versuche ver-

folgt; sie besteht in dem Galvanotropismus
der ciliaten Infusorien. Die Versuche sind an Para-

maecium aurelia angestellt und spter an anderen

Formen der ciliaten Infusorien besttigt worden.

Lsst man durch einen Wassertropfen, der so viel

Paramcien enthlt, dass er ganz trbe erscheint,

eiuen constanten Strom fliessen
,

so sieht man ,
dass

im Moment des Stromschlusses sich smmtlicbe

Paramcien, welche in der Flssigkeit gleichmssig
vertheilt waren und nach allen Richtungen wild durch

eiuander schwammen
,
wie auf Commando mit dem

vorderen Krperpol nach der negativen Elektrode

drehen, und der ganze Haufen mit gleichrnssiger Ge-

schwindigkeit auf dieselbe zuschwimmt. In ganz

kurzer Zeit ist die Anodenseite des Tropfens voll-

kommen frei und der ganze Haufen in dichtem Ge-

drnge an der Kathode versammelt, so lange der

Strom geschlossen bleibt. Oeffnet mau den Strom,

so wenden sich sofort alle Paramcien wieder mit

ihrem vorderen Krperende nach der Anode und

schwimmen in der Richtung auf diese, wo sie sich

bald ansammeln, aber dann sich gleichmssig durch

die Flssigkeit vertheilen.

Dass es sich hierbei nicht um eine kataphorische

Wirkung des elektrischen Stromes handelt, dafr

spricht schon die Richtung, welche die Paramcien

sofort einnehmen, wenn der Strom geschlossen wird,

alle drehen ihren vorderen Pol zur Kathode. Noch

sicherer wird dies durch den Versuch erwiesen, wenn

man die Paramcien durch Chloroform oder Aether

tdtet. Eine Wirkung ,
wie die vorhin von den

lebenden Thieren beschriebene, tritt nicht mehr ein.

Aehnlich wie Paramcinm verhielten sich galvano-

tropisch Halteria grandinella, Stentorcoeruleus, Stentor

polymorphus, Colpoda cucnllus und Coleps hirtus.

Als mit der beschriebenen verwandte Erscheinung uuiss

die Beobachtung des Herrn Hermann angefhrt
werden (Rdsch. I

, 107) , dass Kaulquappen und

Fischenibryouen bei der Schliessung eines constanten

Stromes, der durch die Flssigkeit geleitet wird,

sich mit ihrer Lngsaxe in die Richtung der Strom-

curven stellen, und zwar mit dem Kopfe nach der

Anode. Herr Hermann hat diese Erscheinung gleich-

falls als Galvauotropismus" aufgefasst.
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Beide Reihen von Erscheinungen sind polare

Wirkungen des elektrischen Stromes auf Protisten;

die Fortsetzung und Weiterfhrung dieser inter-

essanten Untersuchung bedarf wohl keiner besonderen

Empfehlung.

H. Hellriegel und H. Wilfarth: Untersuchungen
ber die Stickstoffnahrung der Grami-

neen und Leguminosen. (Ztschr. d. Vereins f.

d. Riibenzuckeriudustrie d. D. R., 1888, Beilageheft.)

(Schluss.)

Im Laufe der Jahre hatten verschiedene Forscher

ber derartige anomale Stickstoffaufnahme von Seiten

der Leguminosen verschiedene Hypothesen aufgestellt,

die jedoch theils schon frher zurckgewiesen wor-

den waren, theils durch die Versuche der Verfasser

unhaltbar wurden.

Dahin gehrt in erster Linie die Annahme, dass die

Leguminosen im Staude seien, den elementaren Stick-

stoff der Luft direct aufzunehmen und zu assimiliren.

Nach den Resultaten, die bei diesbezglichen Versuchen

von Boussingault und anderen Forschern erhalten

worden waren, kann jedoch davon nicht mehr die Rede

sein. Auch die schon von Berzelius und Liebig

ausgesprochene Vermuthung, dass die Leguminosen
in Folge ihres Blattreichthums befhigt seien, den in

der Atmosphre in der Form von Aniinoniakverbin-

dungeu befindlichen gebundenen Stickstoff leichter

als blattarme Kulturpflanzen aufzunehmen, hat sich

nicht besttigt. Denn , ganz abgesehen davon
, dass

es sich hierbei nur um minimale Mengen Stickstoff

handeln knnte
,

sind andere Pflanzen , auch Grami-

neen, in noch hherem Grade als die Erbse befhigt,
Ammoniak aus der sie umgebenden Atmosphre auf-

zunehmen und dennoch konnte bei den Gramineen

kein derartiger Zuwachs von Stickstoff gefunden wer-

den. Vor Allem aber wre unverstndlich , dass die

eine Erbsenpflanze aus diesen Stickstoffverbindungen
Nutzen ziehen kunte

,
die andere ihr vollkommen

gleiche Pflanze aber nicht. Eine dritte Ansicht

geht dahin, dass die Leguminosen vermge ihres tief-

gehenden Wurzelnetzes den Stickstoff, der sich in

den entfernter liegenden Schichten des Untergrundes

findet, sich nutzbar machen knnen. Auch diese Hypo-
these kann die vorhandenen Anomalien nicht erklren,

da bei den Kulturversuchen in Tpfen von einer Ver-

schiedenheit des Wurzel werkes in Bezug auf die Aus-

dehnung in die Tiefe nicht die Rede sein kann.

Schwieriger gestaltet sich die Widerlegung einer

vierten Hypothese: Unter Mitwirkung von Mikroor-

ganismen gehen, wie Berthelot gefunden hat (Rdsch.

III, 331), im Erdboden zwei den Stickstoff betreffende

Processe vor sich: In dem einen wird atmosphri-
scher Stickstoff nitrificirt, in dem anderen gebundener
Stickstoff in Freiheit gesetzt. Man braucht sich

somit nur vorzustellen, dass die Leguminosen die

Fhigkeit besitzen, die Stickstoff bindenden Vorgnge
im Erdboden zu begnstigen ,

die Stickstoff entbin-

denden hingegen einzuschrnken. Bis jetzt hat aber

noch kein Forscher den Beweis zu fhren vermocht,

dass seine Versuchspflanzen den so hufig beobachte-

ten Stickstoffgewiun sich auf eine derartige indirecte

Weise angeeignet haben knnten. Aus diesen Ver-

suchen ging nur das eine hervor, dass der Stickstoff-

gewinn bei den Leguminosen am geringsten ist in

stickstoffhaltigem Humusboden, am grssteu in stick-

stofffreiem Saude; in diesem Material aber sind sicher

nicht die lebhaftesten Zersetzungen und Stickstoff

entbindenden Processe zu erwarten
,

die dann nur

durch das Dazwischentreten der Leguiuinosenpflanze

verhindert werden. Dazu kommt noch folgendes.

Wenn in dem stickstoffioseu Sande durch ausserhalb

der Legumiuosenptianze sich abspielende Processe in

irgendwie nennenswerther Menge sich Salpetersure
bildete

,
so wrden auch die Gramineen denselben

ausntzen knnen; aber niemals wurde im stickstoff-

freien Sande von Gramineen auch nur die geringste

Menge Stickstoff von aussen aufgenommen, whrend
bei den Leguminosen der Stickstoffgewiun bis ein

Gramm und darber betrug. Ferner gilt hier doch

auch wieder das oben bei der zweiten Hypothese Ge-

sagte: Sollte auch innerhalb derselben Leguminosen-

species das eine Exemplar diese von nitrificirendeu

Mikroben gebildete Salpetersure aufnehmen knnen,
ein anderes aber nicht? Man hat es also hier mit

einer Erscheinung zu thun
,

die durch keine der

citirten Annahmen eine auch nur nothdrftige Er-

klrung fand.

Die Thatsachen, die als Grundlage fr eine neue

Hypothese dienen mnssten, waren nun folgende: l)Die

Quelle, aus welcher die Leguminosen ihren

Vorrath schpften, war der freie elementare

Stickstoff der Atmosphre, denn nur mit dieser

Annahme ist der bedeutende in so kurzer Zeit er-

worbene Stickstoffgewiun vereinbar, und 2) die

Ursache, welche die Aufnahme des freien

Stickstoffes vermittelt, lag ausserhalb der

absichtlich gegebenen Versuchsbedingungen
und war dem Zufall berlassen darauf wies

die gnzliche Regellosigkeit in dem Verhalten der

Versuchspflanzen bei den Controlversuchen mit aller

Bestimmtheit hin.

Einen Fingerzeig fr die Hypothese gaben die

Thatsachen, dass gewisse Mikroorganismen befhigt

sind, freien Luftstickstoff in Eiweissverbindungen

zu verwandeln und, dass gewisse Filze mit hher

organisirten phauerogamen Gewchsen in ein auf

gegenseitiger Frderung beruhendes , symbiotisches

Verhltniss treten. Wenn man nun annimmt, dass

die Keime von Pilzen, denen diese beiden Eigen-

schaften zukommen, an oder in die im Freien aufge-

stellten Leguminosenpflanzen herantreten, so lassen

sich alle Beobachtungen der Verfasser und der brigen

Forscher leicht und ungezwungen erklren. Man ver-

steht dann, dass das pltzlich eintretende Wachsthum

der einzelnen Pflanzen gerade wie auch die Iufection

eine zufllige sein niuss, mau versteht, dass eben

ruir Leguminosen und nicht auch Gramineen oder son-

stige landwirthschaftliche Kulturpflanzen sich pltz-

lich von dem Stickstoffhunger erholen knnen, man
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versteht die Verschiedenheit der Ertragshhe der

Controlversuche wie einzelner im gleichen Kulturge-

fiisse stehender Legumiuoseupflauzen ,
die Ilunger-

periode und schliesslich sogar die Luxusconsunition

an Stickstoff von Seiten einzelner Individuen.

Per Umstand, dass die Leguminosen in ihren

Wurzelknllcheu ihnen eigentmliche Organe be-

sitzen, die nach der Untersuchung verschiedener Bota-

niker mit 1'ilzhyphen angefllt sein sollen (Ildsch.

IV, 201), schien sogar auf den Ort hinzudeuten, an

welchem man die Aufklrung ber das besondere Ver-

halten der Leguminosen bei der Stickstoffaufnahme

in erster Linie zu suchen habe.

Wenn nun ein solcher urschlicher Zusammenhang

bestand, so musste die absichtliche Zugabe von Mikro-

organismen zum stickstofflosen Boden das Wachsthum

der Leguminosen sichtlich frdern und die Regellosig-

keit der C'ontrolversuche aufheben; im sterilisirten

und sterilisirt erhaltenen Sande hingegen mussten die

Leguminosen gerade so verhungern, wie die Grami-

neen. Da die Art der Mikroorganismen absolut un-

bekannt war, konnte von einer Reinkultur nicht die

Rede sein , und es wurde deshalb bei den Kulturver-

suchen der zweiten Reihe in den Jahren 1885 bis

1887 einfach ein Bodenaufguss verwendet. Zur Ge-

winnung desselben wurde eine Quantitt Ackerkrume

eines Feldes ,
in dem nachweislich Erbsen Jahr fr

Jahr gut gediehen ,
mit der fnffachen Menge destil-

lirten Wassers bergssen, wiederholt tchtig durchge-

rhrt und absitzen lassen und sodann die berstehende

mehr oder minder trbe Flssigkeit in abgemessener

Quantitt, die dem Auszuge aus 5 g Ackerboden

entsprach, mit der fr je ein Kulturgefss bestimm-

ten sterilisirten Nhrlsung vereinigt. Die Steri-

lisirung des Sandes und der Nhrlsung wurde durch

Erhitzen auf 150 bis 200 Grad bezw. im Dampfst nun,

die der Samen durch Waschen mit Sublimatlsung
und ausgekochtem Wasser bewerkstelligt. Whrend
der Vegetation der Pflanzen wurden die betr. Kultur-

gefsse mit sterilisirter Watte bedeckt gehalten.

Auf die Entwickelung der Gramineen in nitrat-

freiem Sande war, wie auch erwartet wurde, ein der-

artiger Znsatz von Bodenaufguss ohne jeden Erfolg.

Auch aufpflanzen aus anderen Familien, wie Chenopo-

diaceen, Polygoneen und Cruciferen, war derselbe ab-

solut wirkungslos. Bei den Versuchen mit Papiliona-

ceen hingegen berwanden smmtliche inficirte

Erbsenpflanzen in kurzer Zeit den Hungerzustaud,

vegetirten ppig und brachten reichen Ertrag.

Andererseits zeigten die Exemplare, welche in steri-

lisirten und sterilisirt erhaltenen Boden auf-

wuchsen, genau dieselben Erscheinungen des Stickstoff-

hungers wie die Gramiueen im stickstofffreien Sande,

sie verharrten im Hungerzustande und brachten es zu

keiner Production , und nur auf Zusatz von Nitraten

oder Bodenaufguss wuchsen sie normal weiter.

Bei weiteren Versuchen stellte sich nun heraus,

dass die Aufgsse von verschiedenen Bodenarten un-

gleich wirkten. Der Aufguss eines nie gedngten
und selten bebauten in einer anderen Gegend liegen-

den Sandbodens wirkte lange nicht so energisch wie

der Aufguss von Erde, die jenem guten Kulturfelde

entnommen war. Ferner wirkte der Aufguss von

verschiedenen Bden auf verschiedene Arten der

Leguminosen auch verschieden ein. Der Boden-

aufguss von einem oft mit Erbsen bestellten Felde,

der die Erbseupflnzchen so berraschend in ihrem

Wachsthume frderte, blieb ohne Wirkung auf Lupinen
und Serradella (bei der Kultur der Lupine wurde, da

sie die saure Reactiou des Bodens nicht vertrug, das

Monokaliumphosphat der Nhrlsung durch Dikalium-

phosphat ersetzt) , whrend ein Bodenaufguss von

einem Lupinenfelde sehr gut die Lupinenpflnzchen,

weniger gut die Erbsen zum Gedeihen brachte. Wurde
aber der Bodenaufguss vor seiner Verwendung durch

halbstndiges Kochen sterilisirt, so verlor er in jedem
Falle seine Wirksamkeit.

Nachdem nun erkannt war, dass durch Sterilisirung

des Bodens die Anomalie in der Entwickelung der

Leguminosen beseitigt werden konnte, war auch die

Mglichkeit gegeben, den Einfluss von Nitratgabe

zur Nhrlsung zu ermitteln. Jetzt zeigte sich (im

sterilisirten und sterilisirt erhaltenen Boden) auch bei

den Leguminosen eine gesetzmssige Abhngigkeit
des Ertrags und seines Stickstoffgehalts vom Nitrat-

gehalt des Bodens. Der Nhreffect von je 1 mg Boden-

stickstoff (in der Form von Calciumnitrat) war jedoch

nicht wie bei den Gramineen 90 bis 96 mg ober-

irdischer Trockensubstanz, sondern nur 50 bis 60 mg.
Auch hier bewirkte die kleinste Gabe Nitrat entsprechen-

des Wachsthum, und immer betrug, genau wie bei den

Gramineen, der gesammte Stickstoffgehalt der Ernte

etwas weniger, als der im Samen, Boden und Nhr-

lsung vorhandene Stickstoff. Offenbar vermgen
die in sterilisirtem und sterilisirt erhaltenem

Sande wachsenden Leguminosen ihren Bedarf

an Stickstoff nur einzig und allein der darge-
botenen Nitratlsung zu entnehmen. Wurde

gleichzeitig etwas frischer Bodenaufguss zugegeben,

so machte sich bei der Ernte wieder ein erheblicher

Stickstoffgewinn geltend, der jedoch stets geringer

war als in den Fllen, in welchen Bodenaufguss ohne

Nitrat gegeben war.

Diese stauneuswerthe Wirkung des Bodenaufgusses

kann aus seinem Gehalt an Nhrstoffen unter keiner

Bedingung abgeleitet werden, denn nie erreichte der

Gehalt des im Bodenaufguss den Kulturgefssen zu-

gefhrten Stickstoffs das Gewicht von 1 mg, whrend
doch hunderte ja ber 1000 mg Stickstoff geerntet

wurden. Auch ein Einfluss desselben auf die Stick-

stoff sammelnde Kraft des Bodens kann nicht wohl

angenommen werden: Mithin kann diese Wirkung

einzig und allein nur zurckgefhrt werden auf die

mit dem Bodenaufguss dem Sande zugefhrten Mikroor-

ganismen bezw. Pilzkeime.

Aus der verschiedenartigen Wirkung der Boden-

anfgsse lsst sich sogar noch der weitere Schluss ziehen,

dass die einzelnen Leguminosenarten behufs gegen-

seitiger Frderung der Lebeusverrichtungen auch mit

ganz bestimmten Arten Mikroben in Verbindung treten.
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Es erbrigt nun noch, zu besprechen ,
ob und in

welcher Weise die Wurzelknllchen der Leguminosen
mit der Stickstoft'aufnahme in directer Beziehung

stehen. Ueber die Verschiedenheit der Auffassungen

ber die Natur und Function dieser Bildungen wird

sich der Leser aus den verschiedenen Referaten unserer

Zeitschrift (Rdsch. I, 70, II, 32, 196, 344, IV, 201)

eine Vorstellung machen knnen. Wir beschrnken

uns hier auf die Wiedergabe der Versuche der Herren

Hellriegel und Wilfarth.

In sterilisirtem , stickstoffhaltigem Sande wurde

nie Knllchenbildung beobachtet; mehr oder weniger

zahlreich bildeten sie sich in nicht sterilisirtem, stick-

stoffhaltigem Sande, am zahlreichsten jedoch in nicht

sterilisirtem, nitratfreiem Bodenmaterial, und mit dem

Wacbsthum der Knllchen ging auch stets lebhaftes

Wachsthum der Pflanze Hand in Hand. Dabei waren

Knllchenbildung und Wachsthum der Pflanze nicht

unbedingt von einander abhngig, denn die Pflanzen

konnten unter Umstnden sich normal entwickeln

und reifen, ohne Knllchen anzusetzen; auch zeigte

die Knllchenbildung keine Abhngigkeit von der

Stickstoffassimilation der Pflanze im Allgemeinen, denn

sie konnte die ihr im Boden zur Verfgung stehenden

Nitrate absorbiren und zu ihrem Aufbau verwenden

ohne Wurzelknllchen so gut wie mit solchen. Die

Knllchenbildung fand jedoch berall, aber auch nur

da statt, wo dem anfnglich sterilisirten Bodenmate-

riale ein frischer Aufguss von kultivirtem Sand-

boden zugesetzt war; sie war mithin abhngig von

der Gegenwart eines wirksamen organisirten Fermentes

im Boden und stets war sie begleitet von einem Stick-

stoffgewiuue der Pflanze whrend der Vegetation, der

sich aus dem ursprnglichen Stickstoffgehalte des

Bodens bei Beginn der Versuche nicht ableiten Hess.

Der Zusammenhang zwischen Infection des Bodens

und Knllchenbildung wurde durch einige wohl ge-

lungene Parallelversuche treffend demonstrirt. Es

waren verschiedene Erbsenpflnzchen gezogen worden,

deren Wurzelwerk ans zwei gleich entwickelten, ge-

trennten Systemen zweiter Ordnung bestand. Die

beiden Wurzelhlften liess man in zwei sterilisirte

Nhrflssigkeiten eintauchen, und versetzte darauf die

eine Nhrlsung mit sterilisirtem, die andere mit

frischem Bodenaufguss. Nach Verlauf einiger Wochen
hatte sich die in die letztere Flssigkeit hineinragende
Wurzelhlfte mit einer dichten Knllchenreihe bedeckt,

whrend die in vollstndig sterilisirter Flssigkeit
befindliche Wurzelhlfte absolut knllchenfrei blieb.

Zum Schlsse ist es den Herren Hellriegel und
Wilfarth auch noch gelungen, den exaeten Nachweis

zu fhren, dass die mit Bodenaufguss zum Wachsthum

angeregten Leguminosen in der That den freien, ele-

mentaren Stickstoff der Luft assimiliren. Der in

dieser Richtung berzeugendste Versuch bestand in

der Wiederholung des modificirten Fundamentalver-

suchs von Boussingault: Sterilisirter, nitratfreier

Boden und Nhrlsung wurden in einen gerumigen
Glasballon gegeben, und nach Einbringung der Ver-

suchspflanzen der Ballon verschlossen; das Boden-

material aber, in dem die Leguminosen standen, war
durch absichtliche Zufuhr mit Mikroorganismen belebt

worden. Unter diesen Versuchsbedingungen entwickelte

sich nun die in einem 441 fassenden Ballon stehende

junge Erbse normal, sogar ppig, whrend je eine

in demselben Ballon befindliche Hafer- und Buch-

weizenpflanze vollstndig productionslos vegetirte.

In der spteren Vegetationsperiode wurde das Wachs-

thum der Erbse allerdings durch zeitweiligen Mangel
an Kohlensure und Ueberschuss an Sauerstoff ge-

schdigt, aber immerhin betrug der Stickst offge-

winnt), 248g gebundenen Stickstoffes, der einzig

und allein dem elementaren Stickstoff der atmosph-
rischen Luft entstammen konnte.

Die Schlsse, die sich aus den weit ausgedehnten
und absolut einwurfsfreien Kulturversuchen ziehen

lassen, fassen die Herren Hellriegel und Wilfarth
in folgende Stze zusammen :

1) Die Leguminosen verhalten sich bezglich der

Aufnahme ihrer Stickstoffnahrung von den Gramineen

prineipiedl verschieden. . .

2) Die Gramineen sind mit ihrem Stickstoffbedarf

einzig und allein auf die im Boden vorhandenen

assimilirbaren Stickstoffverbindungen angewiesen und

ihre Entwickelung steht immer zu dem disponiblen
Stickstoffvorrathe des Bodens in directem Verhltnisse.

3) Den Leguminosen steht ausser dem Boden-

Stickstoff noch eine zweite Quelle zur Verfgung,
aus welcher sie ihren Stickstoffbedarf in ausgiebigster
Weise zu decken resp., so weit ihnen die erste Quelle

nicht gengt, zu ergnzen vermgen.
4) Diese zweite Quelle bietet der freie, elemen-

tare Stickstoff der Atmosphre.
5) Die Leguminosen haben nicht an sich die Fhig-

keit, den freien Stickstoff der Luft zu assimiliren,

sondern es ist hierzu die Betheiligung von lebens-

thtigen Mikroorganismen im Boden unbedingt er-

forderlich.

6) Um den Leguminosen den freien Stickstoff fr

Ernhrungszwecke dienstbar zu machen, gengt nicht

die blosse Gegenwart beliebiger niederer Organismen,
sondern ist es nthig, dass gewisse Arten der letzteren

mit den ersteren in ein symbiotisches Verhltuiss

treten.

7) Die Wurzelknllchen der Leguminosen sind

nicht als blosse Reservespeicher fr Eiweissstoffe zu

betrachten, sondern stehen mit der Assimilation des

freien Stickstoffes in einem urschlichen Zusammen-

hange.
Die Verfasser betonen noch ausdrcklich, dass vor-

stehende Schlsse zunchst nur fr die bei den Ver-

suchen benutzten Leguminosenarten gelten sollen,

und dass Satz fnf und sechs, so lange die in Frage
kommenden Mikrobenarten noch nicht bekannt sind,

nur hypothetische Bedeutung beanspruchen. Jedenfalls

aber erscheint der altbekannte und in der Praxis be-

whrte Erfahrungssatz, dass die Leguminosen als

wirthsehaftlich bereichernde Pflanzen anzusehen seien,

ebenso voll berechtigt wie wissenschaftlich erklrlich.

F r.
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K. W. Mander : Spectroskopisohe B e o b a c h -

tuugen verschiedein ir Sterne und Kometen

auf der Sternwarte zu Greenwich in den

Jahren 1887 und 1888. (Monthly Notices of the

Royal Astronomical Society, L889, Vol. XUX, p. 800.)

Im Anschluss an die Darstellung der bisherigen

Ergebnisse Bpectralanalytischer Beobachtungen an Fix-

sternen (Rasch. IV, 181, 209) werden die nachstehenden

Ergebnisse von besonderem Interesse sein ,
welche auf

der Sternwarte zu Greenwich an vernderlichen Sternen

gewonnen worden. Vorausgeschickt sei die Notiz, dass

die Eintheilung der Sternspectra von Secchi sich inso-

fern mit den Sternklasseu Vogel's deckt, dass Secchi's

Typus III ungefhr der Klasse III a und der Typus IV

der Klasse III b entspricht.

I. y Cassiopeiae und Lyrae. Zweck der Beob-

achtungen war, festzustellen, ob in den Spectreu dieser

beiden Sterne helle Linien vorkommen und ob deren

Helligkeit sich ndere; ferner sollte die Wellenlnge

der hellen Linie bei D gemessen werden ,
von welcher

angenommen wird, dass sie die Linie D3 (Helium) sei. Die

Resultate der Untersuchung waren die folgenden:

1) Die Spectra beider Sterne zeigen drei helle

Linien, welche in ihrer Helligkeit vernderlich sind.

In dem Spectrum von y Cassiopeiae ndern sich aber

die drei hellen Linien weder gleichzeitig noch in der-

selben Weise. Bei Lyrae waren die Beobachtungen

nicht gengend, um einen bestimmten Schluss zu ge-

statten
;

sie widersprechen aber nicht einer gleich-

zeitigen Aenderuug aller drei beobachteten Linien.

2) Von den drei hellen Linien sind zwei die Linien

( und F, d. h. die erste und die zweite Wasserstoff-

Linie. Die Messungen, welche ber die Lage der dritten

hellen Linie im Spectrum von Lyrae ausgefhrt

wurden, ergaben im Mittel 5874,26 Zehnmilliontel Milli-

meter; dies deutet also darauf hin, dass sie die soge-

nannte Heliumlinie D3 ist. Ihr Aussehen das einer

schmalen, scharfen und gut begrenzten Linie stimmt

gleichfalls mit dieser Auffassung.

3) Die Beobachtungen von Lyrae gengen nicht

zum Beweise, dass die Schwankungen in der Helligkeit

der Linie I)3 in derselben Periode stattrinden, wie die

Aenderungen der Helligkeit des Sternes selbst; doch

stehen sie auch nicht im Widerspruch mit einer der-

artigen Beziehung. Zhlt mau von dem nchst vorange-

gangenen Hauptmiuimum des Sternes, so war die Linie D3

nach 4 Tagn und 6 Stunden massig hell ; nach 5 Tagen
11 Stunden hell; nach 7d 11h sehr hell; nach 9d9h blass;

nach 9 d 14 h sehr blass und nach 11 d 17 h unsichtbar. Da
das seeuudre Minimum des Sternes 6d 11 h nach dem

Hauptminimum und das dem seeundren Minimum fol-

gende Maximum etwa 9 d 16 1
'> h nach dem Hauptmiuimuin

eintritt, so zeigen die Beobachtungen der Linie D3 ,

dass ihre grsste Helligkeit bald nach dem seeundren

Minimum des Sternes auftritt, und dass sie dann ab-

nimmt bis zu einem Minimum, das kurz nach dem
zweiten Maximum des Sternes sich zeigt.

4) Die Linie D3 ist die auffallendste helle Linie im

Spectrum von Lyrae, aber in dem von y Cassiopeiae

ist es eutweder C oder F.

II. Sterne mit Spectren des dritten Typus Secchi's.

Herr Mauader berichtet zunchst ausfuhrlich ber die

Beobachtungen des vernderlichen Sternes Mira o Ceti,

in dessen Spectrum er ausser den Absorptionsstreifeu

auch eine helle Linie im Violett, wahrscheinlich die

dritte Wasserstoff linie, gesehen hat; die Wellenlnge
derselben war im Mittel aus 12 Messungen gleich 4343.4.

Die Linien D 3 und !' wurden vergeblich aufgesucht.

Besonders werthvoll sind die Messungen der Lage der

Absorptionsstreifen, welche in einer Tabelle zusammen-

gestellt sind; sie beziehen sich auf die Sterne: Oriouis,

,i Pegasi, Persei, Herculis und o Ceti. Wir knnen
nur die Mittelwerthe dieser Tabelle wiedergeben und

bemerken, dass die angegebeneu Wellenlngen den nach

dem rotheu Ende gekehrten Rndern der dunklen

Absorptionsstreifen entsprechen; bei einem Streifen ist

auch der zweite Rand gemessen, dieser Werth ist durch

eine Klammer bezeichnet. Die dunklen Ruder in den

Spectreu der Sterne des dritten Typus haben nach den

Messungen au den genannten vier Sternen folgende

Lagen: 6554; 6163; 6050; 5861; (5825); 5757; 5599;

5449; 5258; 5166; 4955; 4765; 4602; 4388.

III. Die Sterne P. und R. Cygni. Auch bei diesen

Vernderlichen war der Zweck der Untersuchung das

Auffinden heller Linien. R Cygni zeigte am 21. Septbr.

1888 helle Linien bei D3 und bei F, doch konnten wegen

pltzlicher Wolkenbildung keine Messungen ausgefhrt
werden. Am 1. October wurde nur die Linie F hell

gesehen, ihre Wellenlnge wurde gemessen und = 4866

trefundeu. Sonst glich das Spectrum dem der Sterne

von Secchi's viertem Typus; es war durchsetzt von

schattigen, dunklen Banden, welche scharf und dunkel

waren an ihrer weniger brechbaren Seite und ver-

schwommen nach dem Violett. P. Cygni wurde am

1. October beobachtet; sein Spectrum zeigte eine ein-

zige an den Rndern etwas verwaschene, helle Linie,

deren Wellenlnge = 4858,4 gemessen wurde. Andere

helle Linien waren nicht sichtbar.

. IV. Kometen. Der Komet 1888 a (Sawerthal)
wurde am 10., 19. April uud 3. Mai beobachtet. Das

Spectrum war fast ganz coutinuirlich, aber am 19. April

wurden zwei sehr blasse, helle Streifen entdeckt, nahezu,

wenn nicht ganz zusammenfallend mit den Banden im

Grn und Gelb des Spectrums einer Bunsen- Flamme.

Der Streifen im Grn wurde direct verglichen und Hess

keinen Zweifel ber das Zusammenfallen zurck. Der

dritte Kohlenstoffstreifen der im Blau wurde nicht

iranz befriedigend ermittelt ,
aber seine Anwesenheit

wurde vermuthet aus einer geringen localen Erhellung

des continuirlichen Spectrums. Am 3. Mai war keine

Spur des gelben und blauen Streifens im Kometen-

spectrum zu entdecken, und die Anwesenheit des grnen
Streifens konnte nur sehr schwach vermuthet werden.

Das Spectrum des Kometen war factisch ganz couti-

nuirlich
;

es endete ziemlich pltzlich bei D. Das Spec-

trum des Schweifes wurde auf einen bedeutenden Ab-

stand vom Kopfe verfolgt; es unterschied sich aber von

dem des Kernes nur durch eine grssere Blsse.

Der Komet 1888 e (Barnard, September 2.) wurde

am 27. November beobachtet. Das Spectrum war fast

ganz continuirlich. Durch vorsichtiges Verengern des

Spaltes am Spectroskop war es mglich zu erkennen,

dass eine locale, schlecht begrenzte Erhellung vorhanden

war, nahezu entsprechend der grilen Kohlenstoff-Bande,

aber offenbar weiter nach dem Blau hin. Wurde der

Spalt noch mehr verengert, dann verschwand die Er-

hellung und mau sah nur das continuirliche Spectrum.

Die blasseren Theile ausserhalb des Kernes gaben mit

dem schmalen Spalt berhaupt kein Spectrum. Der

Nachweis, dass ausser dem reinen continuirlichen Spec-

trum noch etwas vorhanden sei, war nur sehr unsicher.

H. Krause: Ueber Adsorption und Condensation

von Kohlensure an blanken Glasflchen.

(Annalen der Physik, 1889, Band XXXVI, S. 923.)

Die Fhigkeit des Glases, an seiner Oberflche be-

deutende Mengen von Kohlensure zu condensiren, ist

von Bunsen eingehend, wenn auch nicht Widerspruchs-
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frei, erwiesen worden (Rdsch. I, 307). Dem Wesen dieses

Vorganges nher zu treten, war die Absicht des Ver-

fassers, als er die Frage experimentell zu entscheiden

suchte, ob das an der Glasoberflche vorhandene Alkali

bei der Adsorption der Kohlensure eine Rolle spiele,

und welche. Zu diesem Zwecke wurden die Bansen-
sehen Versuche ber Adsorption von Kohlensure durch

feine Glasfden im evaeuirten und durch Erhitzen auf

500 getrockneten Rume wiederholt an frischen Glas-

fden und an solchen, welche durch Auskochen in ihren

obersten Schichten alkalifrei gemacht worden. Des

Vergleiches wegen wurde auch eine Versuchsreihe in

ganz leeren Rhren gemacht. In jeder Versuchsreihe

folgte der Messung des verschwundenen C02
- Volumens

bei absoluter Trockenheit die Beobachtung ber das

Verhalten der C02 ,
nachdem etwas Wasser in den Ver-

suchsraum eingefhrt war. Die Resultate der Arbeit

waren die folgenden :

1) Bei Abwesenheit von Wasser findet an blanken

Glasflchen
, mgen dieselben alkalihaltig oder durch

Behandlung mit siedendem Wasser an ihrer Oberflche

selbst alkaliarm gemacht worden sein, berhaupt keine

Condensation oder merkliche Adsorption des zugeleiteten
und dadurch mit den betreuenden Flchen in Berhrung
gebrachten Gases statt, und zwar weder im ersten Augen-
blick, noch im Laufe der Beobachtungszeit (bis zu

mehreren Wochen). Die leeren Rhren zeigten den

gleichen Verlust an C
2 ,

wie die mit Glasfden von ber

1 rjm Oberflche gefllten.

2) Wird den von Feuchtigkeit vollstndig befreiten

Fden Wasser zugefhrt, so stellt sich sofort eine Ver-

dichtung des Gases an der Glasoberflche ein, und zwar

ist dieselbe an der alkalireichen Oberflche bei Weitem

strker, als an der alkalirmeren. In beiden Fllen ist

die Condensation in den ersten Minuten eine lebhafte.

3) Die auf der alkalireichen Oberflche von Glasfden

zurckgehaltene ,
bei den successive erhhten Tempe-

raturen nicht verdampfbare Wassermenge ist grsser,
als bei denjenigen Glasfden, welchen durch Behandlung
mit siedendem Wasser an der Oberflche Alkalien ent-

zogen worden sind. Ferner gelingt es in krzester Zeit,

namentlich bei niederen Temperaturen, durch Trocken-

strom die. Feuchtigkeit von den gekochten Flchen zu ent-

fernen.

Paul Janet: Ueber den gegenseitigen Einfluss
zweier rechtwinkliger Magnetisirungen des
Eisens. (Comptes rendus, 1889, T. CVIIi, p. 398.)

Die Aufgabe, welche Herr Janet durch das Expe-
riment zu lsen suchte, war die Prfung, ob ein in be-

stimmter Richtung durch eine gegebene magnetisirende
Kraft magnetisirtes Stck Eisen seinen Magnetismus
verndert, wenn eine neue Magnetisirung, die zur ersten

senkrecht ist, hergestellt oder unterbrochen wird. Die

Versuche wurden an einer Eisenrhre angestellt, welche

man der Lnge nach magnetisiren konnte mittelst einer

auf ihrer Oberflche gewickelten Drahtspirale, und trans-

versal durch einen Strom, der die Rhre in der Richtung
ihrer Lnge durchfloss.

Durch einen Strom in der Eisenrhre, der bald

unterbrochen wird, erzeugt man einen zurckbleibenden,
transversalen Magnetismus. Erzeugt man dann einen

longitudinalen Magnetismus, so beobachtet man, dass der

ganze restirende transversale Magnetismus verschwindet.

Ebenso verschwindet der remanente transversale Magne-
tismus, wenn man einen Constanten longitudinalen

Magnetismus in der Rhre hergestellt hatte, dann durch

Herstellung und Unterbrechung der transversalen Magne-
tisirung einen remanenten Quermagnetismus erzeugte

und nun die longitudinale Magnetisirung unterbricht.

Somit veranlasst sowohl die Herstellung wie die Unter-

brechung eines longitudinalen Magnetismus das Ver-
schwinden des remanenten transversalen Magnetismus.
Fr diesen Zweck gengt eine einzige Herstellung oder

Unterbrechung des longitudinalen Magnetismus ,
wenn

der transversale Magnetismus im Verhltniss zum longi-
tudinalen sehr schwach ist. Sonst aber muss man ge-
whnlich die Herstellung und Unterbrechung des longi-
tudinalen Magnetismus fters wiederholen.

Die Eisenrhre werde transversal magnetisirt ,
so

dass ihr Gesammtmagnetismus sich aus dem temporren
und remanenten zusammensetzt; stellt man jetzt eine

longitudinale Magnetisirung her, so beobachtet man eine

pltzliche Zunahme des gesammten transversalen Magne-
tismus; dieser Zuwachs heisse der supplementre" trans-

versale Magnetismus. Man kann nun den Lngsmagne-
tismus beliebig oft unterbrechen und herstellen, ohne
dass sich etwas ndert. Unterbricht man aber den

Strom, der den Quermagnetismus erzeugt, so verschwin-

det ein Theil des transversalen Magnetismus ,
der stets

ziemlich gleich ist dem Gesammtmagnetismus, whrend
der supplementre" zurckbleibt. Um auch diesen zum
Verschwinden zu bringen, muss man den Lngsmagne-
tismus herstellen oder unterbrechen, je nachdem er fehlt

oder vorhanden ist.

Einige weitere gegenseitige Beeinflussungen des trans-

versalen Magnetismus durch den longitudinalen sollen

unerwhnt bleiben, um das Verhltniss nicht zu complicirt
erscheinen zu lassen. Hervorgehoben muss jedoch werden,
dass smmtliche Erscheinungen auch in umgekehrter
Weise hergestellt werden konnten; d. h. in allen Fllen
war es ebenso mglich, den longitudinalen Magnetismus
durch den transversalen zu beeinflussen. Das Resultat

der ganzen Untersuchung lsst sich schliesslich wie folgt

ausdrcken :

Die Herstellung oder die Unterbrechung einer Magne-

tisirung erzeugt unter allen Umstnden auf einen senk-

recht zu ihm gerichteten Magnetismus die Wirkungen,
welche unter gleichen Bedingungen ein Stoss hervor-

rufen wrde.

Augiisto Righi: Einige Versuche ber die Ent-

ladung einer starken Batterie. (Atti Jella R.

Accdemia dei Lincei, Rendiconti, 1888, Ser. 4, Vol. IV (2),

p. 444.)

Eine Batterie
,

aus 108 Condensatoren bestehend,

deren Beschreibung und Anordnung hier bergangen
werden kann, wird durch eine Holtz'sche Maschine ge-

laden und giebt Entlad ungserscheinungen, welche Herr

Righi schon frher vielfach zur Demonstration der

atmosphrischen Elektricitt und der Blitze verwendet

hat. Die interessanten, neuen Versuche, welche mit

dieser ungewhnlichen Elektricittsmenge angestellt wor-

den, waren folgende.
Ein Platindraht von 3V2

m Lnge und V20 mm Dicke

wird von der Entladung der Batterie geschmolzen, und

verwandelt sich momentan in einen schnen Kranz

glhender Kgelchen ;
nimmt man aber eine krzere

Drahtstrecke, etwa von nur lV2 m, so sieht man im Mo-

mente der Entladung einen weissen Funken von lV2 m
Lnge an der Stelle, welchen der Faden eingenommen

hatte; derselbe ist geradlinig, wenn der Draht diese

Form hatte, und gekrmmt wie der Draht, gleichgltig,

welche Gestalt man diesem gegeben hatte. Natrlich

findet man nach der Entladung vom Drahte keine Spur

mehr, nur ein leichter Rauch steigt von dem Funken

auf, der einen charakteristischen Geruch verbreitet.
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Mit Drhten aus Eisen, Kupfer, Gold, Stahl, Mag-

nesium, Zinnfolie erhalt man eine hnliche Erscheinung;

nur wird der Funke gelb beim Eisen und Gold, grnlich
beim Kupfer. Ferner ist bei diesen Metallen der auf-

steigende Hauch dichter und reichlicher, aber er ver-

breitel nicht den stechenden Geruch, wie beim Platin.

Die Bildung dieses Funkens erklrt Herr Righi in

der Weise, dass bereits die ersten Theile der Entladung

ausreichen, um den Draht zu verdampfen; der Rest der

Entladung findet dann eine Sule Metalldampf von hoher

Temperatur, welche ihm einen leichten Durchgang ge-

gestattet, wie verdnntes Gas. Es bildet sich gewisser-

maassen fr einen Moment eine Geissler'sche Rhre,
deren Wnde aus d>r kalten, umgebenden Luft bestehen,

und die mit Metalldampf gelullt ist. Ein Experiment,

bei welchem die Entladung auf die Mitte eines ausge-

spannten Drahtes gerichtet war, erwies die Richtigkeit

dieser Erklrung.

K. S. Kristensen: Leiden frost's Phnomen.
(Tidsstrift for Physik og Chemie, 188*, p. 161. Rel'er. in

Beibltter, 1889, Bd. XIII, S. 155.)

Der Verfasser weist nach, dass die durch Strahlung

von der heissen Schale zu dem Tropfen bergefhrte
Wrme nicht gengt, um das L ei d en fr o st 'sehe

Phnomen zu erklren, dass man vielmehr auch der

durch Leitung durch den Dampf bergefhrten Rech-

nung tragen muss. Setzt man die Temperatur der

Schale zu 200, die des Tropfens zu 100, setzt man
Schale und Tropfen absolut schwarz voraus, und nimmt

man das Wrmeleitungsvermgen des Dampfes gleich

dem der Luft, so sind die durch Leitung und Strahlung

bergefhrten Wrmemengen gleich, wenn der Abstand

zwischen Schale und Tropfen 0,135 cm betrgt. Da
hier die Annahmen fr die Strahlung zu gnstig ge-

macht sind
,

so berwiegt sicher die durch Leitung

bergefhrte Wrmemenge.

T. E. Tliorpe: Die Zersetzung von Schwefel-
kohlenstoff durch Stoss. (Abstracts of the

Proceedings of the Chemical Society, 1889, Nr. 64, p. 33.)

Bei Untersuchung der Wirkung einer flssigen Ka-

lium - Natiium -Legirung auf Schwefelkohlenstoff hatte

Verfasser eine gelblichbraune ,
feste Substanz erhalten,

welche mit grosser Heftigkeit explodirte, wenn sie dem
Druck oder der Reibung ausgesetzt wurde. Wenn die

Explosion in Gegenwart von Schwefelkohlenstoff er-

folgte, wurde dieser-Krper in seine Bestandtheile zerlegt.

Da der Schwefelkohlenstoff eine eudothermische

(unter Entwickelung von Wrme sich bildende) Verbin-

dung ist, so suchte Herr Thorpe zu ermitteln, ob nicht

vielleicht sein Dampf in seine Elemente zerlegt werden

knne durch Explosion verschiedener detonirender

Stoffe, z. B. von Knallquecksilber. Er fand, dass in der

That eine solche Zersetzung eintritt, wenn man eine Pa-

trone von 0,05 g Knallquecksilber in einer starken Glas-

l. hre explodirt, welche einige Cubikcentimeter Schwefel-

kohlenstoff-Dampf enthlt. Der Schwefelkohlenstoff wird

sofort in seine Bestandtheile zerlegt, welche die Innen-

wand der Rhre bedecken. Das Experiment kann ge-

fahrlos angestellt werden als Vorlesungsversuch zum
Demonstriren der Thatsache, dass endothermische Sub-

stanzen durch Stoss in ihre Bestandtheile zerfllt werden

knnen.

(all Hess: Beschreibung des Auges vonTalpaeuro-
paea und von Proteus anguineus. (v.Graefe's
Archiv f. Ophtalmologie, 1889, Bd. XXXVI, S. 1.)

Das Auge des Maulwurfes galt bisher als ein ver-

kmmertes Organ, dessen Function wegen der unter-

irdischen Lebensweise des Thieres eine beschrnkte,
wenn auch nicht unmgliche ist, da lichtpereipirende

Organe in demselben schon lange bekannt sind. Erst

in neuester Zeit wurde von K a d y i in einer in pol-

nischer Sprache publicirten Arbeit auf Grund ana-

tomischer Untersuchungen der Nachweis gefhrt, dass

das .Maulwurfsauge sehtchtig ist, und dass die ein-

gehende Berechnung der Refractionsverhltnisse hch-
stens eine Kurzsichtigkeit desselben ergebe. Herr Hess
hat nun dieses winzige Orgau ,

welches in seiner Axe
lmm lang und im Aequator 0,9 mm dick ist, mit Hlfe
der neuesten mikroskopischen Technik der Hrtung und

Vergrssernng einer erneuten Prfung unterzogen und

konnte in Bezug auf die Anwesenheit aller zum Sehen

erforderlichen Elemente der hchst entwickelten Augen
die Angaben K adyi's voll besttigen; hingegen kommt er

in Betreff der physikalischen Verhltnisse des Maulwurts-

auges zu anderen Ergebnissen als sein Vorgnger. Wenn
er auch die Messungen der einzelnen Theile des Auges
nicht fr genau genug hlt, um exaete physikalische

Berechnungen auf dieselben zu basiren, so ist doch so viel

sicher, dass eine Kurzsichtigkeit aus den gemessenen
Werthen nicht abgeleitet werden kann, vielmehr scheint

das Maulwurfsauge in Bezug seiner Brechungsverhlt-
nisse sich vom normalen nicht zu unterscheiden. Das

physiologische Motiv fr die Kurzsichtigkeit , dass der

Maulwurf in seinen unterirdischen Gngen auf das Sehen

in der Nhe angewiesen sei und sich demselben anpasse,

hlt Herr He ss nicht fr richtig, da dasThier in seinen

Gngen kaum Licht genug erhlt, um berhaupt sehen

zu knnen, vielmehr das Auge sicherlich nur an der

Oberflche gebrauche.
Das Studium des Maulwurfsauges fhrte Herrn Hess

dazu, auch andere angeblich rudimentre Augen anato-

misch zu untersuchen
;
zunchst das des Proteus angui-

neus (Olm). Die Untersuchung dieses bisher nur sehr

wenig erforschten Organes fhrte zu dem interessanten

Ergebnisse, dass die Theile des Auges, welche sich durch

blasenartige Ausstlpung des Gehirns entwickeln
,

die

Netzhaut mit ihren Anhngen vorhanden seien, whrend
die durch Einstlpung aus dem usseren Keimblatte

sich ausbildenden Theile, wie die Linse und ihre An-

hnge, im Proteus-Auge fehlen, woraus Verfasser den

Schluss ableitet
,

dass die Bildung der nach ihrem Ur-

sprnge (aus dem inneren und usseren Keimblatt) ge-

sonderten Bestandtheile der Augen von einander unab-

hngig ist. Resmirend drckt Verfasser das Resultat

seiner Untersuchung wie folgt aus:

Whrend wir im Maulwurfsauge ein Organ kennen

gelernt haben, das trotz seiner ausserordentlichen Klein-

heit fr die Perception der Aussenwelt alle Bedingungen
erfllt zeigt, und bei dem auch alle accessorischen Organe

gut entwickelt sind, tritt uns im Proteusauge eine

Bildung entgegen ,
die nicht sowohl ein verkmmertes

als vielmehr ein nicht zur vollen Entwickelung gekom-
menes Auge darstellt, und welches hchstens vielleicht

zur Wahrnehmung von hell und dunkel geeignet er-

scheint. Es ist von Interesse zu sehen, wie nach dem
Sistiren der Entwickelung des Auges auch die Bildung
smmtlicher accessorischer Theile desselben vollstndig

unterblieben ist.

W.Zopf: Ox alsu reghrung bei einem typi-
schen Saccharomy ceten. (Bei-, d. deutsch, botan.

Gesellsch., 1889, Bd. VII, S. 94.)

Bei einer Untersuchung ber die Pilze des Baum-
wollsaatmehls isolirte Herr Zopf einen kleinen Hefe-

pilz, der bei seiner Entwickelung auf Bierwrze-Gelatine

sich als echter Saccharomyces herausstellte. Die durch

die morphologischen Befunde erzeugte Vermuthung,
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dass der Pilz in ghrfhigen, zuckerhaltigen Nhrlsun-
gen alkoholische Ghrung hervorrufen werde

, ging
jedoch nicht in Erfllung; vielmehr zeigten sich, nach-
dem Reinkulturen lngere Zeit mit passender Trauben-

zuckerlsuug ausgesetzt waren, im Bodensatze neben
den Zellen des Saccharomyces (den Verfasser ,S. Han-
senii" genannt hat) auffalleud viele Krystalle, die dem
Kalkoxalat sehr hnlich waren und sich bei der Unter-

suchung auch als solches erwiesen. Da die Kultur sich

bei eingehender Untersuchung vollkommen reiu er-

wiesen, unter genau gleichen Bedingungen ohne diesen

Saccharomyces ausgesetzte Coutrolgefsse aber kein
Kalkoxalat ergeben hatten, so schliesst Verfasser, dass
dieser Pilz ein Oxalsurebildner sei.

Nun wurdeu mehrere Versuchsreihen zur Entschei-

dung der Frage ausgefhrt, aus welchen Kohlenstoff-

verbindungen der Saccharomyces Hansenii Oxalsure zu

erzeugen vermag. Das Resultat war, dass es sowohl

Kohlenhydrate der Traubenzuckergruppe, wie der Rohr-

zuckergruppe ,
als auch mehrwerthige Alkohole (Dulcit,

Glycerin, Mannit) zu Oxalsure zu oxydiren im Stande
ist. Hervorzuheben ist noch, dass zur Erzielung irgend
erheblicher Mengen von Oxalat monatelange Kulturen
dieses Saccharomyces nothweudig waren, whrend andere

Pilze, z. B. Sclerotinia sclerotiorum, gleiche Oxalatmengen
in viel krzerer Zeit erzeugen.

J.v.Sachs: Beispiele geotropischer Krmmungen
aufrecht wachsender Sprossachsen, auf
sieben Tafeln dargestellt. (Arbeiten aus dein

botanischen Institut zu Wrzburg, Bd. III.)

Den klassischen Untersuchungen ber Wachsthum
und Geotropismus, welche Herr v. Sachs vor langen
Jahren verffentlicht hat, und deren Ergebnisse Jeder-
mann aus des Verfassers Lehrbuch" und Vorlesungen"
bekannt sind

, beabsichtigte derselbe schon seit Anfang
der siebziger Jahre eine weitere ausfhrliche Abhand-
lung folgen zu lassen. Es verblieb indessen bei einer

vorlufigen Mittheilung Ueber Wachsthum und Geo-

tropismus aufrechter Stengel", welche 1873 in der Flora"

erschien, da Verfasser, von anderen Arbeiten in An-

spruch genommen, die Ausfhrung seiner Absicht immer
wieder hinausschob und endlich ganz - aufgab. Unter
solchen Umstnden muss es mit Befriedigung erfllen,
dass wenigstens nicht das ganze kostbare Material jener
Untersuchungen fr die Wissenschaft verloren ist. Die

vorliegenden Tafeln bringen eine Auswahl aus den zahl-

reichen Umrisszeichuungeu und Notizen des Verfassers,
welche derselbe iu der Ueberzeugung verffentlicht,
dass nur sehr wenige Personen geotropische Krm-
mungen in ihrer ganzen Eigentmlichkeit und Schn-
heit gesehen haben". Was diese Zeichnungen schon
usserlich auszeichnet, ist, dass sie in der natrlichen
Grsse der PHanzenorgaue zur Ausfhrung gebracht
sind. So treten die Krmmungserscheinungen in ihren
Einzelheiten aufs Klarste hervor, und ausserdem knnen
die Tafeln, auf Pappe gezogen, als geeignetes Demon-
strationsmaterial bei Vorlesungen verwendet werden.
Vier Gesichtspunkte waren bei der Auswahl der Ab-
bildungen vorwiegend maassgebend : 1) sollten die Form-
vernderungen, welche ein horizontal gelegter, vorher
vollkommen gerade aufrecht gewachsener Spross im
Laufe einiger Stunden oder Tage erkennen lsst, in

ihren wichtigsten Stadien dargestellt werden
; 2) war

besonders die theoretisch sehr wichtige Ueberkrmmung,
welche dem Uebergang in die bleibende, aufrechte Stel-

lung vorhergeht, nebst den damit verknpften Erschei-

nungen zu bercksichtigen ; 3) sollten einige Beispiele der

geotropischen Nachkrmmuug wiedergegeben werden;
4) wollte Verfasser den eigentmlichen Verlauf der

geotropischen Aufwrtskrmmung iu solchen Fllen
zur Anschauung bringen , wo die vorher aufrecht ge-
wachsenen Sprosse in umgekehrter Lage, mit dem
Gipfel abwrts, aufgestellt werden.

Das Verfahren, welches Herr v. Sachs zur Gewin-
nung der Umrisse anwandte, wird von ihm in einer den
Tafeln beigefgten Erklrung" nher auseinandergesetzt.
Lehrenden und Lerneudeu werden die originellen und
schnen Darstellungen lebhafte Befriedigung gewhren.

F. M.

Vermischtes.
Die Untersuchung der Wrmeverhltuisse der

Sss wasserseen, welche in dem letzten Jahrzehnt
durch die Thermometer von Mil ler-Casella und vou
Negretti und Zambra mglich geworden, hat gezeigt,
dass die alte Vorstellung, nach welcher am Boden stets
eine Temperatur von 4 und dichtestes Wasser ange-
troffen werde, der Wirklichkeit keineswegs entspreche.
Herr F. A. Forel glaubt den neu gewonnenen That-
sachen am besten dadurch Ausdruck geben zu knueu,
dass er die Seen in Bezug auf ihre Wrmeverhltuisse
wie folgt eintheilt: Wenn das Klima so warm ist, dass
die Temperatur der oberen Schichten niemals unter 4"

sinkt, so nimmt die Wrme nach der Tiefe regelmssig
ab, die thermische Schichtung ist eine regelmssige ;

der
See hat einen tropischen Typus. Ist das Klima weniger
warm, erwrmen sich die oberflchlichen Schichten im
Sommer ber 4, whrend sie sich im Winter unter 4

abkhlen, so wechselt die Schichtung zwischen der
directen und umgekehrten Form; der See hat den
Typus der gemssigten Zone. Weuu endlich das Klima
sehr kalt ist, und die Oberflche selbst im Sommer sich
nicht ber 4 erwrmt, so ist die Schichtung eine um-
gekehrte ,

die Wrme nimmt nach der Tiefe hin zu,
mau hat einen See des polaren Typus. Jeder dieser drei

Typen zerfllt wieder iu zwei Klassen, je nachdem der
See tief oder flach ist. Die Seen, welche eine grssere
Tiefe als 100 m bis 150 m haben, nehmen in ihren tiefe-

ren Schichten au den jhrlichen Wrmeschwankungen
keinen Antheil

, sie haben dort eine constaute Wrme,
welche nur langsame Aeuderungen in grossen Epochen
(lustrale Variationen) zeigt. Iu dieser Weise entstehen
sechs Klassen von Seen, und die Zugehrigkeit zu einer
unter diesen, welche vollkommen die Wrmeverhltnisse
des Sees charakterisirt

,
ist abhngig von den klima-

tischen Verhltnissen der Gegend, wie vou den localen
Verhltnissen der Tiefe und Wassermasse.

Die neuesten Verbesserungen des Phonographen
durch Edison und Tainter, welch letzterer seinen

Apparat Graphophon" genannt hat, haben Herrn
E. Me residier bestimmt, das Problem der Tele-
phonographie in Angriff zu nehmen, und wie er iu
den Comptes rendus vom 1. April berichtete, mit Erfolg.
Seine Versuche konnten noch nicht mit verbesserten

Phonographen, an denen die gesprocheneu Schwingungen
auf einer Wachsschicht fixirt werden, angestellt werden,
sondern an einem alten Modell mit Zinnfolie: Au einem
gewhnlichen Phonographen nderte er das Mundstck,
welches die Membran mit dem zeichnenden Stift ent-

hlt, so, dass die Membran mit der Eisenplatte eines

Telephons vertauscht, oder statt des Mundstckes eiu Mi-

krophon angebracht werden konnte. Zunchst wird nun
das gewhnliche Mundstck aufgeschraubt, das auf dem
Phonographen die Tne oder Worte, die man krftig
und scharf hervorbringt, iu bekannter Weise verzeichnet.
Dann ersetzt man das Muudstck durch das Telephon
oder das Mikrophon und schaltet diese in gewhnlicher
Weise in eine Telephonleitung ein. Wenn man nun die
Walze des Phonographen dreht, bertrgt der Stift die
Eindrcke der Zinnfolie auf die Telephonplatte, deren

Schwingungen als telephonischer Geber die gewhnlichen
Wirkungen hervorruft; man hrt in einem Empfaugs-
Telephon die Tne und Worte, welche gegen den Phono-

grapheu gesprochen worden waren. Die Uebertraguug
gelingt vollkommen, natrlich mit den Mngeln, welche

berhaupt der phonographischen Wiedergabe anhaften.

Am 22. Mai starb zu Versailles der Mathematiker

Halphen, Mitglied der Academie des sciences, im Alter
von 45 Jahren.

Am selben Tage starb zu Paris Herr Gaston P I ante
,

der sich durch seine elektrischen Untersuchungen allge-
mein bekannt gemacht hat.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklark, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.
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Eigenschaften des Nilwassers. S. 311.

Michel Eugene Chevreul. f S. 311.

Vermischtes. S. 312.

Ueber das sichtbare und photographische

Spt'cliuni des grossen Nebels im Orion.

Von William Huggins D. C. L., L. L. D.. F. R. S.,

und Frau Huggins,

gelesen iu der Royal Society am 2. Mai.

(Originalmittheilung ').

Ich habe den Namen der Frau Huggins auf den

Titel der Abhandlung gesetzt, weil sie nicht bloss im

Allgemeinen bei der Arbeit geholfen, sondern wieder-

holt selbstndig die schwierigen Ocular-Beobachtungen

ausgefhrt hat.

Im Jahre 1882 hatte ich die Ehre, der Royal

Society eine Notiz ber das photographische Spec-
tnini dieses Nebels vorzulegen, in welcher ich eine

neue helle Linie im Ultraviolett beschrieben und

dieser eine Wellenlnge von etwa 3730 gegeben habe.

Ausser dieser neuen Linie waren noch die Wasserstoff-

linien II und II y , welche ich mit dem Auge in

meinen frheren Beobachtungen des sichtbaren Spec-
trums entdeckt hatte, auf der Platte zu sehen.

Wegen der Lichtschwche des Ohjectes musste

der Spalt ziemlich breit eingestellt werden, und aus

diesem Grunde konnte der Charakter der Linie und

ihr Ort, wie ich dies in der Abhandlung angegeben,
nicht mit der wuschenswerthen Genauigkeit fest-

gestellt werden.

j
Der gtigen Vermittelung des Herrn Professor

11. ('. Vogel in Potsdam verdanken wir die Mittheilung
dieser wichtigen Abhandlung des berhmten englischen

Astrophysikers, die wir in wrtlicher Uehersetzung unseren

Lesern wiedergeben. Ited

Am 5. Februar 1888 wurde eine Photographie
des Spectrums dieses Nebels mit einem schmalen

Spalt erhalten
;
soweit es sich um die wesentlichen

Theile handelte, wurde derselbe Apparat wie in

meiner Abhandlung ber die Photographischen

Spectra der Sterne" benutzt.

Auf dieser Photographie sieht man ausser der

starken Linie bei ungefhr A 3730 ein Paar weniger
auffallende Linien an der weniger brechbaren Seite

der starken Linie.

Die vorhandenen contiuuirlichen Spectra rhren
her von zwei der vier hellen Sterne des Trapez,
welche auf den Spalt fielen.

Quer durch diese continuirlichen Spectra verlaufend

kann man mindestens vier Gruppen von hellen Linien

sehen, von denen die grssere Zahl in den Nebel

hinein eine kurze Strecke weit von den Sternspectren

verfolgt werden kann.

Es ist kaum nthig, die Wichtigkeit dieser Be-

obachtung zu betonen, da sie zeigt, dass diese Sterne

des Trapez nicht bloss optisch mit dem Nebel in Ver-

bindung stehen, sondern auch physikalisch mit

ihm verknpft sind und sehr wahrscheinlich aus der

Gasmasse des Nebels sich verdichtet haben. Diese

Beobachtung scheint auch zu zeigen, dass der ganze
Nebel nicht in einer grsseren Entfernung von uns

sich befindet als die, welche wir diesen Sternen zu-

schreiben wrden, wenn sie allein am Himmel auf-

treten wrden.
Die erste Gruppe von sechs Linien liegt zwischen

A 41 IG und A UG7. Die Linien dieser Gruppe er-

strecken sich nicht weit von den contiuuirlichen
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:

I

II.

III.

Sternspectren weg, mit Ausnahme von zwei Linien.

Diese kann man schwach auch auf einer anderen Photo-

graphie sehen, die 1889 gewonnen worden. Weiter-

hin sieht man eine schwchere Gruppe, wahrscheinlich

von vier Linien, ein wenig jenseits h. Ich bin ziem-

lich sicher, dass diese Linien sich in den Nebel hinein

erstrecken. Die dritte Gruppe von A 3896 bis

A 3825, in welcher es mir gelungen ist, zehn

Linien zu messen, ist blass; gleichwohl ist hier kein

Zweifel, dass dieselben Linien auch in der angrenzen-

den Nebelmasse vorhanden sind. Zwei Linien, etwas

brechbarer als die 1882 gesehene starke Linie, liegen

bei etwa A 3709 und A 3699. Ich habe die Ver-

muthung einer blassen Gruppe an dieser Stelle und

ebenso von einer anderen Gruppe an der weniger

brechbaren Seite von G.

Ich werde weiter unten die wahrscheinliche

chemische Bedeutung dieser Linien behandeln. Die

Linien dieser Photographie sieht man in Nr. I. der

beistehenden Figur.

Piff. 1.

Zur Zeit, als Orion eine gnstige Stellung hatte fr

die Beobachtung im Jahre 1888 und im gegenwrti-

gen Jahre, hat das ungewhnliche Anhalten schlechten

Wetters es mir nicht mglich gemacht, eine so voll-

stndige Darstellung des Nebelspectrums in dem

photographischen Theil zu geben, als wenige wirklich

schne Nchte mir es gestatten wrden. Gleichwohl

erhielt ich am 28. Februar dieses Jahres eine andere

Photographie, bei sehr engem Spalt, welche einige

neuere Aufschlsse ber die Natur seines Spectrums

giebt. Beim Anblick der Photographie war ich er-

staunt
,

die starke Linie bei etwa 3730 nicht zu

sehen, welche der auffallendste Charakterzug der 1888

gewonnenen Photographie gewesen war. Das Linien-

paar in der Nhe derselben an der weniger brech-

baren Seite, das ich zuerst 1888 gefunden hatte, ist

vorhanden; und bei einer weiteren Untersuchung
der Platte entdeckte ich in der noch brechbareren

Gegend zwei andere Linienpaare, die hchst wahr-

scheinlich rhythmisch mit diesen verknpft waren;

das von einer dritten Linie begleitete letzte Paar

lag an der ultravioletten Grenze extraterrestrischen

Lichtes.

Ich war auch im Stande, zwei von den hellen

Linien schwach zu sehen, welche ich quer durch die

continuirlichen Spectren der helleren Sterne des

Trapez in meiner Photographie von 1888 beschrieben

Fig. 2.

18S:

'-

habe. Es ist nicht ganz sicher, ob diese sehr blassen

und kurzen Linien wirklich von der eigentlichen

Nebelmasse herrhren, oder ob sie auf die Platte

gekommen sind, weil die Sterne des Trapez zufllig

auf den Spalt fr eine zu kurze Zeit gefallen sind,

um den continuirlichen Theil ihrer Spectra zum Aus-

druck zu bringen. Keine Spur eines continuirlichen

Spectrums kann auf der Platte gesehen werden, aber

diese Linien erstrecken sich auf der Platte von 1888

ber das continnirliche Spectrum der Sterne des

Trapez hinaus.

In der beifolgenden Zeichnung sind die Lagen des

Spaltes auf dem Nebel angegeben in Beziehung zu

dem Trapez und den

wohl bekannten drei

Sternen in der Nhe
desselben l

)
fr die Pho-

tographien 1882, 1888

und 1889.

Ich bedauere ausser-

. ordentlich, dass schlech-

tes Wetter es mir un-

mglich machte, die Umstnde zu ermitteln, von

denen das Verschwinden der starken Linie in der

Gegend von A 3730 abhing. Beide Photographien,

welche diese Linie zeigen ,
schliessen zwei Sterne

des Trapez ein, und es knnte mglich sein, dass

diese starke Linie in den Spectren der Sterne so ver-

knpft ist mit den Gruppen in ihrer Nhe, dass sie

nur in den Theilen des Nebels erscheint, welche strker

condensirt sind. Wenige Photographien mit auf den

Nebel verschieden eingestelltem Spalt wrden zweifel-

los diesen Punkt aufgeklrt haben. Die Vermuthung

drngt sich stark auf, dass die fleckige und unter-

brochene Beschaffenheit der Nebelsubstanz, wie sie

sich darstellt in Lord Rosse's Zeichnungen aus

Ocularbeobachtungen ,
und noch berraschender zu

Tage tritt auf den jngsten Photographien von Herrn

Common und Herrn Roberts, in Zusammenhang
stehen mag mit den Unterschieden des Spectrums in

der photographischen Region ,
obschon im sichtbaren

Theile keine Aenderung im Spectrum der vier hellen

Linien zu bemerken ist, ausser einigen geringen Ilellig-

keitsunterschieden der Linien.

Vor dem nchsten Winter knnen wir nicht ber die

neuen Aufschlsse hinausgehen, welche diese Photo-

graphien uns gewhren. Auf der Platte der Photo-

graphie von 1889 sind zum Vergleich zwei Paare von

Spectren aufgenommen: Zwei Spectra von brennen-

dem Magnesium, eine ber, die andere unter dem

Nebelspectrum, und zwei hnlich arrangirte Spectra

vom Himmelslicht.

Aus den Photographien von 1888, die mit engem

Spalt aufgenommen sind, ergiebt sich, dass der Ort,

den ich 1882 dieser Linie zuschrieb, nur ein un-

gefhrer ist, wie ich es mit dem damals benutzten,

weiten Spalt erwartet hatte. Aus der letzteren

Photographie erkenne ich, dass der weite Spalt zur

M In unserer Zeichnung fortgelassen. Ked.
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Erstes Paar etwa

Zweites Paar

Folge gehabt, dass die starke Linie sicli mit einer

nahen Linie vereint, und dass ich 18*2 die Mitte der

breiten Baude gemessen habe, diu entstanden war

durch die Vereinigung der breiten Bilder von zwei

Linien. Ihre Lage ist etwa sechs Zchnmilliontel

Millimeter nach der brechbareren Seite. Sie stimmt

daher nicht, wie ich damals verinuthct
,

mit der

Wasserstoff-Linie in meinen Spectren weisser Sterne.

Eine Feststellung der Lage dieser Linie in Beziehung
zu der Drillingsliuie im Spectrum der Magnesium-
Flamme wird weiter unten gegeben , wenn ich zur

Vergleichung dieses Spectrums mit dem des Nebels

komme.
Der Ort des Liuienpaares, das etwas brechbarer

als diese starke Linie, mit ihr auf der Photographie
von 1 888 gesehen wird und ohne dieselbe vor-

handen ist auf der Photographie von 1889, und

die Orte der zwei anderen brechbareren Paare, die

vermuthlich mit dem ersten Paare in Zusammenhang
stehen, sind in folgender Tabelle gegeben:

JA 3752,0
' "

| 3741,0

j 3285,0
'

l 3275,0
Linie bei . . . . 3060,0

... D I 3053,0
Drittes Paar . . . .

j ^
Diese drei Linienpaare sind auf dem Spectrum

Nr. III. der Platte dargestellt. Auf beiden Photo-

graphien vernmthe ich Andeutungen anderer Linien,

welche zu blass sind, um eine sichere Entscheidung
darber zu gestatten, ob sie wirkliche Linien sind,

oder nur Uuvollkomiuenlieiten der (photographischeu)
Haut.

Das sichtbare Spectrum.

a) Hellste Linie. 1872 habe ich als Resultat

zahlreicher, directer Vergleicbungen dieser Linie mit

der hellsten Linie des Stickstoff-Spectrums festgestellt,

dass die Nebelliuie merklich zusammenfiel mit der

Mitte der weniger brechbaren Linie der Doppellinie
des Stickstoffes". Um Wiederholungen zu vermeiden,
will ich diese Linie Nj nennen. Ausser wenn es

anders augegeben wird, bediene ich mich dieser

Stickstoffliuie einfach als eines zuverlssigen Ortes

im Spectram ,
ohne irgend eine Beziehung zu ihrer

chemischen Bedeutung.
Bei einer noch sorgfltigeren Prfung des Ortes

der Nebellinie, um zu bestimmen, ob irgend ein An-

zeichen vorliegt fr relative Bewegungen der gasigen
Nebel in der Gesichtslinie, fand ich einige experi-
mentelle Schwierigkeit in dem Umstnde, dass die

Nebellinie schmal und scharf, hingegen N
t ver-

schwommen ist. Glcklicher Weise fand ich eine

passendere, zuverlssige Vergleichslinie in einer

schmalen Blei -Linie, welche fast auf die Mitte von

N] fllt. Im Deeeinber 1872 verglich ich diese Linie

direct mit N, und fand ihre Lage hinreichend nahe,

um als zuverlssige Vergleichslinie zu dienen.

Sechs andere gasige Nebel wurden gleichfalls ge-

prft, jeder an mehreren Nchten, mit dem Ergebuiss,

dass in keinem Falle irgend eiue Aenderung der

relativen Lage der Nebellinie zu der Bleiliuie ent-

deckt wurde'-

.

Bei der gleichzeitigen Beobachtung der Nebelliuie

und der Bleiliuie wurde gefunden, wenn die Bleiliuie

etwas weniger hell gemacht wurde als die Nebelliuie,

dass der kleine Ueberschuss scheinbarer Breite dieser

letzteren Linie die Bleilinie um ein sehr geringes

!
Stck an ihrer weniger brechbaren Seite zu ber-

ragen schien
,

so dass die brechbarereu Seiten der

beiden Linien in einer geraden Linie quer durchs

Spectrum zu verlaufen schienen. Die Uebereinstim-

mung der Lage beider Linien wurde durch die Beob-

achtung erwiesen, dass, wenn die Linie des Nebels

das Feld des Spectroskops durchsetzte und man die

Bleilinie auf dieselbe fallen Hess, nichts anderes ge-
sehen wurde, als eiue Zunahme der Helligkeit der

Nebellinie. Durch Vergleichung des Endes der Nebel-

linie nahe dem Trapez, wo sie in einen Punkt reducirt

war, schtzte ich, dass der Unterschied der Lage der

Mitte der Bleilinie und der der Nebellinie vielleicht

A 0000,2 bis A 0000,3 betrage. Einige neue Messun-

gen der Lage der Bleilinie und der Mitte von Nj zeig-

ten, dass die Bleilinie etwa A 0000,12 brechbarer ist.

Diese directen Vergleichungen der Nebellinie mit

der Bleilinie besttigten somit meinen frheren

Schluss, dass die hellste Linie in den gasigen Nebeln

sehr nahe N^ ist, wenn man mit einer Dispersion
beobachtet nahezu gleich der von acht Prismen von

60, nmlich 36" 25' von A bis IL

Dies Resultat sttzt sich auf directe Vergleichungen
mit Nj oder mit der Bleilinie an 24 verschiedenen

Nchten.
Die Wellenlnge von Nj ist von Kirch hoff,

Thalen und mir bestimmt worden. Watt's Re-

duction meiner Messung auf Wellenlngen ist offen-

bar nicht in Uebereinstimmung mit den Blessuugen
der Luftlinien, welche unmittelbar dieser Linie vor-

angehen oder folgen. Ich habe daher meine Original-

messung auf Wellenlngen reducirt und finde fr Nj
den Werth A 5004,5. Kirchhoff hat 5004,0 und

Thalen 5005,1. Thaleu's Werth ist offenbar zu

gross, da Thalen fr die mit Nj nahe zusammen-

fallende Bleiliuie 5004,6 giebt und Nj ist an der

brechbareren Seite der Sonnen Eisenlinie zu sehen,

welche von Angstrin als A 5004,9 gegeben ist. In

Angstrm's Atlas liegt N[ an der brechbareren Seite

der Eisenlinie 5004,9, bei etwa 5004,5. Dieselbe

Lage hat Nj in Kirchhoff 's Atlas.

Ich habe, mit Benutzung des zweiten Spectrums
eines Gitters von 17 000 [Linien] auf den Zoll, eine

neue Bestimmung der Lage von Nj ausgefhrt relativ

zur Sonnen- Eisenlinie bei 5004,9 nach Angstrm.
Als Werth ergab sich A 5004,6, in Uebereinstimmung
mit Kirchhoff's Werth und mit Thaleu's Messung
der Bleilinie, welche auf sie fllt, und feiner mit den

Karten von Angstrm und Kirchhoff.

Die Wellenlnge der hellsten Nebelliuie kann

somit angenommen werden als von

A 5004,6 bis A 5004,8 .... 1)
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Die mikrometrischen Messungen dieser Linie von

d'Arrest, Vogel und Copeland stimmen gut mit

diesem Wertbe : d'Arrest's Mittelwerth ist A 5004,

Vogel's A 5004 und Copeland's A 5004.

b) Zweite Linie. 1872 behauptete ich, dass ich

durch Vergleichung mit einer Baryuinlinie und dann

mit einer Eisenlinie gefunden habe, dass diese Linie

eine Wellenlnge von

A 4957,0 2)

hat. d'Arrest's Mittelwerth aus mikrometrischen

Messungen ist A 4956,0 und Copeland's 4958,0.

c) Dritte Linie. In meiner Original-Abhandlung
Ueber die Spectra einiger Nebel" vom Jahre 1864

zeigte ich durch directe Vergleichung mit Wasserstoff,

dass diese Linie zweifellos die Linie dieses Gases bei

F des Sonnenspectrums ist. Diese Beobachtung
wurde spter wiederholt und ist durch die Photo-

graphien von 18.82 und 1888 besttigt worden. Die

Wellenlnge dieser Linie ist somit

A 4860,7 3)

d'Arrest's Werth aus Messungen ist 4860,6 und

Copeland's 4861,(1.

d) Vierte Linie. 1872 behauptete ich, dass ich

mich berzeugt habe von dem Zusammenfallen dieser

Linie mit Hj', aber wegen ihrer Schwche gewhrt
es hohe Befriedigung, diese Beobachtung besttigt
zu finden durch die Photographien von 1888 und

1889. Es kann somit kein Zweifel sein, dass dies

eine Wasserstofflinie ist und dass ihre Wellenlnge
A 4340,1 4)

ist. Copeland's Mittelwerth ist 4342,0.

Dr. Copeland 1

) giebt Messungen von zwei

noch blasseren Linien , welche er in diesem Nebel

gesehen, nmlich einer bei A 5874, vielleicht zu-

sammenfallend mit D3 , und einer Linie bei A 4476.

Ich verschiebe die Betrachtung dieser und anderer

schwacher Linien, welche ich oft vermuthet habe in

dem schwachen, continuirlichen Spectrura, weil ich in

Folge der grossen Anstrengung der Augen bei meiner

jngsten directen Vergleichung des Nebelspectrums
mit dem Spectrum des brennenden Magnesiums nicht

im Stande war , in den wenigen schnen Nchten,
wo Orion eine gnstige Stellung hatte, eine Prfung
dieser sehr schwachen Linien zu unternehmen.

Ve r g 1 e i c h u u g e n mit dem S p e c t r um der

Magnesium-Flamme.
In seiner Abhandlung ber Schmidt's Nova

Cygni bemerkte Dr. Copeland 1882 in einer An-

merkung, dass es bemerkenswerth ist, dass diese

Linie (A 5006,5 des brennenden Magnesiums) fast

absolut zusammenfllt mit der hellsten Linie in den

planetaren Nebeln".

Diese Linie nmlich , der hellste Rand der ersten

Bande im Spectrum der Magnesinmflainme, liegt sehr

nahe der hellsten Nebellinie. Wir haben gesehen,
dass die Wellenlnge dieser Linie 1) des Nebels 5004,6

') Rdaeh. III, 500.

bis 5004,8 ist; die Wellenlnge des Endes der Mag-
nesiumoxyd - Bande ist nun 5006,5, folglich fllt sie

nicht mit der Nebelliuie zusammen, sondern auf ihre

weniger brechbare Seite in einen Abstand von nahezu

A 0O02 von dieser Linie.

Die Wellenlnge des Randes der Bande der Mag-
nesiumflamme ist nach der Bestimmung von Lecoq
de Boisbaudran A 5006,0, von Watts A 5006,5,

von Liveing und Dewar A 5006,4. Ich habe jngst
die Lage des Endes der Bande wieder bestimmt

durch directe Vergleichung mit der Sonnen - Eisen-

linie, die von Angstrm zu A 5006,58 angegeben
ist. Mein Resultat stellt die Baudenlinie der Mag-
nesiumflamme in A 5006,5.

In einer vor der Royal Society 1887 gelesenen

Abhandlung sagt Herr Lockyer 1
): Nur sieben

Linien sind im Ganzen bis jetzt in den Spectreu der

Nebel erwhnt worden, von denen drei zusammen-

fallen mit den Linien im Spectrum des Wasserstoffes

und drei den Linien des Magnesiums entsprechen. Die

reprsentirten Magnesiumlinien sind die ultraviolette

Linie niedriger Temperatur bei 373, die Linie bei

470 und der Rest der Magnesium -Bande bei 500,

des hellsten Theiles des Spectrums bei der Tem-

peratur des Bunsen-Brenners". Auf Seite 137 sagt

Herr Lockyer: In den Nebeln haben wir es vor-

zugsweise mit Linien zu thun
,

die man im Mag-
nesium -Spectrum bei der niedrigsten Temperatur
sieht."

In einer spteren Abhandlung 1888 behauptet
Herr Lockyer: In einer der Royal Society am
15. November 1887 mitgetheilten Abhandlung zeigte

ich
, dass die Nebel aus einzelnen Meteoriten be-

stehen
,

deren Zusammeustsse eine Temperatur-

erhhung hervorbringen, die ausreicht, einen ihrer

Hauptbestandtheile das Magnesium leuchtend

zu macheu. Dieser Schluss wurde erzielt aus den

Thatsachen , dass die hauptschlichsten Nebellinien

in ihrer Lage zusammenfallen mit der Cannelirung
und mit den Linien, die man im Bunsen-Brenuer siebt,

wenn Magnesium eingefhrt wird, und dass die Can-

nelirung viel heller ist bei dieser Temperatur als fast

irgend eine andere Spectrallinie oder Cannelirung

irgend eines Elementes."

Obwohl die Zahl der directen Vergleichungen,
welche ich von der hellsten Linie im Nebel mit Nj

und mit der Bleilinie ausgefhrt, nicht zu sprechen
von den zustimmenden Resultaten der mikrometri-

schen Messungen anderer Beobachter, keinen Zweifel

in mir zurckliess, dass diese Linie nicht zusammen-

fallen knne mit dem Reste der Magnesium-Canneli-

rung bei 500"
, die in Wirklichkeit bei 5006,5 liegt,

hielt ich es doch fr wnschenswerth wegen der

wichtigen theoretischen Schlsse, die Herr Lockyer
auf seine Behauptung ihres Zusammenfallcns und

auf das der photographischen Linie bei 3730 mit der

nchst strksten Gruppe des Spectrums brennenden

Magnesiums gesttzt hat, den mhsamen Versuch zu

]
) Vergl. das Referat, Rasch. III, 93.
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unternehmen, mit der nthigen Sorgfalt und Vorsicht

die Nebellinie direct in dem am Teleskop angebrachten

Spectroskop mit dem Spectrum brennenden Mag-
nesiums zu vergleichen.

Man wird aus einer Vergleichung mit Herrn

Lockyer's Behauptung ersehen, dass ihm die Schwie-

rigkeit des bereits bekannten Unterschiedes in der

Lage der Nebellinie und der Hnde der Magnesium-
flamme entging, weil er die Wellenlngen nur bis

drei Stellen nahm.

Anordnungen wurden getroffen, durch welche das

Licht von brennendem Magnesiuni in das Teleskop
von der Seite her geworfen und dann nach unten

refleotirt wurde auf den Spalt des Spectroskops unter

hnlichen Bedingungen wie das Lieht des Nebels.

Bei dieser Anordnung musste jede Biegung in der

Kohre, welche das Spectroskop mit dem Teleskop

verband, beide Spectra in hnlicher Weise afficiren.

Das Zusammenfallen in der Lage des Spectrums vom
brennenden Magnesium mit dem eines Himmels-

krpers, auf welchen das Teleskop so gerichtet war,

dass sein Licht auf den Spalt des Spectroskops fiel,

wurde mit grosser Sorgfalt untersucht bei verschiede-

nen Gelegenheiten durch Prfung der drei hellen Mag-
nesiumlinien mit den entsprechenden Linien bj, b.,, b,

im Spectrum des Mondes. Um einen mglichen Irr-

tlium zu verhten bei der Beobachtung des scheinbaren

Mangels des Zusammenfallens mit der Nebellinie,

wenn das Licht des brennenden Magnesiums vielleicht

zufllig so auf den Spalt fiele, dass es sein Spectrum
in einem sehr geringen Grade an die weniger brech-

bare Seite seiner wahren Lage in Bezug zu der mit

ihm zu beobachtenden Nebellinie bringen knnte,

wurde die Anordnung vorstzlich so getroffen, dass

man die Magnesiumlinien auf die entsprechenden
dunklen Linien bei b im Monde ein klein wenig nach

der brechbareren Seite von der Mitte dieser Linien

fallen Hess. Dieser Umstand msste den Zwischen-

raum, der zwischen der Nebellinie und dem Bande

der Bande der Magnesiumflamme gesehen werden

msste, ein wenig verkleinern und so die Bestimmung

schwieriger machen; wenn aber unter diesen Um-
stnden die Nebellinie an der brechbareren Seite der

Magncsinmlinie gesehen wrde, wrde die Beobach-

tung zuverlssiger sein; denn im Falle des Zusammeu-
fallens mit dem Magnesium msste die Linie an der

entgegengesetzten, also weniger brechbaren Seite der

Magnesiumlinie erscheinen und diese an dieser Seite

verbreitern. Ich berlegte, dass die Vergleichung
am befriedigendsten wrde ausgefhrt werden knnen
durch das vollstndige Uebereiuanderlagern der zwei

Spectra, indem das des brennenden Magnesiums all-

mlig an Helligkeit reducirt wrde durch Zwischen-

schalten farbiger Glasschirme, bis der Hintergrund
des Spectrums zwischen den sich folgenden hellen

Linien der Bande des Spectrums der Magnesium-
flamme hinreichend gedmpft sein wrde, damit die

Nebellinien auf demselben sichtbar werden.

Unter diesen Umstnden msste die Nebellinie,

wenn sie die Lage hat, welche meine directen Ver-

gleichuugen und die mikrometrischen Beobachtun-

gen anderer Beobachter derselben zuschreiben, als

helle Linie erscheinen in sehr geringem Abstnde von

der Linie, welche die Bande endet, und die Bande

wrde dem Beobachter mit einer Doppellinie zu be-

ginnen scheinen.

Diese directe Vergleichung wurde zuerst erfolg-

reich ausgefhrt am (i. Mrz 1889. Die Beobach-

tungen wurden mit dem lzlligen Refractor der Royal

Society ausgefhrt. Das benutzte Spectroskop hat

zwei zusammengesetzte Grubb'sche Prismen, jedes

mit fnf Quadratzoll Grundflche, welches nahezu

eine doppelte Dispersion eines einzigen Prismas von

60 giebt, nmlich 9 20' von A bis II; Collimator

und Teleskop hatten 1,25 Zoll Oeffnung. Ein Ocular

mit achtzehnmaliger Vergrerung wurde angewendet.
Die Nebellinie wurde auf das Fadenkreuz gebracht,
und wenn sie sorgfltig eingestellt war und klar

gesehen wurde, Hess man das Licht brennenden Mag-
nesiums einfallen. Diese Beobachtung ist mit grossen

Schwierigkeiten verknpft, besonders da der zu be-

obachtende Zwischenraum absichtlich verkleinert

worden-, indem mau das Magnesiuni behufs grsserer

Zuverlssigkeit der Beobachtungen auf die brech-

barere Seite seines eigentlichen Ortes fallen liess.

Obwohl ich die Resultate fr befriedigende halte,

ziehe ich es vor zu sagen, dass ich und Frau Huggins
selbstndig zur Zeit vollkommen glaubten, dass

wir das Aussehen wahrgenommen, welches alle frheren

Beobachtungen dieser Linie erwarten Hessen, nmlich,
dass die Nebellinie innerhalb des Endes der Mag-
nesiumbande fiel und mit der Baudengrenze eine

Doppellinie bildete. Die relativen Lagen der beiden

Spectra sind in der Querzeichnung dargestellt ').
Die

Linie am Ende der Magnesiumbande wurde sodann

in das Fadenkreuz gebracht, ohne dass die Nebel-

linie beachtet wurde, und als das brennende Mag-
nesium ausging, wurde die Nebellinie in einem mess-

baren Abstnde nach links von dem Kreuzpunkte
der Linien

,
nmlich au der brechbareren Seite, ge-

sehen.

Wenn das Objectiv des Teleskops bedeckt wurde,

zeigte die Magncsiumbande ihr gewhnliches Aus-

sehen ,
sie endete nmlich in einer einzigen Linie.

Diese Vergleichungen wurden wiederholt und im All-

gemeinen besttigt am 9., 11. und lli. Mrz. Am
9. Mrz wurde eine einzelne erfolgreiche Verglei-

chung mit einem krftigeren Spectroskop gemacht,

welches eine Dispersion gab gleich nahezu acht Pris-

men von (i0". [Vergleichungen wurden seitdem mit

dem planetarischen Nebel in der Hydra gemacht.

Die kurze Linie des Nebels fiel innerhalb des Randes

der Magnesiumhande etwa in die geringe Entfernung,

welche der bekannten Lage der beiden Linien ent-

spricht. April 26.] In all diesen Nchten wurden

die Vergleichungen von Frau Huggins selbstndig

wiederholt nnd voll besttigt.

') Diese Zeichnung ist wegen Baummangel fortge-

lassen. Red.
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Diese Vergleichungen knnen mit Erfolg im La-

boratoriuni wiederholt werden
,
wenn mau ein Spec-

troskop von hinreichender Kraft bei engem Spalt

und sehr nahen Blei - Elektroden auf die Bleilinie

richtet, welcher die Nebellinie sehr nahe ist, und

dann mit der nthigeu Vorsicht das Licht von bren-

nendem Magnesium gleichfalls auf den Spalt fallen

lsst. Man sieht dann die Bleilinie innerhalb des

Randes der Baude fallen und mit demselben eine

Doppellinie bilden.

Es mag au dieser Stelle erwhnt werden
,

dass

diese Bleilinie und die Eisenlinie bei 4957 an der

Stelle der zweiten Nebellinie im Laboratorium bei

jeder chemischen Untersuchung ber die Natur der

Nebel passend benutzt werden knnen. Keine

irdische Linie, welche nicht fast genau auf diese

Stellen im Spectrum fllt
,
kann irgend einen An-

spruch auf weitere Beachtung haben.

Man knnte der Ansicht sein, dass der Mangel
an Coiucideuz, der zwischen der Nebellinie und der

Maguesiumbande beobachtet worden, und der nahezu

A 0001,9 betrgt, herrhren knnte von einer Trans-

lationsbewegung des Nebels zur Erde. Die Bewe-

gung, die erforderlich wre, um diese Verschiebung
der Lage zu erzeugen ,

wre etwa 60 (engl.) Meilen

in einer Secunde.

Ich habe in meiner Abhandlung hierber von

1872 gezeigt, dass beim Orion - Nebel und sechs

anderen gasigen Nebeln, nmlich 4234, 4373, 4390,

4447, 4510, 4964 von Sir J. Ilerschel's Allge-

meinem Katalog der Nebel in keinem Falle irgend

eine Aenderung der relativen Lage der Nebellinie

und der Bleilinie entdeckt wurde". Wir mssten so-

mit zu der unendlich unwahrscheinlichen Annahme

greifen , dass alle sieben Nebel sich der Erde mit

solchen Geschwindigkeiten nhern, dass sie, in Be-

rcksichtigung der Erdbewegung zu den verschie-

denen Beobachtungszeiten, smmtlich eine merkliche

Verschiebung ergeben, entsprechend 60 i 15 Miles

in einer Secunde. Ich hege daher aus diesen Ver-

gleichungen ,
welche in Erwgung des zwingenden

Beweises, den wir vorher aus der relativen Lage der

Nebellinie und der Maguesiuinliuie gewonnen haben,

streng genommen nur ergnzende und besttigende
Beweiskraft besitzen, keinen Zweifel, dass diese Linie

der gasigen Nebel nicht hervorgebracht wird durch

den Rest der Magnesium-Cauuelirung".
In der Zeichnung auf Seite 134 (Roy. Soc. Proc.

Vol. 43) stellt Herr Lockyer diese Nebellinie von

feinen Linien gefolgt dar, um ihr das Aussehen einer

Canueliruug zu geben ,
hnlieh der darber ge-

stellten Magnesium-Bande. Ich kann in der Abhand-

lung keinen Gewhrsmann fr diese Darstellung der

Linie finden. An einer anderen Stelle sagt Herr

Lockyer: Bei einer Gelegenheit wurde sie zu

Greenwich als eine Cauuelirung im Spectrum des

Orionuebels registrirt." Herrn Maunders' Worte

lauten: Keine von den Linien ist sehr scharf.

5005 zeigte eine blasse Franse vorzugsweise an der

dem Blau nhereu Seite."

[Eine sptere, genauere Prcisirung des Herrn

Maunders ber seine Beobachtung gestattet sich

die Redaction der Raumersparniss wegen fortzulassen.]

Meine eigenen Beobachtungen dieser Linie, welche

seit meiner Entdeckung derselben im Jahre 1864 mit

verschiedenen Spectroskopen bis zu einer Dispersion

gleich acht Prismen von 60 gemacht sind, zeigen,

dass die Linie schmal wird, wenn der Spalt schmal

gemacht wird, und dass sie an beiden Rndern scharf

und vollkommen begrenzt ist.

Da dem genauen Charakter dieser Linie einige

Bedeutung beigelegt worden ,
ersuchte ich Professor

II. C. Vogel um die Erlaubniss, das Resultat seiner

Erfahrungen ber den Charakter dieser Linie anzu-

fhren, welche fast ebenso lang, wie meine eigene

gewesen. Er sagt in seiner Antwort vom 20. Mrz
1889: Beeile ich mich Ihnen mitzutheilen, dass

meine langjhrigen Beobachtungen ber die Spectra

der Gas-Nebel vollkommen mit den Ihrigen darin

bereinstimmen, dass die Nebellinie 5004 schmal,

scharf und nicht verschwommen ist. Auch D'Arrest

hat in seiner Untersuchung ber die Nebelspectra

(Kopenhagen 1871) nicht erwhnt, dass die hellste

Nebellinie unscharf sei."

Dr. Copeland gestattet mir folgende Stze eines

vom 19. Mrz 1889 datirten Briefes anzufhren:

Betreffs des Aussehens der Linie 5004 im Spectrum
des Orion-Nebels muss ich sagen ,

dass ich sie stets

ganz scharf und an beiden Seiten gut begrenzt ge-

zeichnet und gesehen habe. Vor etwa neun Jahren

machte ich eine besondere Anstrengung , sie, wenn

mglich, zu spalten mit einem grossen Spectroskop,

in welchem das Ocular - Fernrohr 3 Zoll Oeffnung

, hatte. Die Linien wurden gesehen . wie sie ge-

zeichnet sind". (Die Zeichnung zeigt die Nebel-

linien mit scharfen Linien an den Enden.) Sie

wurden gezeichuet, whrend das Notizbuch 1U Zoll

vom linken Auge in einer solchen Lage gehalten

wurde, dass das im Instrument mit dem rechten

Auge gesehene Bild auf das Papier scheinbar pro-

jicirt wurde. Htte ich irgend etwas Besonderes um

A 5004 bemerkt, so wrde es sicherlich uotirt worden

sein."

In einer frheren Beobachtung des Dumbbell-

Nebels beschreibt Prof. Vogel freilich diese Linie

als weniger scharf au der violetten Seite. In einem

Briefe (3. April 1889) sagt Prof. Vogel: dieses Aus-

sehen der Linie war wahrscheinlich veranlasst durch

einen nicht hinreichend schmalen Spalt." Er sagt,

dass er diese Linie wieder untersucht hat bei seiner

Beobachtung mit dem grossen Wiener Refractor, und

dass sio damals nicht anders als scharf und schmal

erschien. (Schluss folgt.)

Max Wien: Ueber die Messung der Tonstrke.

(AiMialen der Physik, 188, N. F., IM. XXXVI, S. 8H4.)

Auf die Schwierigkeiten, welche sich der physika-

lischen Messung der Schallstrke entgegenstellen, wie

auf die Versuche, diese Schwierigkeiten zu beseitigen,
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ist in diesem Blatte schon wiederholt hingewiesen
worden (Rdsch. I, 27:>; III, 83, 529). Jede Bemhung
sich der Lsung dieser Aufgabe zu nhern, die einen

neuen Weg hierzu einschlgt ,
verdient daher aner-

kennende Beachtung und erweitert die Aussicht auf

BohlieBslicbe Erreichung des die Physik wie die

Physiologie gleich interessirenden Zieles.

Da die Luftverdichtungen und Luftverdiinnuugen
eines Tones im freien Raum ausserordentlich klein

sind, hat Herr Wien dieselben durch Benutzung von

Resonatoren, deren Eigentne mit den zu messenden

Tnen bereinstimmten, verstrkt, und die hierbei

erzeugten , grsseren Druckdifferenzen dem Auge
sichtbar und damit messbar zu machen gesucht, also

eine Grsse ,
deren Quadrat der Intensitt des zu

messenden Tones proportional ist".

Zu diesem Zwecke wurde die Oeffnung des Reso-

nators ,
welche sonst in das Ohr gesteckt wird

,
er-

weitert und daran die obere Hlfte der Kapsel eines

Aneroidbarometers luftdicht angelthet. Die dnne,
elastische Metallplatte der Kapsel wurde durch die

Drucknderungen im Resonator in Bewegung versetzt,

welche an einem in der Mitte befindlichen Stifte

durch das Mikroskop sichtbar wurde, wenn der

Eigenton der Platte mit dem des Resonators in

Uebereinstimmung gebracht war. Zur Messung dieser

kleinen Bewegungen wurden dieselben vom Stifte auf

ein leichtes, an einem Stcke feinsten Uhrfederbleches

befestigtes Spiegelchen bertragen. Erklang nun in

der Nhe des Resonators sein Eigentou ,
so gerieth

die Platte in Schwingungen und der Spiegel drehte

sich , proportional den Ausschlgen des Stiftes
,
hin

und her. In einem Fernrohr, durch welches in dem

Spiegel das Bild eines stark beleuchteten Spaltes be-

trachtet wurde
,

erschien nun nicht eine einfache

Lichtlinie, sondern ein breites, helles Band, dessen

leicht messbare Breite den Druckdifferenzen des Tones

proportional war. War der Lichtspalt 120 cm und

das Fernrohr 90 cm vom Spiegel entfernt
,
und be-

nutzte man eine Millimeterscala, so entsprach einer

Bildbreite von einem Sealentbeil ein Ausschlag des

Stiftes von 159 fift (Milliontel Millimeter); bequem
Hess sich noch '

'

w Sealentheil ablesen.

Zu den Versuchen wurden drei Resonatoren be-

nutzt, welche strkste Resonanz zeigten auf Tne von

vesp. 220, 337 und 440 Schwingungen, also auf

ti,
e l

, a1
. Die Proportionalitt zwischen der Breite

des Spaltbildes und der Amplitude des Tones wurde

durch besondere theoretische und experimentelle Be-

weise erhrtet. Ferner wurde der Versuch gemacht,
die Druckdifferenz eines Tones in absolutem Maasse

zu messen. Fr diese Druckdifferenz kann nmlich
der Ausschlag der Platte als Maassstab genommen
werden (der Fehler betrgt nur 1 Procent). Nun
wurde zu jedem der empfindlichen" Resonatoren ein

anderer absoluter" Resonator von ganz denselben

Dimensionen verfertigt und genau auf den anderen

eingestimmt, seine Kapsel aber hatte einen drei bis vier

Octaven hheren Eigenton. Das Verhltniss der Aus-

schlge der absoluten Resonatoren zu den empfind-

lichen wurde bestimmt und dann an einem Wasser-

manometer der Druck gemessen, der einen Sealent heil

Ausschlag gab. Dass die hier stattfindenden Ueber-

tragungen und Reductionen der Angaben des Wasser-

manometers auf die Schwankungen der Luft im

empfindlichen Resonator zulssig sind, wurde durch

besondere Versuche festgestellt. Endlich wurde das

Verhltniss der Druckdifferenzen im Resonator zu
den ausserhalb desselben stattfindenden aus der Reso-

nator-Formel theoretisch abgeleitet und durch das

Experiment empirisch bestimmt; das Mittel beider

ergab, dass fr den Resonator a dem Ausschlage von

einem Sealentheil entspreche ein Druck von 17,Oftft

Quecksilber und fr Resonator a 1 ein solcher von
5*

,",'< Quecksilber. Die physikalische Intensitt der

Tne ergiebt sich, wenn der Resonator einen Aus-

schlag von n Scalentheilen zeigt, fr den Ton
a',
= 0,0 458 n 2 mg. mm und fr den Ton a l =

0,0,07 n 2 mg. mm.
Bei der Ilerleituug dieser Werthe sind betrcht-

liche Fehler nicht zu vermeiden gewesen; dieselben

sind aber Beobachtungsfehler, keine Fehler der Me-
thode

,
welche jedesmal durch Theorie und Versuch

als richtig nachgewiesen wurde. Der wahrscheinliche

Fehler jeder einzelnen Messung war niemals grsser
als 8 Proc. Es wird demnach der Fehler des Ge-

sanimtresultates auch nicht allzugross, jedenfalls die

Grssenordnung der Luftdruckdifferenzen eines Tones

mit Sicherheit hierdurch gegeben sein."

Mit diesem hier nur sehr kurz skizzirten Hilfs-

mittel zur Messung der Intensitt von Tnen hat

nun Herr Wien eine Reihe physiologisch-akustischer

Fragen in Bearbeitung genommen; zunchst die, in

welchem Verhltniss unsere Empfindung mit der

Strke des Reizes, also mit der Intensitt des Tones

wchst. Bekanntlich gilt fr alle Sinneswahrneh-

mungen das Weber-Fechn er 'sehe Gesetz, nach

welchem die Empfindlichkeit fr Reizunterschiede

eine Function der Reizstrke ist. Die Prfung dieses

Gesetzes fr das Gehr erfolgte in der Weise, dass

dicht hinter einander zwei Tne von gleicher Hhe
aber verschiedener Intensitt angegeben wurden, und

die minimalsten Unterschiede bei verschiedenen In-

tensitten aufgesucht wurden, welche bemerkbar waren.

Als Tonerreger dienten Telephone, welche durch elek-

trische Stimmgabeln angesprochen wurden und be-

liebig lange gleichmssige Tne zu geben im Stande

waren
;
die verschiedenen Intensitten wurden durch

Einschaltung verschiedener Widerstnde in den Tele-

phonkreis derart hervorgebracht, dass der eine

Widerstand constant , der andere variabel war. Die

Intensitten wurden von der Reizschwelle bis zum
Reizmaxiinum variirt und bei jeder die Unterschieds-

empfindlichkeit festgestellt; und zwar hatte jeder

untersuchte Ton die zehufache Intensitt des vorher-

gehenden ,
und fr jeden dieser verschieden starken

Tne wurde durch eine grssere Anzahl (40) Einzel-

bestimmungen die kleinste Differenz der Strke auf-

gesucht, die noch empfunden wurde. Die Intensitten

der Tne wurden mit dem Resonator in oben beschrie-
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bener Weise gemessen, und diese Versuchsreihen fr
die Tne <t, a 1 und e] ausgefhrt.

Aus diesen Messungen ergab sich , dass das

Fechner'sche Gesetz berall annhernd, nirgends

aber genau gilt; die Empfindlichkeit schien bis dicht

au die Reizschwelle zuzunehmen. Der Reizumfang
des Gehrorganes erwies sich bei diesen Versuchen

ausserordentlich gross , grsser als bei irgend einem

anderen Sinne. Wir knnen nmlich mit ungefhr
derselben Genauigkeit procentuale Aenderungen eines

Tones mit unserem Ohre merken
, der nahe an der

Reizschwelle liegt, wie eines solchen, der 625 000 Mil-

lionen mal so stark ist.

Eine Vergleichung der Empfindlichkeit des Ohres

fr Tne verschiedener Hhe bei mittlerer Tonstrke

zeigte, dass dieselbe mit der Tonhhe ziemlich schnell

wchst. Bezeichnen wir die Empfindlichkeit fr den

hchsten untersuchten Ton l mit 100, so ist sie fr
c 1 = 74,4 und fr a = 58,5; fr Gerusche ergiebt

sich aus Vierordt's Messungen, auf dasselbe Maass

reducirt, die Empfindlichkeit
= 37,4. Deshalb er-

scheint es vortheilhaft, bei akustischen Signalen hohe

Tne anzuwenden ,
und es ist dies wohl auch der

Grund dafr, dass von jeher in der Musik zur

Melodie die hheren Tne, die tieferen zur Begleitung
benutzt werden."

Die Mglichkeit, die Tonstrken in absolutem

Maasse zu bestimmen , welche die oben entwickelte

Methode gewhrte, veranlasste eine Untersuchung
ber die Intensitt der Schwellenvverthe. Da das Ohr

empfindlicher ist als der Resonator, so wurde dieser

der Tonquelle nahe gebracht, whrend das Ohr sich

au einem entfernteren Punkte befand
, und das Ver-

hltniss der Druckdifferenz im Resonator in diesen

beiden Entfernungen von der Tonquelle wurde direct

bestimmt. Herr Wien erhielt als Reizschwelle bei An-

wendung des Tones a l die Druckschwankung 0,59uu

(Quecksilber; bei anderen Personen fand er diese Zahl

meist etwas grsser, bei einem musikalisch gebildeten

Ohr etwas kleiner. Dieser kleinste Werth war etwa

halb so gross wie der grsste beobachtete , so dass

fr normale Ohren nur geringe Differenzen des

Schwellenwerthes zu existiren scheinen. Bei Berck-

sichtigung des Reizumfauges ergiebt sich
,
dass die

Tne, welche unser Ohr treffen, Druckdifferenzen

zwischen 1 fi bis 10 u Quecksilber haben, d.i. Ampli-
tuden von 0,1 ufi (Milliontel Millimeter) bis 1 ft (Tau-

sendstel Millimeter).

Die Intensitt den Schwellentoues ergiebt sich (bei

Zugrundelegung des fr '

gefundenen Werthes, der

brigens beim Tone a nicht mehr 0,59 [i[i, sondern

0,70 ,uft betrug), I = 0,008 (i(L mg. Da das Trommel-

fell des Ohres etwa 33qinrn Flche hat, so trifft das-

selbe eine Energie von 2,2 ttu mg. Es wrde diese

Energie gerade hinreichen, um 5,1 X 10~ 12 mg Wasser

um 1"C zu erwrmen. Nehmen wir die Intensitt

der Reizhhe 10 1 - mal so gross wie die der Reiz-

schwelle, so erhalten wir fr dieselbe eine Arbeit von

5,1mg Wasser 1" C. [Eine Vergleichung mit den

Bestimmungen La u gley' s fr die kleinste zur Erre-

gung des Gesichtssinnes nthige Energie (Rdsch. IV,

b'9) ist sehr interessant.]

Von weiteren Untersuchungen, welche Herr Wien
mit Hilfe seines Tonstrke messenden Apparates aus-

gefhrt ,
seien noch erwhnt die Messung der Aeu-

derung der Intensitt eines Tones mit der der Tonquelle

zugefhrten Energie. Diese Messungen wurden an

Sirene und Pfeife ausgefhrt und zeigten , dass bei

ersterer bei schwachem Druck die Intensitt des Tones

ziemlich genau proportional der lebendigen Kraft

wchst , spter aber die Reibung berwiegt und

wachsenden Energieverlust erzeugt. Bei der Pfeife

steigt die Ausnutzung von einem bestimmten Drucke,

bei dem der Ton erst beginnt, ziemlich schnell bis

zum Maximum
,
um dann langsamer abzufallen

;
das

Maximum der Ausnutzung entsprach jedesmal einer

bestimmten Stellung der Lippe.
Schliesslich prfte Herr Wien die noch unerledigte,

wichtige Frage nach der Verbreitung der Schallinten-

sitt im Rume. Die Versuche wurden im Freien

mit einer Pfeife angestellt und ergaben Werthe, welche

eine etwas schnellere Abnahme der Tonstrke zeigen,

als die Theorie von der Abnahme mit dem Quadrate
der Entfernung verlangt; wahrscheinlich ist diese

Abweichung hervorgerufen durch die Reibung an

dem mit Gras bewachsenen Boden, durch die Unruhe

der Luft und theilweise wohl auch durch die kleinen

Unebenheiten des Terrains. Dass die Abnahme der

Intensitt nicht proportional der einfachen Entfer-

nung erfolgt, zeigten die nach diesem Gesetze be-

rechneten Zahlen , welche sehr bedeutend von den

gefundenen abweichen, whrend die nach dem qua-
dratischen Gesetze berechneten, den gefundenen sehr

nahe kommen.

Hiernach ist wohl das Grundgesetz, dass die

Intensitt des Tones umgekehrt proportional dem

Quadrate der Entfernung abnimmt , mit Sicherheit

erwiesen."

F. Leydig: Das Parietalorgan der Reptilien
und Amphibien kein Sinneswerkzeug.
(Bielog. Gentralblatt, 1889, Bd. VIII, ri. 708.)

Zu den Organen, welche schon in der verschieden-

sten Weise gedeutet worden sind, gehrt die Glandula

pinealis oder Zirbeldrse der Wirbelthiere, ein dorsal

am Gehirn gelegener Anhang desselben. Dieses Organ
findet sich bei den einzelnen Abtheilungen der Wirbel-

thiere in verschiedener Ausbildung. Whrend die

Zirbeldrse bei den Sugethieren nur als ein kleiner

zipfelfrmiger Anhang des Gehirnes erscheint, tritt sie

bei niederen Wirbelthieren als ein Organ von grsserem

Umfang und zuweilen complicirter Ausbildung auf.

Bei den Haifischen z. B. erscheint sie als langes,

schlauchfrmiges Gebilde, welches sich am Ende

blasenfrmig erweitert. Dieser Schlauch durchbricht

die Hirnhute, zieht sich oberhalb des Gehirnes hin

und setzt sich schliesslich an das Schdeldach an
,
in

welchem beim Ablsen des Schlauches eine Lcke
entsteht. Es giebt sich schon hierdurch zu erkennen,

dass die Zirbeldrse mit Organen ausserhalb des
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Schdels verbunden sein kann, und so verhlt es sich

auch wirklich hei den Amphibien. Beim Frosch

liegt in der Mittellinie des Kopfes ungefhr in der

Hhe der Augen ein heller, etwas erhabener Fleck,

welchem ein unter der Haut gelegener, zelliger Krper
entspricht, den man als subcutane Stirndrse bezeich-

net hat. Entwickelungsgeschichtlich konnte gezeigt

werden, dass diese sogenannte Stirndrse vom Gehirn

aus gebildet wird. Sie stellt den Endtheil der Zirbel-

drse dar, der durch einen langen, dnnen Stiel mit

dem Gehirn in Verbindung steht. Aehulich wie es

schon von den Haifischen erwhnt wurde, erstreckt

sich der Stiel, vom Gehirn ausgehend, durch Hirn-

haut und Schdeldecke hindurch, um sich ausserhalb

der letzteren zu verbreitern. Diese Verbreiterung

entspricht eben der Stirndrse". Die Verbindung
des distalen Theiles der Zirbeldrse mit dem Gehirn

wird spter unterbrochen. So ist es auch bei manchen

Reptilien der Fall. In dieser Abtheilung der Wirbel-

thiere erreicht das Organ seine hchste Gestaltung,

und zwar betrifft dies wieder den peripheren Abschnitt.

Dieser setzt sich aus mehreren Zellschichten und

compacteren Krpern zusammen, welche gemeinsam
den Bau eines mit Linse, Glaskrper und Netzhaut

versehenen Auges ergeben. Zum Auge soll ein

Sehnerv herantreten, und Blutgefsse fhren in sein

Inneres. Ein durchsichtiger, etwas gewlbter und

in Folge dessen Hornhaut hnlich erscheinender Theil

der Haut berdeckt das ganze Gebilde, welches da-

durch noch mehr den Charakter eines Sehorganes

gewinnt. Es liegt auch hier in der Medianlinie des

Kopfes, aber nicht wie bei den Amphibien ausserhalb

des Schdels. Seine Lage ist bezeichnet durch das

sogenannte Scheitelloch, welches man auch im Schdel

der fossilen .Saurier kennt und dessen Bedeutung bisher

dunkel war. Bei den lebenden Saurieren findet man
das Seheitelloch umgeben von dichtem Bindegewebe,
das sich in der Umgebung des Auges" zu einer

festen Kapsel fr das letztere verdickt. Offenbar hat

das Vorhandensein eines solchen Organes auch bei

den fossilen Saurieren die Oeffnung im Schdel (das

Scheitelloch) bedingt.

Bezglich der Bedeutung des geschilderten Appa-
rates hatte sich nach den neueren Untersuchungen
verschiedener Forscher diejenige Ansicht Geltung

verschafft, welche ihn als drittes Auge in Anspruch
nahm. In dem Sinne wurde auch an dieser Stelle

das Parietalauge" der Wirbelthiere schon wiederholt

besprochen (vgl. Rdsch. I, 316; IV, 162); Danach wrde
seine Augennatur am deutlichsten bei den Reptilien

zum Ausdruck gelangen, whrend dieses Organ bei

den brigen Abtheilungen der Wirbelthiere nur in

ganz rudimentrer Form vorhanden ist, ja bei den

Vgeln und Sugethieren nur noch als hchst unbe-

deutender Anhang des Gehirnes auftritt.

Die Auffassung, dass man es bei dem vorliegenden

Organ mit einem Sehorgan zu thuu haben knne,
hatte Herr Leydig vor Jahren schon vermuthungs-
weise ausgesprochen, indem er die Stirndrse" mit

einem Nebenauge verglich. Spter, als die Augen-

natur des Organes ziemlich allgemein angenommen
wurde, erklrte sich der Verfasser gegen eine solche

Deutung und war eher geneigt, das merkwrdige
Organ in Beziehung zu den Hautsinnesorganen zu

bringen. Zu dieser Auffassung bewogen wurde er

einmal durch die Art der Innervirung des Organes,
welche bei den Batrachiern vom Nervus trigeminus

erfolgt, so dass also das Organ nicht wie die echten

Augen der Wirbelthiere durch den Sehnerv direct

mit dem Gehirn in Verbindung steht. Sodann wies

der Verfasser darauf hin, dass durch Einstlpung
der freien Flche der Seitenorgane, wie sie sich bei

Fischen und Amphibien als Sinnesorgane aussen am

Krper finden, sehr wohl eine derartige histologische

Structur zu Stande kommen knnte wie die jenes ver-

meintlichen dritten Auges. Diese Auffassung schien da-

durch an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, dass auch in

den Seitenorganen compacte Krper vorkommen sollen,

durch welche dann das Auftreten einer Linse" er-

klrt wre. In seiner neuen Mittheilung lsst Herr

Leydig die Ansicht wieder fallen, dass es sich bei

dem Parietalorgan um ein Seitenorgau handele, ja, er

spricht demselben sogar alle Bedeutung als Sinnes-

organ ab. Es ist weder ein Auge, noch ein sonsti-

ges Sinneswerkzeug; es bedeutet vielmehr einen in

Rckbildung und Verdung begriffenen Hirntheil, der

insolauge er noch wirkt, dem Lymphgefsssy stein

dient." Zu dieser Auffassung fhrten den Verfasser

seine Untersuchungen, welche er au Reptilien (Blind-

schleichen, Eidechsen) Varanen) und Amphibien

(Frschen und Krten) anstellte.

Von den Untersuchungen des Verfassers , welche

eine Darstellung der morphologischen und histologi-

schen Verhltnisse des in Rede stehenden Organes,

seiner einzelnen Theile und seiner Verbindung mit

dem Gehirn geben, interessirt uns zunchst das Er-

gebniss, dass der Verbindungsstrang zwischen Zirbel

und Parietalorgan (Parietalauge" im Sinne der

Autoreu) nicht ein Nerv sein soll, wie dies die Auto-

ren darstellten, sondern vielmehr grsstentheils binde-

gewebiger Natur ist. Bei Reptilien wird er nach der

Darstellung des Verfassers gebildet aus dem strang-

artig ausgehenden Ende der Zirbel, in welchem, wie

in dieser selbst, ein Lumen und ein Zellenbelag zu

erkennen ist. Weiterhin in seinem Verlauf nimmt

der Verbindungsstrang rein bindegewebige Beschaffen-

heit an und es ist nach des Verfassers Angabe an einen

Nerven nicht zu denken. Was von den Forschern,

welche das Parietalorgan frher untersuchten , als

Nerv beschrieben wurde, setzte sich zum Theil aus

bindegewebigen Strngen, zum Theil aus Gefssen

zusammen. Bei den Amphibien ist der Verbindungs-

strang im Ganzen von derselben Natur, aber da er

theilweise ausserhalb des Schdels liegt und von den

Ausbreitungen der Ilautuerven umgeben ist, so knnen
in ihm einzelne Nervenfasern verlaufen, ohne jedoch,

wie der Verfasser ausdrcklich hervorhebt, in das

Innere des Parietalorgans einzutreten. Somit besitzt

auch das Stiruorgau der Batrachier keine Nerven,

sondern diese ziehen nur in seiner Nhe hin und
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sind Theile des Nervennetzes, welches die Hautdecke

versorgt. Bei dem Fehlen jeglicher Innerviiuug
wrde das Parietalorgan natrlich nicht als Sinnes-

organ in Anspruch genommen werden knnen.

Eingehend bespricht der Verfasser den Bau des

Parietalorganes selbst, wobei wir jedoch seiner

Schilderung nicht folgen knueu. Erwhnt sei nur,

dass das Parietalorgan nach Herrn Eeydig ein Sck-

chen von rundlicher (beim Frosch), birufrmiger (bei

Varanus) oder zusammengedrckter Gestalt (bei der

Blindschleiche) darstellt. Die Wand dieses Sackchens

besteht einwrts aus einer epithelialen Lage, auswrts

ans einer bindegewebigen Abgrenzung; sein Innen-

raum wird von einer hellen Flssigkeit erfllt. Am
Boden und an der Decke ist das Epithel verdickt.

In der histologischen Beschaffenheit findet Herr

Leydig grosse Uebereinstimmuug mit dem Zirbel-

schlauch, was fr die Auffassung des Organes von

Wichtigkeit ist.

In der Epithelschicht des Organes treten mit

Flssigkeit erfllte Hohlrume auf, wodurch unter

anderem eine Abtrennung des verdickten Decken-

theils vom brigen Epithel veranlasst wird. Dies ist

wohl der von den frheren Autoren als Linse ange-

sprochene Abschnitt des Parietalorganes, welche Auf-

fassung durch einen Erhrtungsprocess untersttzt

wird, den die Zellen durchmachen. Das ganze Hohl-

raumsystem kann kaum eine andere Bedeutung haben,

als die von Lymphrumeu, denn durch den die Decken-

schicht rings absetzenden Spaltraum steht die Biuuen-

hhlung des Sckchens mit einem grsseren, vor dem

Organ sich ausbreitenden, subcutanen Lymphraum in

Verbindung, dessen Zusammenhang seitwrts mit be-

nachbarten kleinen Lymphrumen des Unterhaulbiude-

gewebes zweifellos zu verfolgen ist."

Bemerkenswerth ist die Beobachtung des Verfassers,

dass an Stelle des spteren Scheitelfleckes, also in der

Mittellinie des Kopfes, ein Porus auftreten kann.

Dieser Porus fhrt in einen Raum ,
welcher den

Zellenkrper des Organes an dessen Vorderseite um-

giebt. Diese Verbindung mit der Aussenwelt, d. h.

mit dein umgebenden Fruchtwasser besteht nach

Leydig nur kurze Zeit, nmlich so lange, als die

ber das Organ hinziehende Ilautlamelle sehr dnn
ist. Doch sollen sich Spuren des Porus in der Epi-

dermis des Scheitelfleckes durch das ganze Leben

hin'durch erhalten. Sie sind bei erwachsenen Eidechsen

und Blindschleichen als ein feiner Canal zu erkennen,

welcher sich nicht ber den Bereich der Epidermis
hinaus erstreckt, sondern blind oberhalb der Leder-

haut endigt. Herr Leydig denkt daran, dass der

nach aussen fhrende Canal dem sogenanteu Neuro-

porus entsprechen mge. Unter dem Neuroporus ver-

steht man die directe Communication, welche bei den

niedersten Wirbelthiereu der in der Anlage des centra-

len Nervensystems befindliche Canal (Neuralcanal) mit

der Aussenwelt aufweist. Diese Communication wrde
j

also hier verhltiiissnissig lange erhalten bleiben und

das ganze Verhalten wrde an hchst ursprngliche

Zustnde erinnern. Erwhnt muss hierbei werden,

dass auch schon Gtte in seiner Entwickelungsge-
schichte der Unke die Anlage der Zirbel mit dem

Neuroporus in Verbindung gebracht hat.

Eine eigenthmliche und der Deutung des Organes
als Auge nicht recht gnstige Erscheinung ist das

Auftreten eines Scheitelorganes" , welches Herr

Leydig bei der Blindschleiche auffand. Dieses Neben-

scheitelorgan liegt in dem Winkel zwischen dem

eigentlichen Parietalorgan und dem Zirbelende. Es

ist viel kleiner als das Ilanptorgan, scheint aber un-

gefhr den gleichen Bau zu haben wie dieses.

Diese Beobachtung Herrn Leydig's drfte sich

mit einer anderen, von Owsiannikow am Flnss-

neunauge gemachten decken (vgl. Rdsch. IV, 1G2).

Dort findet sich neben dem eigentlichen Scheitelorgan

ein zweites kleineres Blschen von gleicher Structur

wie das grssere. Herr Owsiannikow fasst es als

viertes Auge auf. Im Gegensatz zu Herrn Leydig
schreibt dieser Forscher brigens dem Stiel des llaupt-

organes die Structur eines Sehnerven zu und lsst

das kleinere Organ reichlich mit Nerven versorgt

werden. Dementsprechend vertritt er entschieden die

Bedeutung der Gebilde als Sinnesorgane.

Wie schon anfangs erwhnt, muss Herr Leydig
nach seinen Wahrnehmungen die Bedeutung des

Parietalorganes als drittes, bezw. viertes

Auge der Wirbelthiere direct in Abrede

stellen, ja ihm sogar die Function als Sinnes-

organ absprechen. Welche Bedeutung kommt

dann aber dem rthselhafteu Organ zu '? Darber
ussert sich der Verfasser folgendermaassen. Seinem

Bau nach ist das Parietalorgan als ein abgeschnrter
Theil der Zirbel aufzufassen. Da es im frhen Em-

bryonalleben einen grsseren Umfang hat als spter,

so muss die Zeit seiner vollen Thtigkeit weit zu-

rckliegen. Spter verkmmert es und schwindet bei

vielen Arten gnzlich. Die Unterschiede, welche

im histologischen Verhalten zwischen Zirbel und

Parietalorgan zu Tage treten, lassen sich ohne Zwang
als Erscheinungen der Rckbildung auffassen. Dahin

gehrt die stetige Zunahme des Pigmentes und der

individuelle Wechsel desselben in Menge und Lage-

rung, auch die Anhufung an Stellen, allwo, wre
das Organ ein Auge, der Sehact einfach unmglich
wrde.'" Ausserdem sollen nach dem Verfasser die

Zellen ein gewisses fr degenerireude Organe charak-

teristisches Aussehen zeigen. Dem Verfasser ist es

wahrscheinlich, dass die Hhlungen, welche sich im

Parietalorgan finden
,
mit denjenigen der Zirbel und

dadurch auch mit den Hirnhhlen in Verbindung

gestanden haben mchten. Darin liegt nach seiner

Autfassung die Bedeutung des Organes, welches, in-

solauge es noch wirkt, dem Lymphgefsssystem dient".

E. Korschilt.

Gregor Kraus : Grundlinien zu einer Phy-

siologie des Gerbstoffes. (Leipzig, Willi. Engel-

mann, 1889.)

In der neueren Zeit ist immer strker die Nei-

gung hervorgetreten ,
dem Gerbstoff eine wichtige
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Rolle im Stoffwechsel der Tflanze zuzuschreiben

(Rdsoh. II, 176; III, 17 1). Der Nachweis, dass diese

Anschauung unrichtig ist, dass der Gerbstoff kein plas-

tischer Stoff, sondern ein Nehenproduct des Stoff-

wechsels ist, bildet das Hauptergebniss der vorliegen-

den Arbeit, in welcher zum ersten Male durch eine

lange Reihe von Versuchen, bei welchen der Gerbstoff

nach quantitativ- analytischerMethode bestimmt wurde,

eine grndliche Behandlung des Gegenstandes nach

allen Richtungen hin geboten ist. Der Herr Verfasser

beschrnkt sich im Wesentlichen auf eine objeetive

Wiedergabe seiner Versuchsergebnisse, fr welche der

53 Seiten starke Anhang die genauen Zahlen bringt.

Wir theilen im Folgenden die wichtigsten positiven

Resultate mit.

Isolirte Bltter vermehren im Lichte,

nicht im Dunkeln ihren Gerbstoffgehalt. Die

Versuche, welche zu diesem Ergebniss fhrten, waren

in folgender Weise angestellt: Ausgewachsene Bltter

wurden am Morgen gepflckt. Der Mittelrippe ent-

lang wurde die eine Blatthlfte abgetrennt und zur

Coutrole benutzt; die andere Hlfte wurde in Wasser

oder feuchten Kies gestellt und in der Sonne oder

leichtem Baumschatten exponirt. Aus der Coutrol-

bllte wurden gleich anfangs bestimmte Quadrat-

flachen ausgeschnitten, getrocknet und gewogen.

Genau gleich wurde nachher mit der Versuchshlfte

verfahren. Die Analyse ergab obiges Resultat.

Am besten stellt man das Experiment an schnen

Sommertagen an. An trben Tagen unterbleibt sehr

leicht die Gerbstofl'bildung. Der Eiufluss der Licht-

iutensitt, welcher sich hierin ausspricht, ussert sich

auch in dem Umstnde, dass an einer und derselben

Pflanze die dem vollen Lichte ausgesetzten Bltter

betrchtlich reicher au Gerbstoff sind, als die Schatten-

bltter.

Nicht nur in diesem Punkte fallen die Bedingungen
der Gerbstoffbildung mit denen der Kohlenstoffassi-

milation zusammen. Es wurde festgestellt, dass

nicht grne Bltter an sich rmer an Gerb-
stoff sind, als grne, und dass sie auch nicht fhig
sind, Gerbstoff zu erzeugen. Ferner stellte sich

heraus, dass in kohlensurefreier Luft unter Be-

leuchtuugsverhltuissen, die in gewhnlicher Atmo-

sphre zur Gerbstofferzeugung fhren, in grnen
Blttern jedwede Gerbstoff produetion unter-

bleibt.

Wenn hiernach auch eine Coincidenz zwischen

Kohlenstoffassimilation und Gerbstoffproductiou statt-

findet, so ist doch die erstere von der letzteren un-

abhngig. Die Versuche zeigten, dass auch eine

Gewichtszunahme der Bltter ohne gleichzeitige Gerb-

stoffvermehrung eintreten kann.

Der Gerbstoffgehalt der an der Pflanze befind-

lichen Bltter nimmt whrend des Sommers zu, aber

nicht in dem Maasse, wie es die tgliche Production

desselben verlangen wrde, falls er unverndert in

den Blttern bestehen bliebe. Es mssen also mit

dem Gerbstoff Vernderungen vor sich gehen. Setzt

man an der Pflanze befindliche Bltter dem Dunkel

aus, so tritt regelmssig eine Gerbstoffabnahme ein.

Isolirte Blattstcke verlieren dagegen im Dunkeln

nichts an Gerbstoff. Es folgt aus diesen Versuchen,

dass die beregte Gerbstoffabnahme nicht auf einer

chemischen Umwandlung, sondern auf Weiterleitung

des Gerbstoffes in die Blattrippen und aus diesen in den

Blattstiel und den Stengel beruht. In Stauden, deren

Bltter am Rhizom (Wurzelstock) ansitzen, fliesst der

Gerbstoff offenbar direct ins Rhizom. Wo aber die

Gerbstoffbehlter (Knollen) von den Blttern durch

ein reichverzweigtes Stengelsystem getrennt sind,

muss der Gerbstoff' erst eine lange Bahn durchlaufen,

um dahin zu gelangen. Das Gleiche gilt auch von

unseren Strauch- uud Baumpflanzen, bei denen der

Gerbstoff vorzugsweise in Rinde und Holz abgelagert

wird. Unterbricht man an einem Aste oder Zweige

die Rinde mittelst eines Ringelschnittes, so zeigt sich

alsbald ber der Ringelwunde in den Geweben mehr

Gerbstoff als darunter. Dies zeigt, dass der Gerb-

stoff sich nach abwrts bewegt. Die Bewegung geht

vorwiegend, wenn nicht ausschliesslich, in der Rinde

vor sich. Denn obwohl bloss die Rinde unterbrochen

ist, zeigt doch auch das Holz freilich geringere

Gerbstoffdifferenzen. Die Gerbstoffleitung beginnt

mit der Entfaltung der Bltter und zeigte sich An-

fangs September noch nicht beendet.

Um zu ermitteln
,
welchen Antheil der Gerbstoff

am Austreiben der Rhizome, der Bildung von Blttern,

Stengeln und Blthen der Staudenpflanzeu nimmt,

musste die Neubildung von Gerbstoff ausgeschlossen

werden. Es wurden also Rhizome (von Tonneutilla,

Petasites, Gloxinia, Bistorta etc.) im Dunkeln zur

Entwickelung gebracht. Dabei wurde keine Gerbstoft-

abnahme des Rhizoms festgestellt, obgleich letzteres

in den angestellten Versuchen eine Stoff'verminderung

von durchschnittlich 29 Proc. erfuhr. Der in dem

Rhizom niedergelegte Gerbstoff' wird also nicht wieder

in den Stoffwechsel einbezogen. Er gebt mit dem

Rhizom zu Grunde, nachdem er vorher die Membranen

durchtrnkt uud in einigen Fllen eine theilweise Spal-

tung in einen zuckerartigen Krper und einen Farbstoff

mit aromatischein Kern (Tormentillroth etc.) erlitten

hat. Die Bedeutung des so abgelagerten Gerbstoffes

fr die Pflanze ist Herr Kraus geneigt, in dem

Schutz gegen Thiere, der in seinem adstringirendem

Geschmack begrndet ist, uud in seinen fuluiss-

widrigen Eigenschaften zu suchen. In letzterer Hin-

sicht ist der Gerbstofl'reichthum zahlreicher in Wasser,

in Sumpf und Moor stehender Pflanzen bemerkens-

werth.

Die Principien der Verwendung des Gerbstoffes

bleiben bei den Holzpflauzen dieselben wie bei den

Staudenpflanzen, wenn auch das System der Gerb-

stoffverbreitung ein verwickelteres ist. Die Haupt-

lagersttte des Gerbstoffes bildet die Rinde. Unter-

bindet man den Gerbstottstrom durch den Ringelschnitt,

so unterbleibt die Gerbstoffeinlagerung nicht nur in

den jngsten Theilen des Bolzes und der Rinde, son-

dern die Wirkung erstreckt sich bis in die ltesten

Jahresringe und bis in die absterbende Borke. Um
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ber die Bedeutung, die dem Gerbstoff im Baume

zukommt, Klarheit zu gewinnen, muss man sein Ver-

halten in den verschiedenen Organen analytisch ver-

folgen. Die Versuche ergaben darber Folgendes :

Der in der vorhergehenden Vegetationsperiode

gebildete Zweig-Gerbstoff erfhrt in den Wintermona-

ten keine Vernderung. Die Annahme, dass er bei

einer Art innerer Respiration verbraucht werde, ist

also unbegrndet.
Die ausdauernden Bltter (Coniferennadeln etc.)

zeigten im Laufe des Winters keine Vernderung des

Gerbstoffgehaltes; im Frhling keine Verminderung,

also auch keine Verwendung; im Sommer eine Ver-

mehrung des Gerbstoffes in der vorjhrigen Nadel.

Der Gedanke ,
dass der Gerbstoff Reservestoff sei,

ist also sowohl fr die Zweige wie fr die Bltter

hinfllig. Man findet im Gegentheil, dass zur Zeit,

wo die Knospen sich entfalten und aus den Zweigen

bekanntlich Reservestoffe verbraucht werden, der

Gerbstoff daselbst neue Hufung erfhrt; er steigt in

den Zweigen um Vs bis 2 Proc.

Der Gerbstoff gehrt auch nicht zu den werth-

vollen Inhaltsstoffen, welche aus dem Herbstblatt vor

dessen Abfall in den Stamm zurckwandern. Im ab-

getrennten Blatt ist der Gerbstoffgehalt nicht ge-

ringer, als in dem Blatt zur besten Vegetationszeit.
'

Wir bergehen hier die ber die Vertheilung des

Gerbstoffes in Rinde und Holz gefundenen Resultate,

beben dagegen noch das wichtige Ergebniss der

Keimversuche mit gerbstoffhaltigem Samen hervor:

Beim Keimen solcher Samen (Eichel) wird nicht nur

kein Gerbstoff verbraucht, derselbe nimmt sogar zu.

Er dient also dem Wachsthum nicht.

Gerbstoff wird in der Pflanze nicht bloss in den

Blttern unter Einwirkung des Licbtes gebildet. Er

entsteht z. B. auch bei den oben geschilderten Duukel-

versuchcn mit austreibenden Rhizomen in den neu

gebildeten Organen, ja, im Rhizome selbst kann neuer

Gerbstoff auftreten. Es sind also zwei Modi der

Gerbstoffbildung zu unterscheiden. Der eine Modus

vollzieht sich bei Neubildungen in diesen selbst und

im Substrat, er ist ein Stoffwechselvorgaug ohne Be-

theiligung des Lichtes ; er vollzieht sich mit gerin-

gerer Energie, sein Product bleibt am Productionsort

selbst, die Wegfuhr ist offenbar nicht nothig. Der

andere dagegen , in den Chlorophyllzellen und unter

den Bedingungen der Assimilation vollzogen, und

doch nicht unmittelbarst mit dieser zusammenhn-

gend, producirt so grosse Mengen Gerbstoff, dass die-

selben nicht an Ort und Stelle untergebracht werden

knnen."

Wenn wir den Gerbstoff nach den vorgngigen

Errterungen als ein Endproduct des Stoffwechsels

anzusehen haben, so ist es andererseits zur Zeit un-

mglich, Nheres ber denselben auszusagen. Nur ver-

nmthungsweise spricht Herr Kraus die Meinung aus,

dass die Gerbstoffbildung mit der Synthese der

Eiweissstoffe verknpft sein mchte.

Im Weiteren giubt Verfasser noch einen Ueber-

blick ber die anatomische Vertheilung des Gerb-

stoffes im Pflanzenkrper, schildert sodann die Unter-

suchungsmethoden und giebt schliesslich eine Skizze

der Geschichte der Gerbstoffphysiologic. F. M.

H. Kreutz: Untersuchungen ber das Kometen-
system 1873 I, 1880 I und 1882 II 1. Theil:
Der grosse Septemberkomet 1882 IL (Publi-

cationen der Sternwarte Kiel. 1888.)

Der grosse Septemberkomet des Jahres 1882 ist,

abgesehen davon
,

dass er vielleicht die grossartigste

Kometenerscheinung darbot, die in den letzten Jahr-

hunderten zu verzeichnen ist, durch zwei Umstnde
von ganz besonderer Bedeutung. Diese sind einmal in

seiner Bahn begrndet, dann aber auch darin, dass

dieser Komet einem System anzugehren scheint, welches

uus schon mehrere Kometen, die sich nahe in derselben

Bahu bewegen, geliefert hat. Es sind dies die Kometen
von 1872 I und 1880 I. Es ist keine Frage ,

dass

man es hier nicht mit demselben Kometen zu thuu hat,

der etwa durch ganz abnorme Strungen zu dieser un-

regelmssigeu Wiederkehr veranlasst worden ist, sondern

dass die verschiedeneu Erscheinungen individuell ver-

schiedenen Kometen angehren, die nur eine sehr grosse
Bahnhnlichkeit besitzen, zwischen denen also voraus-

sichtlich ein besonderer physischer Zusammenhang be-

stehen wird.

Verfasser hat sich der Aufgabe unterzogen ,
durch

mglichst exaete Bahnbestimmung dieser Kometen zu

zeigen, bis wie weit die Aehnliehkeit dieser Bahnen

geht. Die vorliegende Arbeit enthlt die definitive Bahn-

bestimmung des letzten dieser Kometen, desjenigen von

1882. Von besonderem, allgemeinen Interesse kann dieser

Theil der Untersuchung erst dann werden
,
wenn auch

die anderen Bahnbestimmungen fertig vorliegen.

Die Bahn des grossen Kometen 1882 ist dadurch von

besonderer Bedeutung, dass die Periheldistanz die ge-

ringe Grsse von 0,0078 aufweist, so dass der Komet

dem Sonnenmittelpunkte auf weniger als 150 000 Meilen

nahe gekommen ist. Bekanntlich konnte der scheinbare

Eintritt des Kometen in die Sonnenscheibe beobachtet

werden ,
ein Ereigniss ,

welehes gnzlich allein in der

Geschichte der Kometenastronomie steht. Es ist

hierdurch der Komet solchen thermischen Wirkungen
vonSeitcn der Soune ausgesetzt gewesen, dass in seinem

Spectrum nicht bloss die Natriumlinien ,
sondern sogar

auch diejenigen des Eisens aufgetreten sind, und dass

nach seiner Rckkehr von der Sonnennhe er schliess-

lich sogar mehrere Thoilkometen ausgesandt hat. Man
htte hiernach erwarten knnen, dass auch die Kometen-

bahn hierbei eine solche Strung erlitten htte, dass

die beiden Zweige der Bahn vor und nach der Perihel

nicht zu vereinigen wren; die vorliegende Bahnbe-

stimmung lsst aber uicht die geringste Spur einer

solchen Wirkung erkennen; indessen musste lies lere

Rcksicht bei Auswahl der Beobachtungen getroffen

werden, um die Gewissheit zu haben, dass sich dieselben

alle auf denselben Hauptkern des Kometen bezogen.
Sr.

Will. Ferrel: Notiz ber den Ein flu ss der

Wlder auf den Regen. (The American Meteoro-

logien! Journal, 1889, Vol. V, p. 433.)

Der schon so vielfach ventilirteu Frage uaeh dem

Einilusse des Waldes auf die Regenmengen weiss Herr

F e r r e 1 eine neue Bemerkung abzugewinnen ,
welche

um so wichtiger ist, weil sie bei Versuchen und Beob-

achtungen, die angestellt werden, um einen derartigen

Eintiuss durch Messungen festzustellen, volle Bercksich-

tigung verdient.
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Wrde ein ganzer Continent eine harte und drre

Oberflche haben, dann wrde der Reges schneller Dach

dem Oceane abfliessen, und es wrde weniger von dem-

selben anf dem Continente verdampfen; die Verdampfung
auf dem Meere wrde aber in diesem Falle nicht grsser

werden, als sie sonst ist; die Folge wre also eine ge-

ringe Abnahme des Regens auf der Erdoberflche. Das

umgekehrte wrde eintreten, wenn der his daliin meist

waldlose Continent von einem dichten Walde bedeckt

wrde. Man nimmt nun gewhnlich an
,

dass die Wir-

kung einer Zunahme der Wlder in der Gegend wahr-

genommen wird, in der sich die Wlder befinden, dass

der aus einer Gegend aufsteigende Dampf zur selben

als Regen zurckkehrt. Dies ist jedoch, wie Herr

Ferrel betont, nicht der Fall. In mittleren und

hheren Breiten hat die Luft, namentlich in ihren

oberen Schichten, bestndig eine Strmung nach Osten
;

der aus einer Gegend aufsteigende Dampf wird nach

Osten entfhrt, bis er Bedingungen trifft, die einen auf-

Bteigenden Strom hervorrufen; erst dann condeusirt sich

der Dampf und fllt als Regen nieder. Das kann aber

eine Woche und selbst mehrere Wochen dauern, und
unterdess wird der Dampf Hunderte von Meilen ost-

wrts von der Gegend entfhrt, in welcher er aufge-

stiegen war. Bei den Versuchen
,
welche die Wirkung

der Wlder auf den Regenfall feststellen wollen, ist es

wichtig zu wissen
,
wohin man die Regenmesser stellen

soll; in mittleren Breiten msste dies sehr weit nach
Osten geschehen. Wrde z. B. das ganze Prriengebiet
zwischen dem Mississippi

- Thal und den Felsengebirgen
mit dichtem Walde bedeckt, so wrde zweifellos die

Verdunstung etwas zunehmen
;

aber um durch Beob-

achtung die hierdurch veranlasste Zunahme des Regens
festzustellen, mssten die Regenmesser bis zum Atlantic

verschoben werden, und der Dampf wrde so weit fort-

gefhrt und ber so grosse Flchen ausgebreitet werden,
dass die Zunahme des Regenfalles an irgend einem Orte
vielleicht fr die Beobachtung ganz unmerklich wrde.

Woukoloff: Ueber das Gesetz der Lslichkeit
der Gase. (Comptes rendus, 1889, T. CVI1I, p. 74.)

Zur Prfung des Dalton'schen Gesetzes ber die

Lslichkeit der Gase, nach welchem die gelsten Gas-

mengen den Drucken proportional sind, waren in neuester
Zeit einige Arbeiten bei hheren Drucken ausgefhrt,
welche fr Kohlensure uud Wasser das Resultat er-

geben hatten, dass dieses Gas strker absorbirt werde,
als dem Dalton'schen Gesetze entspricht. Der Um-
stand, dass die Kohlensure mit dem Wasser Hydrate
bilde, chemische Verbindungen aber die Gltigkeit des
Gesetzes beeintrchtigen mssen, veranlasste Herrn

Woukoloff, eine Versuchsreihe ber die Absorption
der Kohlensure durch Schwefelkohlenstoff anzustellen.

Die Versuche wurden bei den Temperaturen 20,5, 1 3,0t"
uud 7,1 ausgefhrt und ergaben zwar gleichfalls, dass
die Kohlensure auch bei ihrer Lsung in Schwefel-
kohlenstoff nicht streng dem Dalton'schen Gesetze

folge; die Abweichungen waren aber sehr klein und
von derselben Ordnung wie die vom Mar io tte'schen
Gesetze. Bei niederen Temperaturen war die Absorption
grsser und bei hohen Temperaturen war sie geringer
als das Dalton'sche Gesetz fordert.

A. Chassy: Leber den elektrischen Transport
gelster Salze. (Comptes rendus, 1889, T. CVIII,

p. 616.)

Wenn man verschiedene Arten von flssigen Mi-

schungen elektrolysirt ,
so kann man bekanntlich ver-

schiedene Bewegungserscheinungen innerhalb der Flssig-

keit zur Anschauung bringen. Ein besonders einfacher

Fall unter diesen ist der Transport eines nicht elektro-

lysirtcn Metallsalzes, z. 1!. eines Zinksalzes, in einer

Mischung von Kupfer- uud Zinksalzen. Dieses Salz be-

weg! sieb stets durch die Flssigkeit in der Rich-

tung des Stromes. Man erkennt diesen Transport, wenn
man die ganze Mischung in zwei Theile theilt : nach

dem Durchgnge des Stromes hat das Gewicht des

nicht elektrolysirteu Salzes iu dem Theile zugenommen,
welcher die negative Elektrode umgiebt ;

und um eben-

soviel hat dasselbe im anderen Theile abgenommen.
So bequem es auch wre, bei diesen Versuchen eine

porse Scheidewand anzuwenden, so ist dieselbe doch

nicht uothweudig; die Erscheinung ist ohne dieselbe

die gleiche, wie mit derselben; d. h. sie hat nichts ge-

mein mit der elektrischen Endosmose. Es empfiehlt

sich ferner, nur Mischungen von Salzen mit gleichen

Suren zu studiren, da sonst die Erscheinung durch

seeundre Zersetzungen complicirt wird.

Geht man von einein bestimmten Yerhltniss beider

Salze, etwa Zinksulfat uud Kupfersulfat, aus und ver-

dnnt die Lsung bei gleichbleibendem Verhltniss, so

ist der Trausport von der Concentration der Lsung
unabhngig. Die Menge des bergefhrten Salzes hngt
nur ab von dem Verhltniss der beiden Salze. Be-

deutet q die Menge des bergefhrten Zinksulfats, ji
die

Menge des in der Mischung gelsten Ziuksalzes und ji'
die

Menge des gelsten Kupfersulfats, so ist q = P-A/(p^-%f),

wo ^1 eine von der Intensitt des Stromes abhngige
Constante ist.

G. Gore: Eine Methode, gelste chemische Ver-

bindungen und ihre B in dungsVerhltnisse
zu entdecken. (I'roceedings of tlie Royal Society,

1889, Vol. XI.V, Nr. '-'76, p. 265.)

Seine hchst empfindliche Volta'sche Wage (vergl.

Rdsch. III, 411) verwendete Herr Gore zur Ermittelung,

ob Elektrolyte, welche in einer Flssigkeit aufgelst

sind, sich mit einander chemisch verbunden haben, uud

in welchem Grade, wobei er von dem allgemeinen Satze

ausging, dass Substanzen, die sich chemisch verbinden,

ihre Fhigkeit, ein Volta'sches Paar zu erregen, ver-

lieren"; die Strke dieser Erregungsfhigkeit wird eben

durch die Volta'sche Wage gemessen.
Es sei kurz daran erinnert, dass die Wage folgende

Eiwichtuug hat: Aus amalgamirtem Zink und Platin in

destillirtem Wasser wird eine schwache Kette gebildet,

deren Strom durch eine genau gleiche, entgegengesetzt ge-

schaltete compensirt wird; wenn das Zwischengeschfte
Galvanometer auf Null steht, dann erzeugen die minimal-

sten Zustze chemisch ditferenter Stoffe zu dem destillir-

ten Wasser einen Ausschlag. Herr Gore verwendet diese

Wage fr den vorliegenden Zweck iu folgender Weise :

Er lst iu bekannten gleichen Mengen destillirteu

Wassers die Mischungen zweier Elektrolyte, deren Ver-

halten in der Lsung bestimmt werden soll, uud zwar

werden dieselben im Verhltniss ihrer Moleculargewichte

gemischt ,
so dass bald die eine

,
bald die andere Sub-

stanz in genau bekanntem Ueberschusse vorhanden ist.

Von diesen Lsungen werden nun d#r Reihe nach jedes-

mal minimalste Mengen dem destillirten Wasser der einen

Kette der Volta'scheu Wage zugesetzt, bis die Nadel

des Galvanometers auszuschlagen beginnt. Dann wird

der Apparat gereinigt und eine neue Reihe mit dem

nchsten Gemisch der beiden Elektrolyt.' angefangen.

Diejenige Mischung, von welcher die grsste Menge zu-

gesetzt werden muss, um die Nadel in Bewegung zu

versetzen, ist diejenige mit der kleinsten Volta'scheu



810 N a t u rw i s s e n s c h a f1 1 ic h e Rundschau. No. 24.

Energie, also auch die, in welcher sich die beiden Cou-

Btituenten am vollstndigsten chemisch verbunden haben.

Herr Gore hat durch eine grosse Zahl von Ver-

suchen cuustatiren knnen, dass die gelsten Substanzen

sich chemisch verbinden in bestimmten Gcwiehtsverhlt-

nissen. Ausserdem fand Verfasser, dass die Verbin-

dungen sehr complicirte sein knnen
;

so konnte er in

dieser Weise eine Verbindung K
2
S

4 ,
1GKN 3 , 4AmCl,

2NaCl, 8 KCl, 32LiCI nachweisen, ohne jedoch hier

bereits die Grenze der mglichen Combinationen erreicht

zu haben.

In Bezug auf die Verallgemeinerung dieser That-

sache erwhnt Herr Gore, dass er nach der beschrie-

benen Methode mehr als 180 verschiedene Mischungen
solcher Krper untersucht, aber keine gefunden hat,

bei der nicht eine bestimmte chemische Vereinigung
mehr oder weniger deutlich augezeigt war durch ein

Minimuni Volta'scher Energie, die zusammenfiel mit

den Verhltnissen der gewhnlichen chemischen Aequi-
valente der Substanzen. Die Mischungen ,

die er unter-

suchte, umfassten alle Klassen dieser Krper, nmlich:
Elemente mit Elementen; Elemente mit ein-, zwei- und
dreibasischeu Suren; Suren all dieser Klassen mit

einander; Elemente mit ein-, zwei-, drei- und vierbasischen

Salzen; ein-, zwei- und dreibasische Suren mit all

diesen Klassen von Salzen, und all dieser Salze mit

einander in hnlich grosser Mannigfaltigkeit. Diese

Versuche fhrten Verfasser zu dem Schluss
,

dass die

Beziehung der Volta'schen Energie zu dem chemischen

Vcrbindungsverhltniss eine ganz allgemeine ist, und
dass jede elektrolytische Substanz, in Wasser gelst,
sich chemisch in bestimmten Gewichtsverhltnisseu mit

jedem anderen derartigen gelsten Krper verbindet,

vorausgesetzt, dass keine Abscheidung von Substanz

erfolgt; und dass 6ie sich vereinen zu Verbindungen
von scheinbar unbegrenzter Complicirtheit.

Herr Gore hlt dieses Verfahren auch fr geeignet
zu quantitativen Messungen der Valenzen der Substanzen,
und fhrt hierfr einige Beispiele an.

W. Salomon und H. His: Krniger Topasfels im
Greisen bei Geyer. (Zeitschr. d. deutsch, geolog.

Gesellsch. 1888, Bd. XL, S. 570.)

Die Verfasser bezeichnen als Topasfels von Geyer"
im schsischen Erzgebirge ein zum grsseren Theile

aus Topas bestehendes, gleichmssig krniges Gestein,
welches schlierige Einlagerungen im dortigen Greisen

bildet. Sie fnden laust- bis kopfgrossc , allerdings arg
verwitterte und aus ihrem Verbnde gelste Aggregate,
sowie eine unregelmssig und undeutlich begrenzte Ein-

lagerung von etwa 1,5 m Lnge und 30 bis 40 cm Hhe,
die fast ganz aus Topas bestand (90 Proc. Topas, 10 l'roc.

Quarz, Ferrit, Turmalin, Zinnstein, Kaolin und lithion-

freier Glimmer, letztere, beiden als Zersetzungsproducte
des Feldepatbes und Eiseulithionglimmers). Der Greisen

geht stellenweise in einen krnigen Quarzfels ber, der

in der Nhe der Topasnester selbst stark topashaltig
wird. Die bedeutende Grsse der aufgefundeneu Topas-
massen machen diesen Fundort zu einem sehr intei--

essauten.

Der Topas drfte, was die Verfasser nicht ausspre-
chen

,
auch hier wohl seeundren Ursprunges sein

,
wie

das bei den Vorkommnissen in der Breeeie des Schneeken-
steines sicher und im Greisen von Altenberg als sehr
wahrscheinlich nachgewiesen worden ist (Rdsch. III,
218 und 427). Es hat dann nicht allein ein Silifioirungs-

process stattgefunden, durch welchen aus dem Granit
Greisen sich entwickelte

,
indem Feldspath entfernt und

Quarz an seine Stelle getreten ist, sondern gleichzeitig

auch ein Topasirungsprocess. Das Zusammenauftreten

von Turmalin und Zinnstein mit dem Topas im Greisen

weist wohl mit Entschiedenheit darauf hin, dass Fuma-

roleuprocesse (Aushauchung von Fluor-, Bor- und Zinu-

verbindungen) auf den Granit eingewirkt und diesen in

Topas fhrenden Greisen umgewandelt haben. Im Hin-

blick auf die Angabe der Verfasser, dass bisher im

Greisen von Geyer sich kein Topas habe nachweisen

lassen, mge erwhnt werden, dass der Referent seit

lauger Zeit im Besitze eines Handstckes echten Greisens

von genannter Localitt ist, welches ungefhr 15 Proc.

Topas in Krnerform enthlt. B. Doss.

KHenberger und Hofmeister: lieber die Ver-

dauung des Schweines. (Du Bois-Reymond's
Archiv f. Physiologie, 1889, S. 137.)

Der Umstand, dass das Schwein zu den Omnivoren

Sugethieren gehrt, und somit in dieser Beziehung
unter allen Hausthieren dem Menschen am nchsten

steht, verleiht den ber seine Verdauung festgestellten

Thatsacheu ein besonderes Interesse. Bereits in einem

frheren Referate (Rdsch. II, 3C3) wurde in einer Dar-

stellung der Verdauungsvorgnge bei den Hausthieren

auch der Verhltnisse beim Schweine gedacht; iu Bezug
auf den Verlauf der Verdauung in den einzelnen Ab-

schnitten des Darmcanals, besonders im Magen, ber die

Betheiliguug der einzelnen Fermente, ber die Dauer

der Dsungsprocesse und ber die Resorption der Nhr-
substanzen kann auf jenes Referat verwiesen werden.

Die dort mitgetheilten und in speciellen Arbeiten be-

sonders publicirten Untersuchungen waren jedoch nur

auf ein Nahrungsmittel, nmlich den Hafer, beschrnkt

gewesen, und da dieser, wie die Verfasser nachgewiesen

(Rdsch. III, 501), nicht allein strkelsende, sondern auch

proteolytische Fermente enthlt, war es mglich, dass

die gewonneneu Resultate durch die Mitwirkung dieser

Fermente bedingt gewesen. Der Wunsch erschien daher

gerechtfertigt, die Untersuchung auch auf ein anderes

Nahrungsmittel auszudehnen.

Die Herren Ellenberger und Hofmeister haben

daher Ftterimgsversuche mit Kartoffeln augestellt, die

im Trockenzustande 80 Strke, 2,37 Faser, 12,20 Eiweiss,

5 Asche und 0,43 unbestimmte Substanz enthielten, und

der Umstand ,
dass die Kartoffel auch beim Omnivoren

Menschen sehr oft das vorzglichste Nahrungsmittel

abgiebt, verleiht den nachstehenden Schlussfolgerungen

der Verfasser eine weitere Bedeutung:
Die Versuchsresultate haben gezeigt, dass wie bei

der Krnerftterung auch bei der Verabreichung von

Kartoffelbrei die im Magen der Schweine ablaufenden

Vorgnge nach den Abschnitten des Magens verschieden

sind; dass also der Mageninhalt als Ganzes durch die

Magenbewegungen nicht durchmischt werde. Trotz

der weichen Beschaffenheit der Nahrung uud trotz un-

beschrnkter Wasserzufuhr waren iu dem einhhligen

Schweinemagen die Inhaltsmassen der einzeluen Gegenden
deutlich getrennt. Whrend an einer Stelle nur Milch-

sure vorhanden war, fand man an einer anderen Stelle

Salzsure; whrend an einem Orte wenig Zucker zugegen

war, enthielt der Mageninhalt au einem anderen Orte

viel Zucker; whrend in einer Region ein Suregrad
von 0,1 Procent herrschte, bestand in einer anderen

Region ein solcher von 0,2 Proc. u. s. w.

Ferner zeigten die Versuche ,
dass im Magen eine

bedeutende Kohlenhydratverdauung stattfindet. Dieselbe

erfolgt hier durch das strkelsende Ferment, das in

reichem Maasse im Speichel der Schweine enthalten ist.

Der Speichel der Pferde enthlt hingegen wenig amylo-

lytisches Ferment
;
beim Pferde kommen daher wesent-
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lieh die diastatischen Fermente zur Geltung, welche in
|

den Krnern enthalten sind. Wie sich Pferde bei Kar-

toffelftterong verhalten, ist bisher noch nicht unter-

sucht; die Erfahrung lehrt, dass Pferde, die eine Zeit

laug nur oder wesentlich mit Kartoffeln genhrt werden,

Schaden au ihrer Gesundheit nehmen, whrend Schweine

sich bei einer derartigen Ernhrung wohl befinden.

Der bei der Amylolyse entstandene Zucker verfallt

schon im Magen theilweise der Milchsnreghrnng. Die

Hagenfl8sigkeit enthlt oft 0,5 bis 0,8 Proc. Milchsure.

In deu einzelnen Abschnitten des Verdauunga-

sehlauches verweilen die Kartoffeln krzere Zeit als die

Krner. Schon eine Stunde nach der Mahlzeit war ein

geringer Theil der Kartoffeln und eine Stunde spter
schon circa ein Drittel derselben in den Dnndarm

bergetreten , whrend bei der Haferftterung der

I ebertritt erst in der dritten Stunde begann. Sechs

Stunden nach einer Kartoffelmahlzeit waren schon drei

Viertel der verabreichten Nhrstoffe
( wenigstens der

Strke) resorbirt, so dass eine neue Mahlzeit nachfolgen

konnte
,
whrend bei einer Krnermahlzeit Verdauung

und Resorption laugsamer erfolgen. Der Verlauf der

Strkeverdauung lsst sich aus folgenden Zahlen ent-

nehmen: Zwei Stunden nach der Mahlzeit waren

31,2 Proc. der Strke verdaut und 20,s Proc. resorbirt;

3ys Stunden nach der Mahlzeit war die Verdauung auf

54 und die Resorption auf 49 Proc.
,
und 6% Stunden

nach der Mahlzeit auf 77 resp. 75 Proc. gestiegen. Da-

bei war das im Magen Vorhandene bedeutend weniger

als das im Dnndarm Vorhandene verdaut; im Dnn-
darm war die Menge von Strke und Zucker im Ver-

hltniss zur Menge der Kartoffelfaser nur sehr gering.

Im Allgemeinen besttigten die Versuche mit Kar-

toffeln die frher erhaltenen vollstndig.

Ferner begnstigt der Kalk die Nitrifikation der orga-

nischen Substanzen und damit die Verwendbarkeit des

enthaltenen Stickstoffes.

Die chemische Zusammensetzung des Schlamms, die

feine Vertheilung der fr die Pflauzeuernhrung zu ver-

wendenden Stoffe und die Anwesenheit des Kalkes er-

klren vollstndig die befruchtenden Wirkungen der

jhrlichen Nilberschweminungen.

A. Mntz: Feh er die befruchtenden Eigen-
schaften des Nil wassers. (Comptes rendus,

1889, T. CVIII, p. 522.)

Bekannt ist, dass die Fruchtbarkeit Aegyptens ein-

zig und allein von den Ueberschwemmungen bedingt

wird, welche der Nil alljhrlich erzeugt; mau wusste

auch
,

dass es vorzugsweise der Schlamm
,

deu der

Nil absetzt, ist, welchem die befruchtenden Eigen-

schaften innewohnen. Eine wissenschaftliche Begrn-

dung dieser Erscheinung fehlte aber bisher noch.

Herr Mntz hat daher sowohl das Nilwasser mit allen

in demselben gelsten Theilen, wie den in demselben

snspendirten Schlamm sorgfltiger Analyse unterzogen

und kam zu den nachstehenden Resultaten.

Das Nilwasser enthielt beim Hochwasser vom

0. September 1888 im Kubikmeter 1,07 g Nitratstickstoff

(=: 4,10 g Salpetersure); 0,40 g Phosphorsure; 3,0ti g
Kali und 48g Kalk. Dasselbe Wasser, in der Mitte

des Flusses dm unterhalb der Oberflche entnommen,
enthielt im Kubikmeter 2,3 kg Schlamm, doch schwankte

dieser Werth zwischen 1,7 kg und 2,5 kg. Der Schlamm

tiestand im Wesentlichen aus Hydraten von Thonerde,

Eisen- und Kali -Silicaten und bildete einen mit Kalk-

carbonat und organischer Substanz gemischten Thon.

In 100 Theilen enthielt derselbe: 53,07 Kieselsure, 14,57

TRonerde, 10,21 Eisenoxyd, 6,07 Kali, 1,07 Magnesia,

3,13 Kalkcarbonet , 0,19 Phosphorsure, 2,84 organische
Substanz. 7,41 verbundenes Wasser. Dieser Schlamm
i^t Bonach besonders reich an Kali; der Kalk, den er

enthalt
,
und der fast ausschliesslich aus Carbonat be-

steht, mildert die Compactheit des abgesetzten Schlammes

und verleiht ihm die Eigenschaft der Ackererden.

Michel Eugene Chevreul t-

Als im Jahre 188G der Nestor der franzsischen Che-

miker, ja der gesammten Gelehrten weit, Michel Eugene
Chevreul, sein hundertstes Lebensjahr vollendete, da
wurde dieses Fest nicht nur in seinem Ileimathlaiide in

der glnzendsten Weise gefeiert, sondern in der ganzen
civilisirteu Welt wetteiferten die gelehrten Krperschaften
und die Vertreter der Wissenschaft mit einander, dem be-

rhmten Korscher ihre Bewunderung auszudrcken und
ihre Huldigung darzubringen. Vor kurzem hat nun
auch dieses seltene, reiche Leben sein Ende erreicht, und
wir glauben dem Wunsche unserer Leser entgegenzu-
kommen, wenn wir au dieser Stelle einen kurzen Blick

auf die Lebensarbeit und die Bedeutung des Verstor-

benen werfen.
Es ist hier nicht der Ort, auf den usseren Lebens-

gaug Chevreul's im einzelnen nher einzugehen ,
nur

an die wichtigsten Stufen derselben mge kurz erinnert

werden. Chevreul wurde im August 1786 in Angers
geboren, ging frhzeitig nach Paris und kam dort mit

dem bekannten Chemiker Fourcroy iu nhere Berh-

rung, an dessen Privatinstitut er im Jahre 1809 die Stelle

eines Lehrers der Chemie erhielt. Schon im nchsten
Jahre wurde er als Gehlfe am Naturhistorischen Mu-
seum zu Paris angestellt; spter ward ihm nach einer

Reihe von Zwischenstellungen die Professur fr ange-
wandte Chemie an demselben Institut bertragen, ein

Amt, welches er 50 Jahre laug, von 1830 bis 1879, ver-

waltet hat. Bereits frher, im Jahre 1824, war er zum
Director der Frberei der kniglichen Gobelins - Manu-
factur ernannt worden und er hat diese Stellung lange
Zeit neben dem vorerwhnten Amte bekleidet; dieselbe

ist von besonderer Bedeutung fr die Richtung seiner

wissenschaftlichen Thtigkeit in seinen spteren Jahren

geworden.
Unter den wissenschaftlichen Leistungen Chevreul's

stehen obenan, wie allgemein bekannt, seine Jahre lang

fortgesetzten, umfassenden und bahnbrechenden Unter-

suchungen ber die thierischen Fettsubstauzen (1826).

Es ist fr uns heutzutage nicht ganz leicht, einerseits

die ausserordentlichen Schwierigkeiten, welche Chevreul
bei diesen Arbeiten zu berwinden hatte, andererseits

die durchgreifende Bedeutung und den weitgehenden
Einfluss des vollendeten Werkes fr die damalige Zeit

ihrem vollen Werthe nach zu wrdigen, da wir uns im
Besitze reicher, technischer Hlfsmittel und ausgebrei-
teter Kenutniss von dem Wesen chemischer Reactionen
befinden, whrend Chevreul ohne diese Mittel ein

vllig unbekanntes Gebiet betrat, ber welches die irrig-

sten Vorstellungen verbreitet waren. Zwar hatte

G e o ff r o y schon lngst nachgewiesen ,
dass die Fett-

substauz
,
welche mau durch Suren aus einer Seife er-

halten kann
, gnzlich verschieden ist von derjenigen

Fettsubstanz, aus welcher mau mit Hlfe von Alkali die

Seife bereitet; zwar hatte bereits Scheele aus Fett-

krperu das Glycerin dargestellt, aber trotz dieser That-

sachen und im Widerspruch mit ihnen sah man ganz
allgemein in den Seifen einfache Verbldungen der

Fette mit den Alkalien. Chevreul's Untersuchungen
brachten volle Klarheit in dieses Gebiet. Er wies nach,

dass die thierischen Fette hauptschlich Gemenge ver-

schiedener Substanzen sind, wie Stearin, Ole'in u. s. w.,

welche ihrerseits Verbindungen des (ilycerins mit ver-

schiedenen Fettsuren darstellen. Die Verseifung" der

Fette besteht darin, wie er ferner klarlegte, dass jene
Bestandteile unter Aufnahme von Wasser in Glycerin
und Fettsuren zerlegt werden, und er zeigte schliess-

lich, dass die Seifen nichts anderes als die Alkahsalze

der Fettsuren sind. Damit war die Kenutniss von der



312 Natur wissenschaftliche Run d schau. No. 24.

Constitution der Fette uud der Seifen erschlossen ,
und

vor allem Einsicht gewonnen in das Wesen des so

wichtigen Verseifungsprocesses, der sich mit mancherlei

Abnderungen bei fast zahllosen Reactionen auf dem
Gebiete der organischen Chemie abspielt.

Der hohe Werth und die fruchtbringende Bedeutung
dieser klassischen Arbeit liegen jedoch nicht allein in

der aus ihr unmittelbar hervorgehenden Erweiterung
der chemischen Kenntnisse, sie treten vielmehr nicht

minder klar zu Tage in den Folgen, welche diese Arbeit

auf rein wissenschaftlichem
,
wie auf technisch-commer-

ciellem Gebiete hatte. Stehen doch in mehr oder minder
naher Beziehung zu den Untersuchungen von Chev-
reul die Arbeiten von Berthelot ber das Glycerin,
vou Wurtz ber das Glykol ,

endlich von Dumas
und Boullay ber die zusammengesetzten Aether;
lauter Arbeiten ersten Ranges, zu denen die Anregung
in Chevreul's grossartigem Werke zu suchen ist.

Doch abgesehen vou diesen einzelneu Beispielen hat die

Arbeit Chevreul's vor allem dadurch einen beraus

umfassenden uud tiefgreifenden Einfluss auf die ge-
sammte chemische Forschung ausgebt, dass in der-

selben zum ersten Male systematisch das Mittel ange-
wandt wurde, mit Hlfe chemischer Agenden organische
.Substanzen zu spalten, in ihre einzelnen Bestandteile
zu zerlegen und auf diesem Wege die Erkenntniss ihrer

chemischen Constitution zu gewinnen.
Neben und zum Theil schon vor seinen Unter-

suchungen ber die Fettkrper widmete sich Chev-
r e u 1 in eingehender Weise der Ausbildung der che-

mischen Analyse ,
zumal organischer Substanzen : so

vervollkommnete er z. B. die von Gay-Lussae und
Thenard ausgearbeitete Methode der quantitativen

organischen Elementaranalyse. Ausser verschiedenen
kleineren Aufstzen verffentlichte er im Jahre 1824

einen Band analytischer Untersuchungen unter dem
Titel: Consideratious generales sur l'analyse organique.

In spterer Zeit, zumal im Anfang der 30er bis

Mitte der 50er Jahre, beschftigte sich Chevreul in

Folge seiner oben erwhnten Stellung an der Gobelins-

Manufactur vorzugsweise mit Fragen, welche auf Farben
und den Frbeprocess Bezug haben. Seine Erfahrungen
und Entdeckungen in dieser Beziehung legte er haupt-
schlich in seinem ,,-Legons de la chimie appliquee la

peiuture" (1831) und seinen zehn Abhandlungen: Re-

cherches sur la teinture" (1838 bis 1854), nieder. Auch
eine ganze Reihe Einzeluntersuchungen ber die Zu-

sammensetzung und Eigenschaften verschiedener Farb-

stoffe, wie des Indigos, des Campecheholzes u. s. w.,

verffentlichte er in jener Zeit. Indessen nicht allein

die chemischen I'rocesse, welche fr die Frberei und
Malerei von Bedeutung sind, nahmen Chevreul's
Arbeitskraft und Zeit in Anspruch, sondern nicht minder
wurde er durch die sthetische Seite dieser Knste ge-
fesselt. Eingehend studirte er die Gesetze des Farben-
contrastes und hnliche Fragen, und wir verdanken ihm
auch hierber eine grssere Anzahl von Werken; in

denselben giebt er unter anderem eine sthetische

Farbencombiuation zum Gebrauch fr Knstler und Fa-

brikanten, macht Vorschlge zu einer wissenschaft-

lichen Benennung der Farben u. s. w. Selbstverstnd-
lich kamen alle diese Bemhungen und Forschungen
in erster Linie dem von ihm geleiteten Institute zu

Gute, so dass unter ihm die Technik der Gobelins zu
hoch ter Blthe gelangte.

Es ist nicht mglich, an dieser Stelle ajf die Flle
der brigen Untersuchungen Chevreul's einzugehen,
die sich ber die verschiedensten Zweige der Chemie
erstrecken, hervorgehoben sei nur, dass er auch auf dem
Gebiete der physiologischen Chemie mehrfach mit Erfolg
gearbeitet hat, ebenso wie er die ffentliche Gesundheits-.

pflege nach den verschiedensten Richtungen hin frderte.
Schliesslich sei noch erwhnt, dass er auch eine Ge-

schichte der Chemie geschrieben hat, welche die Eut-

wickelung der Chemie vou den ersten Anfngen bis in

die Neuzeit verfolgt.
Nur in allgemeinen Umrissen haben im Vorstehenden

die Leistungen C h e v re u l's angedeutet werden knnen,
doch wird auch eine Mchtige Skizze gengen, um die

Vielseitigkeit dieses Mannes und seine hervorragende
Bedeutung fr die Ausbildung der Chemie erkennen
zu lassen, eines Mannes, dessen Name fr immer in der

Geschichte dieser Wissenschaft fortleben wird. A.

Vermischtes.
Dem Berichte des Herrn G. Sprer ber die

Sonnen flecken des Jahres 1888 (Astronomische
Nachrichten" 2887) sei hier entnommen, dass, whrend
im Jahre 1886 hufig der Fall vorkam, dass gleichzeitig
au drei oder mehreren Stelleu Flecke beobachtet weiden
konnten, dies 1887 seiteuer, nur in 10 Proe. der Beob-

achtungstage, der Fall gewesen, und 1888 lassen sich

nur ein paar Tage des Aprils aufhreo, an denen gleich-

zeitig drei Flecke an verschiedenen Stellen der Sonneu-
scheibe beobachtet worden. Bedeutendere Gruppen sind

noch mehrfach vorhanden gewesen; ihre heliographische
Breite war eine so niedrige, dass man danach einen

baldigen Abschluss des Sonnenflecken - Minimums er-

warten knnte. Da aber am Ende des Minimums Flecke
auch in hheren Breiten aufzutreten pflegen, und dies

1888 nicht der Fall gewesen, wird man das Ende des

Minimums nicht sobald erwarten drfen. Merkwrdig
war, dass trotz der geringen Menge der Flecke das seit

sechs Jahren wahrgenommene Uebergewicht der Sd-
hemisphre ber die nrdliche Sonnenhlfte sich ent-

schieden geltend machte; dieses Ueberwiegen zeigte sich

sowohl in der grsseren Anzahl der Flecke, wie in der

geringen Zahl tleckenfreier Tage, und darin, dass die

Annherung an den Aequator auf der nrdlichen Seite

betrchtlicher gewesen als auf der sdlichen.

Die belgische Akademie der Wissenschaften
zu Brssel schreibt fr das Jahr 1890 folgende Preis-

aufgaben aus:

1) Durch neue Versuche soll die Theorie der Reac-

tionen aufgeklrt werden
,
welche die Krper im soge-

nannten Status nascens darbieten.

2) Auf Grund neuer Versuche sind die Arbeiten be-

zglich der kinetischen Theorie der Gase auseinander-

zusetzen und zu discutiren.

3) Die Theorie der annhernden Integration ist in

doppelter Richtung zu vervollkommnen in Bezug auf die

Strenge der Methode uud auf die Leichtigkeit der An-
wendung.

4) Man verlaugt Untersuchungen ber die embryo-
1 nale Entwickelung eines Sugethiers, das eiuer Ordnung
! angehrt, deren Embryogenic bisher noch nicht studirt

worden ist.

5) Man wnscht durch Palontologie und Strato-

I graphie die Beziehungen zu bestimmen, welche zwischen
den Ablagerungen existiren, welche von Dumont be-

! zogen wurden auf seine Systeme des Lkeuieu und ma-
rinen Tongrien in Belgien.

C) Man verlangt neue Untersuchungen ber die

i Bildung der Richtungskrperchen (globules polaires) der

Thiere.
Der Werth der goldenen Medaillen

,
die als Preise

anerkannt werden, betrgt 1000 Fr. fr die Frage 4),

|

800 fr die Frage 1) und 000 fr die brigen Fragen.

j

Die Abhandlungen mssen franzsisch, vlmisch oder

j

lateinisch abgefasst und bis zum 1. August 18!I0 an den

stndigen Secretr Herrn Liagre (Palais des Academies)

eingeschickt sein.

Nach Schluss des Semesters siedelt unser Mither-

. ausgeber, Geheimrath Professor Dr. Victor Meyer, vou
i Gttingen nach Heidelberg ber, um daselbst als Nach-

folger Bunsens, der sich von der Lehrthtigkeit zurck-

gezogen, den Lehrstuhl der Chemie zu bernehmen.
,

,

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstraase 25.

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung
von Julius Springer in Berlin.

Druck und Verlag von Friedrich Vie weg und Sohn in Braunsehweig.
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Die andere Linie im Spectrum der Nebel , auf

welche Herr Lockyer sich sttzt zum Beweise fr

die Anwesenheit von Magnesium, ist die in meinem

photographischen Spectrum von 1882 gezeichnete Linie,

welcher ich die Wellenlnge von etwa 3730 zuge-

schrieben. Herr Lockyer sagt von dieser Linie:

In der gewhnlich angewandten Bunsenflamme ber-

strahlt die Cannelirung bei 500 bei weitem die ande-

ren Theile des Spectrums an Helligkeit, und bei

dieser Temperatur ist, wie bereits von den Herren

Liveing und ewar beobachtet worden, die sicht-

bare ultraviolette Linie die bei 373." Einen unbe-

deutenden Punkt bergehend, den Liveing und

Dewar bereits betont haben, nmlich, dass ihre

Beobachtungen beider hheren Temperatr des bren-

nenden Magnesium gemacht worden
,

ist diese Be-

hauptung nicht gengend vollstndig, denn was in

diesem Theile des Spectrums auftritt und fr das

Spectrum der Magnesium - Flamme charakteristisch

ist, ist ein Drilling, von dem die von Liveing und

Dewar bei etwa 3730 angegebene Linie nur das am

wenigsten brechbare Glied ist.

lyse. S. 322. H. J. H. Penton: Ueber die meta-
mere Umwandlung des Animoniumcyanat. S. 322.

Franz Hillebrand: Ueber die spezifischen Hellig-
keiten der Karben. Beitrge zur Psychologie der (.;,-

Sichtsempfindungen. S. 322. K. Mbius: Bruch-
stcke einer Rhizopoden- und Infusorienfauna der

Kieler Bucht. 8. 322. -- L. Errera: Ueber Apparate,
die bestimmt sind, den Mechanismus der Turgescenz
und die Bewegung- der Spaltffnungen zu zeigen. S. 323.

G. Clautriau: Mikrochemische Untersuchungen
ber die Localisirung der Alkaloide im Papaver somni-

ferum. S. 324. A. Engler und IC. Prantl: Die

natrlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen
und wichtigeren Arten, insbesondere der Nutzpflanzen.
S. 324.

Vermischtes. S. 324.

In der Zeichnung ') habe ich eine Darstellung

dieses Drillings gegeben nach den von Liveing und

Dewar angegebenen Wellenlngen, nmlich A 3730,

3724 und 3720. In der Photographie von 188s, in

welcher die starke Linie deutlieh von den Linien in

ihrer Nhe getrennt gesehen werden kann, findet

man diese Linie sehr nahe der mittelsten Linie des

Drillings. Ich habe daher dieser Linie die Stellung

von etwa k 3724 gegeben. Diese Linie erscheint

ziemlich stark, und wenn sie daher wirklich eine von

den Linien des Drillings wre, mssten die beiden

anderen Glieder des Drillings auf der Platte er-

schienen sein. An einer Seite der Sternspectra er-

scheint diese Linie etwas breiter als an der anderen

Seite, aber da ein hnliches Aussehen auch die

Linie G darbietet, und ebenso die strkere der Linien

der Gruppe, so mag dies von irgend einer optischen

oder photographischen Ursache herrhren. ie Linie

bei 3724 macht mir stark den Eindruck einer ein-

zelnen Linie und sicherlich ist keine Spur vorhanden

von der ersten Linie des Drillings bei 3730. Die

Linie erscheint mir strker, wo sie auf den Stern-

spectren liegt.

Da somit kaum noch bezweifelt werden kann, dass

der Best der Cannelirung bei 500, welcher bei

weitem au Helligkeit die anderen Theile des Spec-

!)
Auch diese Zeichnung ist der Raumersparniss

wegen fortgelassen.
Red.
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trunis berstrahlt", nicht zusammenfllt mit der hell-

sten Nebellinie, und da die nchste charakteristischste

Gruppe dieses Spectrums, der Drilling bei 3722, 3724

und 3730 nach Liveiug und Dewar, in den Photo-

graphien zu fehlen scheint, knnen wir schliessen,

dass das merkwrdige Spectrum der Gasnebel nicht

hervorgebracht wird durch brennendes Magnesium.
Ich inuss erwhnen, dass Herr Lockyer noch

eine andere gelegentlich in (iasnebeln gesehene Linie

dem Flammeuspectrum des Magnesiums zuschreibt,

nmlich eine sehr blasse Linie bei etwa A 4700. Nun
erscheint nach meiner Erfahrung eine Magnesium-Linie
an dieser Stelle nur im Funken und Bogen, einem

Zustande des Spectrums, bei dem die Linien bei b

sehr auffllig sind und die Bande bei A 5006,5 ge-

whnlich fehlt. Wenn jedoch der Funke in Magne-
siumchlorid erzeugt wird, dann ist unter manchen

Bedingungen die Bande anwesend, aber der Drilling

bei b ist immer hell. Ich fragte daher Professor

Liveing um Rath, und er sagte: Ich habe nie-

mals die Linie bei A 4703 im Spectrum der Magne-
siumflamme gesehen. Da sie im Bogen und Fuukeu

eiue auffllige Linie ist, suchten wir sie in der

Flamme, aber wir fanden sie nicht."

Mit Bezug auf die zweite Nebellinie bei 4957 sagi

Herr Lockyer: Die Linien bei 500 und 495 sah

man im Lichte des Dhurmsala-Meteoriten ,
wenn er

erhitzt worden
, aber die Quelle von 495 ist noch

nicht bestimmt worden." Und weiter: Ich muss

hinzufgen, dass die Linie bei 495 viel seltener auf-

tritt, als die eine bei 500 bei dem Glhen des Meteo-

riten." In der Zeichnung auf derselben Seite wird

diese Linie zusammenfallend mit der Nebelliuie dar-

gestellt.

Der Umstand, dass eine Linie bis 495 erscheint,

kann bei Bercksichtigung der grossen Zahl von

Spectrallinien kaum aufgefasst werden als zu der

Vermuthung fhrend, dass das Material, von welchem
sie im Meteoriten herrhrt, dasselbe ist, wie das in

den Nebeln anwesende, welches die Linie bei 4957

giebt. Wenn gezeigt werden knnte, dass die unbe-

kannte Substanz im Meteoriten eine Linie erzeugte

genau an der Stelle der Nebellinie, nmlich bei

A 4957, in dem Falle wrde die Beobachtung ge-

ngende Bedeutung haben, um es wnschenswerth
zu machen, das Spectrum das Meteoriten direct mit
dem des Nebels zu vergleichen.

Linien, die im Spectrum des Nebels beob-
achtet und photographirt sind:

Von Dr. Copeland gemessene
Linie, wahrscheinlich D

3
. . . >. ">s74.o

Hellste Linie 5004,0 bis 5004,8
Zweite Linie 4957.0
Dritte Linie 11 4860,7
Vierte Linie II y 4340,1
Von Dr. Copeland gemessene

Linie 4476,0
Starke Linie in den Photographien

von 1882 und 1SS8 . . . etwa :;724,<>

Linie in den Photographien von
1888 etwa 3709/1

Linie in
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|ln Bezug auf die Gruppen von Linien, welche

die Sternspectra durchkreuzen, kann jede Behauptung
auch nur eine vorlufige sein.

Diese Linien sind gesondert und ziemlich stark

in den Sternspeetren und erstrecken sich, einige

weiter als andere, in die angrenzende Nebelmaterie.

Ob sie diesen besonderen Sternen und der Materie

in der Nhe von ihnen eigenthmlich sind, oder oh

man sie berall im Nebel finden wird, oder nur in

gewissen Theilen strkerer Verdichtung, kann nur

aus spteren Photographien erkannt werden.

Die erste Gruppe zeigt einige allgemeine Leber-

einstimmungen mit einer starken Eisengruppe ,
aber

sie zeigt auch sehr starke Abweichungen.
Die Lage der dritten Gruppe Hess die gut be-

kannte Cyangruppe vermuthen ,
besonders weil diese

Gruppe, bei A 3883 beginnend, die erste ist, welche

unter chemischen Bedingungen auftritt, von denen

man sich vorstellen kann, dass sie in Condensations-

Zustnden bestehen. Unter diesen Bedingungen er-

seheint diese Gruppe allein auf der Photographie,

ohne die weniger brechbare Gruppe, wie dies wahr-

scheinlich bei der Photographie der Fall war, die

ich vom Kometeu II 1881 erhalten. Ich nahm da-

her eine Photographie von einer Sauerstoff - Kohlen-

gas- Flamme, nachdem das Kohleugas durch Ammoniak

gegangen war. und photographirte ein Spectrum
der Magnesiumflamme auf derselben Platte zur Ver-

gleichung.

Verglich man diese Photographie mit der des

Nebels, so sah man auf den ersten Blick, und dies

wurde spter durch Messung besttigt, dass dieNebel-

gruppe mit einer starken Linie frher beginnt als

die Cyangruppe und ausserdem in der relativen

Strke und Gruppirung der Linien einen entschieden

verschiedenen Charakter zeigt. Diese Thatsache scheint

mir dagegen zu sprechen ,
diese Linien dem Cyan

zuzuschreiben.

Ich verwendete grosse Mhe, um festzustellen, ob

die Gruppe von Linien, welche den Drilling des

Magnesium - Flammen -
Spectrums begleitet, berein-

stimmend gemacht werden knnte mit der viel ln-

geren Gruppe von Linien des Nebels in diesem Theile

des Spectrums. Aber wie bei der Cyangruppe ist

das ganze Aussehen und die Gruppirung der Linien sehr

verschieden. Die Gruppen beginnen und enden ver-

schieden, und die relative Strke verschiedener Theile

der Gruppe ist nicht dieselbe. Die grosse Zunahme
der Strke, welche man in der Mitte der Magnesium-

gruppe sieht, ist nicht vorhanden an dem entspre-

chenden Theile der Nebelgruppe. Ich glaube daher

nicht, dass viel Gewicht beigelegt weiden darf den

nahen Lagen mehrerer einzelner Linien der zwei

Gruppen, welche bei so benachbarten Gruppen eine zu-

fllige sein kann, besonders da die Wellenlngen nur

angenherte sein knnen.
Die drei Linienpaare in der Photographie von

1889, welche zweifellos rhythmisch verbunden sind,

scheinen mir grosses Interesse zu besitzen, besonders

wenn in knftigen Photographien gefunden weiden

sollte ,
dass diese Gruppen charakteristisch sind fr

die zartesten Theile des Nebels. Jetzt bin ich nicht

im Staude, irgend eine Vermuthung ber ihren che-

mischen Ursprung auszusprechen, aber der Gedanke

drngt sich auf, wir knnten es mit einigen Mo-

leclen von sehr niedriger Dampfdichte zu tliun

haben.

Das Linienpaar auf der brechbareren Seite der

Linie bei 1 3724 kann vielleicht in Zusammenhang
stehen mit dem Zustande des Nebels in der Nhe der

Sterne. April 26].

Allgemeine Schlsse.

Es scheint mir voreilig, bis wir mehr ber die

Bedeutung der neuen Liniengruppen erfahren knnen

und namentlich ber ihren Zusammenhang mit der

Nebelmasse im Allgemeinen oder nur mit wenigen ver-

dichteten Theilen, mehr als vorlufige Vermuthungen
ber die Natur dieser Nebel auszusprechen. Es kann

sein, dass sie ein frhes Stadium in der Entwicke-

lungsreihe der Himmelskrper reprsentiren.

Da in Bezug auf das Verhltniss der Nebel zu

einander einige Wichtigkeit beigelegt worden meiner,

durch ungengende optische Mittel bei meinen ersten

Untersuchungen 18G4 veranlassten Unfhigkeit, alle

drei helle Linien in mehreren schwachen Nebeln zu

sehen, will ich erwhnen, dass ich bei dem Ringnebel

in der Leier, in welchem das Licht zu jener Zeit

monochromatisch erschienen , indem nur die hellste

Linie sicher gesehen werden konnte, sobald grssere
Mittel zu meiner Verfgung standen durch das

Leihen des Teleskops der Royal Society, keine

Schwierigkeit hatte, alle drei Linien in jeder hin-

reichend klaren Nacht zu sehen. Es ist kein Zweifel,

dass dieselbe Ursache mich hinderte, mehr als die

hellste Linie zu sehen im Nebel 4572 von H er-

schein Generalkatalog. Vogel sah zwei Linien.

Diese Krper mgen am oder nahe dem Anfange

des Entwickelungskreislaufes stehen, soweit wir ihn

kennen knnen. Sie bestehen wahrscheinlich aus

Gasen von hoher Temperatur und in grosser Verdn-

nung, wobei chemische Dissociation herrschte und die

Bestandteile der Masse wahrscheinlich nach der

Reihe ihrer Dampfdichten geordnet waren. In Betreff

der Zustnde, welche vor diesem Stadium existirt

haben, schweigt das Spectroskop. Es steht uns, so-

weit das Spectroskop uns belehren kann, frei, die

Hypothesen anzunehmen, welche andere Erwgungen
sehr wahrscheinlich machen. Nach Dr. C roll 's

Gestaltung der Stoss-Theorie der Stern-Entwickeluug,

welche von der Annahme bewegter Sternmassen

ausgeht und alle folgenden Entwicklungsstufen auf

die Energie dieser Bewegung zurckfhrt, welche

durch den Zusammenprall zweier solcher Krper in

Wrme verwandelt worden, wrden die Nebel die

zweite Stufe darstellen, in welcher diese frher festen

Krper in ein Gas von sehr hoher Temperatur ver-

wandelt worden. Sie wrden dieselbe Stelle ein-

nehmen, wenn wir mit Sir William Thomson das

Zusammentreffen zweier kalter, fester Massen mit
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Geschwindigkeiten ,
die uur von ihrer gegenseitigen

Gravitation herrhren, annehmen.

Ich betonte 1804, dass die ganze Natur dieser

Krper eine Erklrung liefern wrde von der

Gestalt flacher Scheiben ohne Verdichtung, welche

viele von ihnen darbieten. Das von den entfern-

teren Gastheilen ausgestrahlte Licht wird nmlich zum

Theil oder gnzlich absorbirt von dem Gase, durch

welches es hindurch muss; auf diese Weise giebt es

uns nur das Bild einer leuchtenden Fliehe.

Einige von diesen Himmelskrpern haben auch ein

schwaches, continuirliches Spectrum, welches, wenn wir

mehr Licht erhielten, vielleicht, wenigstens zum

grossen Theil, aus nahe bei einander liegenden, hellen

Linien bestellen wrde. Dies ist wahrscheinlich zum
Theil die Natur des scheinbaren, continuirlichen Spec-
trums des Nebels, mit welchem sich diese Abhandlung

vorzugsweise beschftigt ,
des Grossen Nebels im

Orion.

In anderen Gasnebeln sieht man starke Verdich-

tungen und ein strkeres, continuirliches" Spectrum.
Wenn wir zu Nebeln kommen, fr welche der Nebel

in der Andromeda als Reprsentant genommen wer-

den kann, dann fehlt das starke, helle Linienspectrum,
und wir haben, was ich in meinen ersten Beobach-

tungen dieser Krper aus Bequemlichkeit ein conti-

nuirliches" Spectrum nannte, obwohl ich vorsichtig

hervorhob
, dass es wahrscheinlich von hellen oder

dunklen Linien durchkreuzt ist".

Unter etwa 60 von mir bis 1866 untersuchten

Nebeln und Sternhaufen faud ich etwa ein Drittel,

nmlich 19, welche ein Spectrum mit hellen Linien

gaben.
Die Entwickelungsstufe ,

welche der Nebel in der

Andromeda darstellt, ist nicht mehr Gegenstand der

Hypothese. Die glnzende Photographie, welche

jngst Herr Roberts 1

)
von diesem Nebel aufge-

nommen , zeigt ein Planetensystem in einem etwas

vorgerckten Entwickelungsstadium ;
bereits sind

mehrere Planeten entstanden lind die centrale Gas-

masse hat sich verdichtet zu massiger Grsse im

Vergleich zu den Dimensionen, die sie besessen, be-

vor irgend welche Planeten gebildet waren.

M. Neuniayr: Die Stmme des Thierreichs.
1. Band. (Wien und Trag, 1889, Tempsky.)

Die Aufgabe, das gesammte durch die palaeonto-

logische Forschung angesammelte Material vom Stand-

punkt der Descendenztheorie aus eingehend zu

prfen, und in grossen Hauptzgen das Bild zu ent-

werfen, welches wir uns auf Grund der bisherigen

Ergebnisse der Palaeontologie von der Entwickelung
und Verwandtschaft der Thierstmine machen knnen,
hat den Verfasser seit dem Beginn seiner wissen-

schaftlichen Thtigkeit beschftigt. In dein vorlie-

genden Bande behandelt derselbe, nachdem er in

einer allgemeinen Einleitung seine persnliche Stellung
zu den grossen, hier in Betracht kommenden Fragen

') Husch. IV, HO.

errtert hat, die wirbellosen Thiere mit Ausschluss

der Mollusken und Arthropoden, deren Darstellung
einem zweiten, der Vollendung nahen Bande vorbe-

halten bleibt. Es ist hiermit schon gesagt, wodurch

Neumayr's Werk sich von den brigen neueren

palaeontologischen Werken unterscheidet. Es ist kein

Handbuch der Palaeontologie, in dem Sinne wie etwa

das Zittel'sche, es setzt vielmehr die Bekanntschaft

mit den Grundzgen der Zoologie und Palaeontologie
voraus. Der Verfasser greift die palaeoutologisch

wichtigsten Gruppen der einzelnen Stmme heraus

und wirft die Frage auf: Entspricht das, was uns

die Palaeontologie ber die allmlige Umwandlung
und die zeitliche Aufeinanderfolge der Formen lehrt,

den Annahmen der Descendenztheorie, und lassen sich

die anscheinenden Widersprche gegen letztere ohne

Schwierigkeiten durch die UnVollstndigkeit unserer

Kenntnisse erklren? Beide Fragen beantwortet er

in bejahendem Sinne.

Nach einer kurzen Diseussion der Descendenz-

uud Selectionstheorie, sowie der verschiedenen gegen
dieselben erhobenen Einwnde, wendet sich Herr Neu-

mayr zur Frage der palaeontologischen Systematik
und betont nachdrcklich, dass es falsch sei, den aus

der Betrachtung der lebenden Organismen abgeleiteten

Artbegriff ohne Weiteres auf die Palaeontologie zu

bertragen. Finden wir unter den heute lebenden

Thieren oder Pflanzen Formen, welche sich durch ge-

wisse constante Merkmale unterscheiden, und diese

Merkmale auf ihre Nachkommen vererben, so sind

wir berechtigt, sie als Arten" zu trennen, aber was

fr die in der Jetztzeit neben einander vorkommenden

Formen gilt, gilt nicht auch fr die zeitlich nach

einander folgenden. Nthigt uns die Palaeontologie,

im Einklang mit der Ontogenie und vergleichenden

Anatomie, eine allmlige Umwandlung und Entwicke-

lung der einzelnen Species anzunehmen, so mssen
natrlich die Merkmale einer Art im Lauf der Zeit sich

gendert haben. Formen, die wir heute in mehrere

Arten trennen, haben in frheren Perioden eine Art

gebildet und die jetzt lebenden Vertreter einer Art

knnen von ihren directen Ahnen aus einer zurck-

liegenden Formation sich in einer Reihe von Merk-

malen unterscheiden, die uns, wenn beiderlei Formen

gleichzeitig lebten, zu einer Trennung derselben in

zwei Arten veranlassen knnten. Fassen wir die zu

irgend einer Zeit gleichzeitig mit einander lebenden

Formen ins Auge, so sind wir berechtigt, sie in Arten

zu sondern, wie sie dem augenblicklichen Stande der

Eidwickelung entsprechen, betrachten wir dagegen
die zeitliche Entwickelung, so werden aus den Arten

Formenreihen, die sich allmlig umbilden und sich

von ihrem ursprnglichen Ausgangspunkt wesentlich

entfernen knnen.

Das Vorhandensein solcher Formenreihen berall

da nachzuweisen
,
wo wir ber ein umfangreiches

palaeontologisches Material verfgen, ist die Aufgabe
des vorliegenden Werkes. Es ist dies der einzige,

aber auch sehr bedeutungsvolle Beitrag, den die

Palaeontologie zur Erkenntnis der Phylogcnie liefern
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kann. Die tieferen Fragen nach der eventuellen ge-

meinsamen Wurzel, aus der die Tliierstmme sich

entwickelt haben, und nach den ltesten, berhaupt

auftretenden Thierfonueu, werden voraussichtlich durch

die l'alaeontologie nie ihre Losung erfahren, da in

den lernsten Zeiten, in welche die palaeontologische

Ueberlieferung zurckreicht, schon hochdifferenzirte

Formen auftreten, und da gerade diejenigen Thier-

gruppen, die wir aller Wahrscheinlichkeit nach als

die ltesten anzusehen haben, wenig oder garnicht

erhaltungsfhig sind. Es liegt daher in der Natur

der Sache, dass aus der grossen Zahl der Thiel klassen

nur einige wenige Gruppen den Gegenstand einer

eingehenderen Darstellung unter den oben entwickelten

Gesichtspunkten bilden knnen, und so finden wir

aus dem Stamm der Protozoen nur die Foraminiferen,

aus den Coelenteraten nur die Spougien und Korallen,

aus den Echinodermen die Seeigel und Crinoiden, und

aus der Gruppe der Wrmer und Molluscoiden nur

die Brachiopoden eingehender behandelt, whrend

die anderen Gruppen wegen ihrer geringen Erhal-

tungsfhigkeit zurcktreten.

Unter den Foraminiferen sind es nun wieder

naturgemss nur die schalentragendeu Formen, die hier

in Betracht kommen. Als eine bedeutsame Thatsache

erscheint es hier, dass die niedrigsten, die imvoll-

ommenste Scbaleubildung aufweisenden Formen, wie

/.. \'<. die Astrorhiziden, smmtlich sandige, die hchst

entwickelten, mit Zwischeuskelett, doppelten Scheide-

wnden und verzweigtem Canalsystem versehenen

Formen ausschliesslich kalkige Gehuse besitzen,

whrend die zwischen beiden stehenden theils sandig,

theils kalkig sind und mannigfache Uebergnge von

einer zur andern Bildung zeigen. Da nun auch in

den ltesten Formationen die sandigen Formen die

kalkigen an Zahl bertreffen, whrend spter das

umgekehrte Verhltniss Platz greift, so liegt die Ver-

muthnng nahe, dass Foraminiferen mit sandigem
Skelett von sehr einfacher Bildung die Stammtypen
dieser Klasse waren. Die sehr grosse Mehrzahl der

regelmssig gebauten, sandigen Foraminiferen stellt ein

zusammenhngendes Gebiet dar, dessen Angehrige
in enger natrlicher Verwandtschaft stehen und durch

Uebergnge miteinander verbunden sind. Da sich

nun Formen finden, deren Skelett theils aus Kalk,

theils aus Sand besteht, so steht der Annahme nichts

im Wege, dass aus sandschaligen Formen im Laufe

der Zeit kalkschalige sich entwickelt haben. Der \ er-

fasset- geht eine Anzahl von einzelnen Formenreihen

durch, welche, mit sandigen Formen beginnend, all-

mlig durch eine Reihe von Uebergngen zu kalk-

schaligen hinberfhren. Es kann auf diese Darstel-

lungen hier im Einzelneu nicht eingegangen werden;
in einer Reihe von Fllen wird der Nachweis gefhrt.
dass die stufenweise Abnderung und Differenzirung
inil der geologischen Aufeinanderfolge gleichen Schritt

hlt; in allen Formenreihen ist dies jedoch nicht der

Fall, auch fgen sich einzelne wichtige Gruppen,
z li. die Fu6ulinen und Nummuliten, einstweilen

noch nicht in das Gesainmtbild ein ; inwieweit hier

neue Funde die Anschauungen Nenmayr's bestti-

gen werden, bleibt abzuwarten.

Bei der Besprechung der verwandtschaftlichen

Beziehungen der Kieselschwmme erklrt sich der

Verfasser gegen die von einer Reihe von Forschern

(Carter, Dderlein, 0. Schmidt, F. F. Schulze)
aus morphologischen Grnden angenommene Ab-

stammung der Lithistiden von den Tetractinelliden.

Gegen diese Annahme spricht nicht allein der Umstaud,

dass die Tetractinelliden, soweit unsere Kenntnisse

reichen, erst nach den brigen Gruppen der Kiesel-

schwmme auftreten, sondern auch die Thatsache. dass

die alten Tetracladinen der silurischen Zeit den vier-

strahligeu Typus viel weniger ausgesprochen zeigen,

als die jngeren. Zu gleicher Zeit finden sich auch

unter den Hexactinelliden der palaeozoischen Zeit

zahlreiche Abweichungen von der Form des regel-

mssigen Sechsstrahlers. Herr Xeuniayr hlt einen

gemeinsamen Ursprung aller Kieselschwmme fr
durchaus vereinbar mit dem, was wir ber diese

Gruppe wissen. Ueber die Beziehungen der einzelnen

Gruppen der Kalkschwmme zu einander, sowie die-

jenigen der Kalkschwmme zu den Kieselschwmmen,

lsst sich noch Nichts sagen.

In der Gruppe der Korallen ist die Thatsache von

Bedeutung, dass sowohl die ontogenetische als die

phylogenetische Entwicklung ein allmliges Zurck-

drngen des ursprnglichen, bilateralen Typus durch

den radiren erkennen lsst. Wie die jetzt lebenden

Korallen in ihren ersten Eutwickelungsstadien einen

ausgesprochen zweiseitigen Bau zeigen ,
so ist auch

bei der alten palaeozoischen Gruppe der Rugosen oder

Tetracorallier die Anordnung der Septen eine deut-

lich bilaterale. Am deutlichsten tritt der zweiseitige

Bau bei der Gruppe der Zaphrentiden, insbesondere bei

der Gattung Streptelasma hervor, welche der ^ er-

fasset' als eine dem ursprnglichen Korallentypus

nahe stehende Form betrachtet. Es wird nun aus-

gefhrt, wie von dieser Form eine Reihe von Ueber-

gngen zu den Cyathophylliden hinfuhrt, welche ge-

wissermaassen den Mittelpunkt der ganzen Gruppe

bilden, um welchen sich die brigen, mehr differeuzirteu

Formen der Axophylliden, Cystiphylliden und Calceo-

liden gruppiren.
Ein directer Beweis fr die Abstammung des Hexa-

corallier von den Tetracoralliern ist bisher noch nicht

erbracht, doch wird die Annahme einer solchen, abge-

sehen von den schon oben angefhrten Punkten, auch

durch den Umstand nabegelegt, dass regelmssig sechs-

strahliger Bau mit einer Scheidung der Septen in ver-

schiedene Cyclen von ungleicher Grsse unter den

Korallen der Triasformation berhaupt noch nicht

vorkommt, dass vielmehr die Septen hier unregel-

mssig angeordnet sind. Auch im Lias herrschen

Formen dieser Art noch vor, und erst in noch jnge-
ren Formationen werden sie von den regelmssig

sechsstrahligen Formen verdrngt. Eine Ausartung

des bilateralen Baues zu einem strahlenden ohne be-

stimmtes Zahlengesetz und eine sptere Entwickelung

solcher Formen zu regelmssig sechszhligen wre
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jedenfalls denkbar, wenn auch strenge Beweise zur

Zeit noch fehlen.

Die Gruppe der Perforaten hlt Herr Neumayr
fr verhltuissmssig jung. Seiner Anschauung nach

lsst sich vom morphologischen Standpunkt ans eiu

gengender Beweis fr die Existenz typischer Perfo-

raten vor der Kreide nicht fhren. Die von Vielen

zu den Perforaten gestellten palaeozoischen Gattungen

Calostylis , Araeopora u. A. glaubt der Verfasser

den Tetracoralliern anreihen zu mssen, und macht

darauf aufmerksam
, dass bei entgegengesetzter

Auffassung die grosse Lcke zwischen den palaeo-

zoischen und den tertiren Formen um so schwerer

zu erklren sei, als es sich um hufig vorkommende
Meeresbewohner handelt. Der porse Bau des Skeletts

allein kann als entscheidendes Merkmal fr die

Zugehrigkeit zu den Perforaten nicht betrachtet

werden. Der Verfasser bezieht eich hier mehrfach

auf die Arbeiten von Lindstrm, doch bat dieser

Autor krzlich bereits in einer vorlufigen Notiz dar-

auf hingewiesen, dass Neumayr ihn in einigen

wesentlichen Punkten missverstandeu habe, und eine

eingehende Kritik der Ausfhrungen Neumayr's in

Aussicht gestellt. Welche Gruppe der Hexacorallier

als die ursprnglichste anzusehen sei, darber ist

nach dem gegenwrtigen Stande unserer Kenntnisse

noch nicht viel zu sagen, namentlich da die Kerallen-

fauna der Trias noch wenig bekannt ist. Beachteuswerth

erscheint dagegen der Umstand, dass sich seit den

ltesten Formationen ein allmliger Rckzug der Ko-

rallen von den Polen gegen die Aequatorilzone voll-

zieht. Silurische und carbonische Korallen kennt

man in ausgezeichneter Entwickelung im hchsten

Norden
,
aus nachearboniseher Zeit aber drfte noch

keine grssere stockbildende Form jenseit 56 Grad n. B.

gefunden sein, und heute ist die Verbreitung bekannt-

lich eine noch weit beschrnktere. Die hiermit in

Widerspruch stehende Angabe von Mi Ine Edwards
und II a i m e

,
betreffend das Vorkommen von Madrepora

borealis im Weissen Meer bei Archangel scheint,

nach einer Mittheilung des Petersburger Akademikers

Fr. Schmidt an den Verfasser, auf einem Irrthum

zu beruhen.

Hie Tabulaten und Favositiden betrachtet Ver-

fasser als selbstndige Gruppen, deren Zusammenhang
mit den brigen Abtheilungen noch nicht geklrt ist,

eine Einreihung gewisser Tabulatenformen (Chae-

tetes u. A.) unter die Bryozoen hlt derselbe mit

Rcksicht auf die abweichenden Entwickejungsver-
hltnisse fr ausgeschlossen. Wie unvollkommen zur

Zeit unsere Kenntnisse ber die phylogenetische Ent-

wickelung der Cnidarier sind, geht schon daraus her-

vor, dass, nachdem Nathorst in den tiefen cam-

brischen Schichten Schwedens Abdrcke von Medusen

aufgefunden hat, diese nunmehr die lteste bisher

bekannte Gruppe der Cnidarier darstellen.

Unter den Echinoderm en beanspruchen hier

namentlich die Echinideu und die Crinoiden unser

Interesse. Fr die Echiniden bilden die palaeozoi-

schen l'alechiniden den xUisgaugspunkt. Die Gattung

Tetracidaris, die, sonst den typischen Cidariden gleich,

zwischen je zwei Ambulacralzonen vier Reihen inter-

ambulacraler Tfelchen zeigt, stellt eine Uebergangs-
form der Palechinoiden zu den Crinoiden dar. Der

Verfasser fhrt ferner Belege dafr an, dass die Geni-

tal- und Augentfelchen der Seeigel aus einem, ur-

sprnglich zehnzhligen Kreise von Tfelchen hervor-

gegangen seien. Wie die Cidariden einerseits mit den

Palechinoiden verbunden sind, so sind sie andererseits

durch eine Reihe von Uebergugen mit den Glyphosto-
men verknpft, welch' letztere auch in ihrer Entwicke-

lung ihre Verwandtschaft mit den Cidariden bezeugen.
Die Echinothuriden

,
die in ihren beweglich mitein-

ander verbundenen Tfelchen ein Merkmal besitzen,

das an die alten palaeozoischen Formen erinnert, sind

ihrerseits auf das engste mit den Glyphostomen ver-

bunden. Sehen wir nun weiter, dass der Jugend-
charakter des Scheitels der Glyphostomen eine

centrale Platte, umgeben von zehn Tfelchen iu

der vom Jura au bekannten Gruppe der Saleniden

persistent bleibt, und dass hierdurch ein Ilinausrcken

des Alters aus dem Centrum bedingt wird
,

so er-

scheint der Schlu8s gerechtfertigt, dass die irregulren

Seeigel sich von den regulren abgezweigt haben.

Die Lcke zwischen den Saleniden und den Pygaste-

riden erklrt der Verfasser durch die Aunahme, es

habe diese Abzweigung whrend der Trias- oder zu

Anfang der Jura -Formation stattgefunden, also zu

einer Zeit, aus der uns eine reichhaltige Echiniden-

fauna noch nicht bekannt geworden ist. Der Ursprung
der Pygasterideu von den regulren Formen wird

dadurch noch wahrscheinlicher gemacht, dass eine An-

zahl irregulre]' Seeigel in ihrer Jugend einen cen-

tralen After haben. Aehnliche Uebergnge finden

sich zwischen den bandfrmigen und petaloiden Anibu-

lacren. Die Gruppen der Gnathostomen und Ate-

lostomen sind nicht als scharf getrennt anzusehen.

Das Vorhandensein eines Gebisses wird bei den fos-

silen Formen meist nur ans den Einschnitten des

Mundfeldes geschlossen, seltener sind Auriculae beob-

achtet. Da nun die Einschnitte auch hufig recht

undeutlich sind , und auch kein absolut sicheres

Kennzeichen fr die Anwesenheit eines Kauapparates

bieten, so ist bei der Beurtheilung dieses Merkmals

Vorsicht nthig. An die Echiuonei ,
welche den Py-

gasterideu am nchsten stehen, schliesst sich die Gruppe
der Cassidulideu an, iu welcher sich die Thoilung

von LUvium und Trivium vollzieht, eine Theilung,

welche dann bei den Dysasteriden ihren Hhepunkt
erreicht. Als weiterer Zweig trennen sich von den

Echinonei die Ananchytideu ,
bei denen der Mund

excentrisch nach vorn rckt. In Bezug auf das Ver-

hltnissder Ananchytiden zu den Spatangiden schliesst

der Verfasser sich Loven an, indem er die letzteren

als die Seichtwasser-Formen der ersteren bezeichnet.

Beide Gruppen, von gemeinsamer Abstammung, haben

durch ihre usseren Lebensbedingungen ihre Ent-

wickelungsrichtung erhalten. In der Kreidezeit war

dei' l'nterschied zwischen beiden nicht so gross, wie

jetzt. Der Ursprung der Spatangeu von regulren
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Formen wird wiederum in schlagender Weise durch

ihre Jugendentwickelung besttigt. Ein junger He-

miaster von zwei Ins drei Millimeter Durchmesser

zeigt central gelegenen Mund und After, einfache,

bandfrmige Ambulaera und hreite Interambulacra.

Was nun die zeitliche Aufeinanderfolge der einzel-

n. M Gruppen betrifft, so stimmt dieselbe bei den irregu-

lren Seeigeln mit den oben entwickelten Anschauun-

gen gut berein. Der lteste bekannte irregulre

Seeigel ist Pygaster Keynesi aus dem mittleren Lias,

die Echinonei erscheinen im oberen Lias, die Cassi-

duliden und Dysasteriden erst im mittleren Jura.

Auch in den Gruppen der Ananchytiden, Spatangiden
und Clypeastriden sind die ltesten Vertreter am

wenigsten differenzirt. Geringer ist die Ueberein-

stimmung bei den regulren Seeigeln. Hier treten

pltzlich gleichzeitig im Anfang der Jura- und Kreide-

zeit eine Anzahl verschiedener Gruppen auf. Die

einlache Erklrung dieses Verhaltens sucht der Ver-

fasser darin, dass in der vorhergehenden Triasforma-

tion in Europa gnstige Bedingungen fr die Ent-

wickelung einer reichen Seeigelfauna nicht vorhanden

waren, und er glaubt, dass man diesen localen Ver-

hltnissen keine allzuhohe Bedeutung beimessen darf.

Als diejenige Gruppe, von welcher smmtliche
Klassen der Echinodermen ihren Ursprung genommen
haben, sieht Herr Xeumayr die Cystideen an. Die-

selben mit den Crinoiden zu vereinigen, wie dies

vielfach geschieht, erscheint ihm nicht angngig, weil

die Cystideen zu allen Gruppen des Echinodermen-

stammes nahe Beziehungen zeigen. Verfasser hlt
vielmehr dafr, dass die Seeigel und Seesterne einer-

seits, die Blastoideen und Crinoiden anderseits aus

den Cystideen sich entwickelt haben.

Die Eintheilung der Crinoiden in Palaeocrinoiden

und Eucrinoiden wird vom Verfasser ebenfalls ver-

worfen
,
und durch eine neue

,
auf die Beschaffen-

heit der Kelchdecke gesttzte, ersetzt. Im Einzelnen

kann an dieser Stelle hierauf mit Rcksicht auf den

zur A erfgung stehenden Raum nicht eingegangen
werden.

Aus der Flle des gebotenen Materials konnten

in vorliegendem Referat nur wenige Hauptpunkte zur

Darstellung gebracht werden. Es steht zu erwarten,
dass das an scharfsinnigen Beobachtungen und an-

regenden Betrachtungen reiche Werk, dessen Fort-

setzung hoffentlich bald folgen wird, in manchen
Punkten nicht ohne Widerspruch von Seiten der

Fachgenossen bleiben wird. Das Verdienst, die be-

reits fast erdrckende Menge des durch die palaeon-

tologische Einzelforschung angehuften Stoffes zum
ersten Male unter dem einheitlichen Gesichtspunkt
der Entwicklungstheorie zusammengefasst und ge-
sichtet zu haben, sichert demselben einen dauernden

Ehrenplatz in der palaeontologischen Literatur. v. 11.

J. Janssen: Ueber den Edison'schen Phono-
graphen. (Comptes rendus, 1889, T. CVI1I, p. 833.)

Aul der Versammlung der British Association,

welche im September v. J. zu Bath stattgefunden, hatte

Herr Janssen Gelegenheit, den neuen Edison'schen

Phonographen zu boren und zu benutzen. Die Ver-

besserungen dieses interessanten Apparates, der bei

seiner Erfindung so viel Aufseben erregt hatte, er-

schienen ihm so merkwrdig, dass er den Vertreter

Edison's, Herrn Gouraud, aufforderte, den Phono-

graphen der Pariser Akademie vorzuzeigen. Der

Wunsch, den Apparat mit den letzten Verbesserungen,
die der Erfinder ersonnen, vorzulegen, hat die Vor-

fhrung bis zum 25. April verzgert. Herr Janssen
hat nun die Vorzeigung mit nachstehenden erklren-

den Bemerkungen begleitet:

Die Verbesserungen des neuen Phonographen be-

ziehen sich vorzugsweise auf drei Punkte.

Zunchst wurde der Theil des frheren Apparates,
der die Bestimmung hatte, bei Einwirkung der Sprache
oder musikalischer Tne Eindrcke auf dem Cylinder

hervorzubringen, und dann (beim Zurckdrehen des

Cylinders) die Worte und die Tne wiederzugeben,
in zwei Theile zerlegt. Hierdurch wurde es mglich,
jeden Theil ganz besonders dem besonderen Zwecke

anzupassen. Das Aufschreiben der schwingenden
Membran erfolgt in dem neuen Apparat mittelst eines

Stiftes, dessen Spitze in einer Weise geformt ist, dass

die ziemlich zhe und consistente Masse, aus welcher

der neue Cylinder besteht, sehr zweckmssig geritzt

und eingeschnitten wird. Diese Wirkung des Stiftes

erzeugt einen Span von usserster Zartheit und eine

Furche auf dem Cylinder, welche die leisesten Bewe-

gungen der schwingenden Membran wiedergiebt.

Whrend der schreibende Stift in einer Weise

hergestellt worden ist, dass er eine Furche erzeugt,
welche mglichst genau die Bewegungen der schwin-

genden Membran darstellt
, sind der Stift und die

Membran, welche die Worte reproduciren sollen, in

einer Weise combiuirt, dass sie von dieser Furche

ihre schwingenden Bewegungen empfangen ,
ohne

dieselbe zu verndern, und Edison hat diese Aufgabe
so gut gelst, dass man das fixirte Wort beliebig oft

reproduciren kann, ohne dasselbe zu verndern. Gerade

diese Theile des Apparates sind vorzglich verbessert

worden; aber Herr Janssen war nicht ermchtigt,
auf Einzelheiten einzugehen.

Die zweite glckliche Vernderung besteht in dem
Ersatz der Zinnfolie des ersten Apparates durch eine

plastische Masse, welche sich mit grosser Schrfe aus-

schneiden lsst, ohne eine merkliche Kraftanstrengung
zu bedrfen. Auch dies ist selbstverstndlich eine

zweckmssige Verbesserung.
Hie dritte sehr wichtige Vervollkommnung betrifft

die Bewegungen. In dein alten Apparat wurde der

mit Zinnfolie bekleidete Cylinder durch Drehung ver-

schoben; in dem neuen Apparate hingegen wird der

kleine Apparat, welcher die Membranen und die Stifte

enthlt, bewegt, und zwar wird die Bewegung durch

Elektricitt bewirkt. Ein Kugelregulator mit einer

Hemmvorrichtung gestattet, verschiedene Geschwin-

digkeiten zu erzielen, und daher eine mehr oder weniger
schnelle Wiedergabe der Tne. In allen Fllen ist

der Apparat so vollkommen coustruirt, dass man die
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Fortbewegung der Stifte schnell in Uebereinstimmung

bringen kann mit der Drehung des Cylinders, eine

[Jebereinstimmnng, welche rigoros sein muss fr die

gute Wiedergabe der Tne und die Erhaltung der

Cylinder, welche die Eindrcke enthalten. Man kann

somit die Wiedergabe der Tne verlangsamen, oder

beschleunigen, oder unterbrechen und sie au einem

beliebigen Punkte wieder aufnehmen, oder die Repro-

duct.ion wieder von vorn anfangen ,
so oft man es

wnscht.

Der Phonograph scheint vor allem geeignet, mit

bernischender Vollkommenheit die hohen Tne
wiederzugeben; gleichwohl muss anerkannt werden,

dass auch die Tne einer mittleren Stimmlage sehr

gut wiedergegeben wurden.

Mau darf bei der Beurtheilung des Apparates nicht

vergessen, dass Edison mit seinem neuen Instrument

nur erstrebt hat, eine Vervollkommnung in der Wie-

dergabe der Tne zu erzielen, und nicht in ihrer Strke;
es ist daher stets noth wendig, sich eines Hhrrohres zu

bedienen, wenn man den Phonographen gut hren will.

Es ist wichtig festzustellen, dass der schwingende

Phonograph nicht nur alle Tne der musikalischen

Tonleiter registriren kann und die, welche durch das

Sprechen verschiedener Sprachen entstehen, sondern

auch die Tne eines ganzen Orchesters, welche

gleichzeitig auf den Apparat einwirken. Diese That-

sache ist von theoretischem Gesichtspunkte von hch-

stem Interesse, denn sie enthllt uns die wunderbaren

Eigenschaften der elastischen Membranen. Man muss

jedoch zugeben, dass bereits das Telephon in di r

Beziehung sehr lehrreich gewesen.

Herr Janssen giebt seiner Ueberzeugung Aus-

druck, dass, abgesehen von den Nutzanwendungen,
welche das neue Instrument finden wird , und die

wahrscheinlich noch weit das bertreffen werden, was

man jetzt vorhersehen kann, der Phonograph der

Ausgangspunkt werden wird fr wichtige theoretische

Untersuchungen im Gebiete der Akustik und der

Molecularmechanik.

Herr Gouraud, welcher der Sitzung der Pariser

Akademie beiwohnte, machte ber den Phonographen
eine lngere Mittheilung, die aber nur Resultate auf-

zhlt, welche mit dem neuen Instrument erzielt worden.

Hier soll nur das eine wiedergegeben werden
,
dass

man in New York in einem Saale sprach und musicirte,

und dass die Worte und die Musik in einem Sle in

Philadelphia von einer grossen Versammlung gehrt
worden, in einer Entfernung von 140km. Dieser

Versuch wurde in folgender Weise ausgefhrt. Man

sprach in New York in einen Phonographen, dieser

wiederholte es in ein Telephon, welches mittels sei-

nes Kohlen-Uebertragers alles auf einen empfangenden

Motographen (eine Edison'sche Erfindung) bertrug,

der alles mit lauter Stimme in einem anderen Phono-

graphen in Philadelphia wiederholte. Dieser letztere

bermittelte es durch einen zweiten Kohlen- Ueber-

trager an einen zweiten empfangenden Motographen,
welcher endlich alles, was registrirt worden war, mit

lauter Stimme reproducirte vor einer grossen Zahl von

Personen in Philadelphia im Franklin-Institut." [Leider
hat sich Herr Gouraud auf diese knappe Beschrei-

bung des so interessanten Experimentes beschrnkt.]
Zum Schluss brachte Herr Gouraud mit seinem

Phonographen folgendes vor der Akademie zu Gehr:
I. Worte: Die Worte des Herrn Janssen, die er im

September an Edison gerichtet hat; Worte des Herrn

Berger an denselben; Auftrge von Correspondenten

einiger franzsischer Journale in London, die au ihre

Redacteure gerichtet waren. Einzelne Worte in fol-

genden Sprachen: franzsisch, englisch, spanisch, ita-

lienisch, hollndisch, griechisch, lateinisch, syrisch,

trkisch, hebrisch und arabisch. II. Musik: Die

Marseillaise, gespielt von der Militrmusik der Garden

der Knigin. Hail Columbia, von derselben Militr-

musik gespielt; Marsch des Regiments; ein Duo von

Klavier und Klapphorn, componirt von Gounod; ein

Duo von Klapphrnern; Ave Maria von Gounod,
von diesem selbst gesungen und begleitet.

S. W. Biirnham : Neuer Doppelstern Ursae

majoris. (Astronomische Nachrichten, 1889, Nr. 2891.)

Mit dem grossen 36zlligeu Refractor der Stern-

warte auf dem Mt. Hamilton entdeckte Herr Burnham
einen Begleiter des hellsten Sternes im grossen Bren,
der somit zu den Doppelsternen zu zhleu ist. Trotz

sehr gnstiger Bedingungen konnte der Begleiter nach

der Entdeckung mit dem 12-Zller nicht gesehen werden;

gleichwohl msste er mit diesem Instrumente erkennbar

sein, wenn nicht der nahe, bedeutend hellere Stern die

Wahrnehmung unmglich machte. Herr Burnham
ist auch sicher, dass er bei seinen Beobachtungen mit

dem lSy^zlligeu Refractor zu Chicago nichts Besonderes

an dem Sternbilde gefunden hat. Die bisher ausge-

fhrten Messungen ergaben fr den neu entdeckten Be-

gleiter von Ursae majoris:

1889, 142 Pos. = 327,0 Dist. = 0,96" Grsse 11

151 = 325,9 = 0,83 11

J. Scheiner: Ueber die Bestimmung der Stern-

g rossen aus photographischen Aufnahmen.
(Astron. Nachrichten, 1889, Nr. 2884.)

Zu den Vorarbeiten, welche die geplante, interna-

tionale photographische Himmelskarte nothwendig macht,

gehrt auch die Ausmittelung, ob und in welcher Weise

die Sterngrssen aus den photographischen Sternbildern

bestimmt werden knnen (Rdsch. III, 6G1). Selbstver-

stndlich muss hierbei der Umstand bercksichtigt wer-

den, dass eine Vergleichung nur unter Sternen, welche

gleiche Spectra ergeben, also einer Sternklasse ange-

hren, ausfhrbar ist, da verschiedenfarbige Lichtquellen

auf die photographische Platte anders wirken als auf

das Auge. Herr Scheiner hat nuu zwei Platten der

Plejadengruppe ,
eine von Herrn v. Gothard und eine

von ihm selbst aufgenommene zum Gegenstnde der

Untersuchung gemacht und ausserdem noch Aufnahmen

knstlicher Sterne im Zllner'schen Photometer zum

Vergleichen mit den Plejadensternen herangezogen.
Die sorgfltige Ausmessung der Durchmesser der gleic

lange exponirten Sternbilder ergab das interessante

Resultat, dass die Durchmesser der Sternscheibchen

proportional den Sterngrssen zunehmen, dass es mithin

'keine Schwierigkeiten bietet, aus einigen Sternen einer

Aufnahme die Grssen aller brigen zu bestimmen".

Ks muss nochmals betont werden
,

dass bei diesen

Vergleichungeu stets nur Sterne bercksichtigt werden
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knnen ,
welche gleichartiges Licht ausstrahlen

,
und

welche gleich lange unter denselben Bedingungen der

Luftbeschaffenheit photographirt worden sind. Mit der

Expositious/.eit nimmt nmlich der Durchmesser der

Steruscheilien zu. Das Verhaltniss dieser Zunahme fand

Herr Scheiner bei den Aufnahmen der knstlichen

Sterne ziemlich gut wiedergegeben, wenn er annahm,
dass die Zunahmen der Durchmesser den Quadratwurzeln
aus den Expositiouszeiten proportional verlaufen. Die

Plejadenaufnahmen widersprachen aber diesem Resultat

und zeigten eine bessere Uebereinstimmung mit der

Annahme, dass die Durchmesser gleichmssig zunehmen,
wenn die Expositiouszeiten eine geometrische Progression
darstellen. Aber auch dieser Gesetzmssigkeit fgten
sieh sehr helle Sterne nicht.

Die Frage nach dem Gesetze der Zunahme der

Durchmesser der photographischen Sternscheibchen mit

der Expositionszeit hat auch Herr H. H. Turner in

einem Aufsatze (Monthly Notice6 of the Royal Astrono-

mical Society, 1889, Vol. XLIX, p. 292) behandelt, welcher

zu dem Schlsse fhrt, dass sowohl sehr helle wie sehr

schwache Sterne
,

bezw. sehr lange und sehr kurze

Expositionen sich einer gleichen Regel wie die mittleren

Sterne nicht fgen. Fr letztere findet sich
,

dass die

Durehmesser proportional zur Kubikwurzel der Expo-
sitionszeit zunehmen

;
die grossen Sterne zeigen ein

schnelleres, die kleineren ein langsameres Wachsen der

Durchmesser. Hieraus erklrt Herr Turner, dass ver-

schiedene Beobachter verschiedene Gesetzmssigkeiten
fr das Verhaltniss der Durchmesser zur Exposition ge-

funden haben.

R. Assmann: Mikroskopische Beobachtungen
der Structur des Reifes, Rauhreifes und
Schnees. (Verhandlungen der physikalischen Gesellsch.

zu Berlin, 1889, Jahrg. VIII, S. 25.)

Wahrend ziemlich allgemein die Ansicht verbreitet

ist, dass der Wasserdampf, wenn er sich in festem

Aggregatzustande condensirt, ausnahmslos krystallinische

Gestaltung annimmt, hat Herr Assmann bereits 1835

whrend eines Winteraufeuthaltes auf dem Brocken
unter dem Mikroskope bemerkt, dass bei einer Tempe-
ratur von 10 flssige Wassertropfen in der Luft

schweben
,

welche beim Auftreffen auf einen festen

Krper zu amorphen Eisklmpchen ohne jede Andeu-

tung krystallinischer Structur erstarrten; die zierlichen

Rauhreiffedern, welche makroskopisch durchaus den

Eindruck von Krystallen machen
,

bestanden nur aus

reihenweise angeordneten Eistrpfchen.

Weiter, besonders im letzten Winter, fortgesetzte

Beobachtungen ergaben, dass unter gewhnlichen Ver-

hltnissen auch der Reif keineswegs krystallinisch, son-

dern aus grsseren, amorphen Eisklmpchen zusammen-

gesetzt ist, welche sich zu verschiedenen Gestaltungen
aneinander lagern. Als aber am 4. Januar bei einer

Temperatur von 11 an mehreren exponirten Objecten
der Keif untersucht wurde, erwies er sich aus krystalli-
nischen Bildungen, regelmssig ausgebildeten sechssei-

tigen Prismen, bestehend
;
und gleichzeitig fanden sich

auch auf der Erde feine, sechsseitige Platten und Sulen
statt der sonst gefundenen amorphen Eistropfen.
Rauhreif konnte Herr Assmann erst am 7. Mar/
bei 14,5 beobachten

;
derselbe bestand aus langen,

gleichfalls krystalliuischen Federn
,
deren Seitenzweige

stets unter 60 vom Stamme abstanden. Aber mitten
unter dem krystallinischen Rauhreif fand sich an meh-
reren Stellen auch solcher, der aus amorphen, rundlichen

Eistropfen bestand.

Aus diesen Beobachtungen folgert Herr Assmann
zunchst, dass Reif und Rauhreif nur verschiedene

Modificationen desselben Verdichtungsvorganges sind.

Ersterer entsteht bei geringem Wasserdampfgehalt der

Luft, wenn die Abkhlung durch Ausstrahlung nur an
den untersten Schichten eine Condensation zu Eis ver-

anlasst; geschieht die Abkhlung sehr langsam, so mag
sich erst Thau bilden, der nachher amorph friert. Ent-

hlt die Luft viel Wasserdampf oder ist ihre Tem-

peratur so niedrig, dass bis in hhere Schichten der

Thaupunkt erreicht ist, dann bildet sich Nebel aus ber-

kaltetem Wasser (selbst bei 10), und die berkalteten

Trpfchen erstarren amorph, wenn sie mit festen Kr-
pern in Berhrung kommen. Liegt die Temperatur so

tief, dass die Condensation direct aus dem gasfrmigen
Zustande zu dem festen berfhrt, dann bilden sich Eis-

krystllchen, und Reif sowohl wie Rauhreif zeigen kry-
stallinische Structur.

Die in der Luft bei sehr niedrigen Temperaturen schwe-

benden Condensationsproducte ,
die Eisflitterehen u. s. w.

sind smmtlieh krystallinisch. Diese sublimirten Eis-

partikelchen sind es, welche wegen ihrer krystallini-

schen Beschaffenheit die Sonnen- und Mondhfe erzeugen

(Rdseh. IV, 222). Aus Beobachtungen im Luftballon ist

gleichfalls zu schliessen, dass der krystallinische Schnee

durch Sublimation des Wasserdampfes entstehe
,

nicht

durch Gefrieren von Tropfen.

A. Mallock: Bestimmung der Zhigkeit des
Wassers. (Proceedings of the Royal Society, 1889,

Vol. XLV, Nr. 274, p. 126.)

Die neue Methode
,
welche Herr M a 1 1 o c k zur Er-

mittelung der Zhigkeit des Wassers angewandt, ver-

leiht seiner Arbeit ein besonderes Interesse, weil sie es

mglich machte, die Bestimmung unter weiteren Ver-

suchsbedingungen auszufhren, als die frher benutzten.

Sie bestand in der Anwendung zweier coaxialer Cy-

linder, zwischen denen sich das Wasser befand; dem
usseren Cylinder wird eine Rotation um seine vertieale

Achse ertheilt, whrend der innere an einem laugen, feinen

Faden hngt und durch eine Luftschicht an seiner Basis

von dem Wasser des ringfrmigen Zwischenraumes ge-

trennt ist, so dass das Wasser nur die Mantelflche
des inneren Cylinders berhrt. Innen ist auch der

zweite Cylinder mit Wasser gefllt, welches einerseits

die Torsionsschwingungen dmpft, andererseits Tempe-
raturmessungen gestattet. Indem nun dem usseren

Cylinder gleichmssig und elektrisch controlirte Rota-

tionen, die zwischen 0,5 und 50 m in der Minute va-

riirten
,

ertheilt wurden
,
wurde der innere Cylinder

wegen der Zhigkeit des Wassers und entsprechend der

Grsse derselben gedreht; der Winkel, bei welchem er

unter dem Einflsse der inneren Reibung des Wassers
und der Drillung seines Aufhngefadens zur Ruhe kam,
Hess die erstere leicht bestimmen.

Bei allen angewandten Rotationsgeschwindigkeiten
konnte die Kraft, welche den inneren Cylinder zu drehen

strebte
, dargestellt werden durch die Summe zweier

Ausdrcke, von denen der eine sich mit der Geschwindig-
keit, der andere mit dem Quadrate der Geschwindigkeit
nderte

;
letzterer war aber selbst bei den hchsten

Geschwindigkeiten klein im Verhaltniss zum ersteren.

Die Ursache des quadratischen Ausdruckes scheint

zu sein
,

dass wegen der Wirkung des Bodens des roti-

renden Cylinders eine Circulation in der Flssigkeit
des ringfrmigen Raumes entsteht, indem eine Str-

mung aufwrts an der Seite des rotirenden Cylinders
stattfindet und abwrts an dem feststehenden, deren

Resultat ist, dass die Flssigkeit, welche eine Geschwin-
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digkeit hat, die von der Lage in der Nhe des usseren

Cylinders herrhrt, durch diese Circulation bestndig

nach dem Inneren hin geschleppt wird
,

und so die

Aenderung der Geschwindigkeit in der Nhe der letzte-

ren grsser macht , als sie sonst sein wrde." Das Ver-

hltniss zwischen diesen beiden Ausdrcken hngt ab

vom Verhltniss der Lnge der Cylinder zur Breite des

ringfrmigen Zwischenraumes; der quadratische Aus-

druck wird im Vergleich zum anderen immer kleiner,

wenn dies Verhltniss wchst. Wurde die Temperatur

gendert, so nderte sich der mit der Geschwindigkeit

variirende Ausdruck, aber der Coefricient des quadra-

tischen Ausdruckes blieb unbeeinflusst.

Der Werth der Zhigkeitsconstanten, der aus diesen

Versuchen abgeleitet wurde, stimmt gut mit demjenigen,

den man aus Poiseuille's Versuchen ber das Fliessen

von Flssigkeiten durch Capillarrhren erhalten hat.

Fr die Temperaturen 4, 13,8 und 48 C. waren diese

Coefficienten : i/
t
= 15,166 X 10

-7
; ,t<is,8

= 11,93 X 10
-7

und u 48
= 5,99 X 10~7

.

Das Hauptinteresse dieser Experimente liegt, nach

Verfasser, ausser in der unabhngigen Bestimmung von

fi
durch eine neue Methode

,
iu den verhltnissmssig

hohen Geschwindigkeiten , bei denen die Zhigkeit die

Hauptursache des Widerstandes ist.

Einige Versuche wurden noch ber die Zhigkeit
anderer Flssigkeiten gemacht ,

aber da die Resultate

nicht wesentlich von den Poiseuille'sehen abweichen,

werden sie nicht aufgefhrt.

Piltschikoff: Ueber die Anfangs-Phase der Elek-

trolyse. (Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 614.)

Wenn man Elektroden eines beliebigen Metalls, die

in der Lsung ihres Salzes stehen, mit einer Kette ver-

bindet
,

sieht man in der Regel die Elektrolyse sofort

beginnen, wie klein auch die elektromotorische Kraft der

Elektricittsquelle sei. Ersetzt man aber die Kathode

durch ein positiveres Metall, so muss man, wie Lipp-
mann angegeben, eine bestimmte elektromotorische Kraft

anwenden, damit die Elektrolyse beginne. Es scheint,

dass hier, wie bei gewissen chemischen Reactionen, eine

vorherige Arbeit nothwendig ist, damit die Erscheinung

beginne.
Verfasser studirte diese Verzgerung der Elektrolyse

fr mehrere Metallpaare und hat folgende Resultate er-

zielt:

Die geringste elektromotorische Kraft, die nthig

ist, um eine sichtbare Elektrolyse sofort zu bemerken,

hngt zwischen bestimmten Grenzen weder von der

Natur des Salzes noch von der Concentration der L-
sung ab (die untersuchten Elektrodenpaare waren Gold

und Zink in Ziuksulfat; Platin und Kupfer in Kupfer-

sulfat oder -nitrat; Gold oder Platin und Silber in

Silbernitrat oder -chlorat); ebensowenig hngt das Mini-

mum ab von der Verbindungswrme der beiden Me-

talle
,

noch von der elektromotorischen Kraft ihres

Contactes. Fr die drei angefhrten Paare war sie etwa

0,036 Daniell (vgl. Rdsch. II, 405). Hingegen hngt die-

selbe wesentlich ab von der physikalischen Beschaffen-

heit der Oberflche der Kathode, welche die Werthe bis

auf 20 und 25 Proc. ndern kann.

Verfasser knpft an diese Versuchsergebnisse einige

theoretische Betrachtungen ,
iu denen er die an der

Oberflche thtigeu Molecularkrfte zur Erklrung der

Vorgnge in der ersten Phase der Elektrolyse verwer-

thet. Diese Betrachtungen sind in der Origiualmitthei-

lung nachzulesen.

H. J. H. Penton: Ueber die metamere Umwand-
lung des Ammoniumcy anat. (Proceeding of the

Cambridge Philosophical Society, 1889, Vol. VI, p. 307.)

Das Studium der Umwandlung von reinem Ammo-

niumcyanat in Harnstoff ergab ,
dass die Aenderung

anfangs schnell vor sich geht ,
dann langsamer und

schliesslich eine Grenze erreicht, welche eine Function

der Temperatur ist. Aber niemals ist die Umwandlung
eine vollstndige; selbst bei 100 C. waren in 20 Stunden

nur 80 Procent umgewandelt.

Umgekehrt machten es die Versuche in hohem

Grade wahrscheinlich, dass Harnstoff iu Lsung zum

Theil wieder zurckverwandelt wird in Ammonium-

cyanat, so dass der Vorgang gewissermaasseu verglichen

werden kann mit den allotropen Umwandlungen des

Phosphor u. s. w.

Franz Hillebrand: Ueber die speci fischen Hellig-
keiten der Farben. Beitrge zur Psycho-

logie der Gesicht sempfindungeu. (Wiener

akademischer Anzeiger, 1889, Nr. VI, S. 49.)

In der Sitzung der Wiener Akademie vom 21. Fe-

bruar wurde eine farbenphysiologische Untersuchung

vorgelegt, von welcher zunchst die nachstehende kurze,

vorlufige Notiz bekannt gemacht wird :

Unsere farbigen Gesichtsempfindungen (Roth, Gelb,

Grn, Blau und die Zwischenfarben) haben eine Hellig-

keit und wrden sie auch haben, wenn kein Schwarz

und Weiss ihnen beigemischt wre. Da dies aber, iu

der That immer der Fall ist, so ist ihre Helligkeit durch

die eingemischten, farblosen Elemente selbstverstndlich

mit bestimmt. Es erhebt sich darum die Frage, ob

sich ihre Helligkeit iu absolut gesttigtem Zustande gleich

verhielten, oder ob sie sich von einander unterschieden.

Dieses Problem ist es, welches der Verfasser zu lsen

versuchte.

Die Hauptaufgabe bestand im Aufsuchen einer

Methode, welche trotz der doppelten Schwierigkeit, die

1) in der bestndigen Beimischung farbloser Empfindung,

2) in der Unmglichkeit, den Sttigungsgrad messend

zu bestimmen, gelegen ist, doch zum Ziele fhrte. Der

Verfasser glaubt diese Aufgabe in gewisser Weise gelst

zu haben und auf dem von ihm eingeschlagenen Wege
zu dem Resultate gelangt zu sein, dass 1) eine Ungleich-

heit in der Helligkeit besteht, und 2) die specifische

Helligkeit so nennt der Verfasser die Helligkeit, die

den Farbenempfindungen im absolut gesttigten Zu-

stande zukommen wrde der beiden Farben Roth

und Gelb, sowie ihrer Uebergnge grsser ist als die

specifische Helligkeit von Blau und Grn mit ihren

Uebergnge u.

K. Mbius: Bruchstcke einer Rhizopoden- und

Infusorienfauna der Kieler Bucht. (Abhand-

lungen der Berliner Akademie der Wissensch., 1888 (Rhi-

zopoden) u. Archiv f. Naturgeschichte, 1888, I, S. 81 (In-

fusorien.)

Als Schlus seiner Untersuchungen ber die Fauna

der Ostsee publicirt Herr Mbius die Bruchstcke der

Rhizopoden- und Infusorienfauna. Bruchstcke nennt

er sie, da er nicht in der Lage war, sie zu einem voll-

stndigen Abschlsse bringen zu knnen. Die Arbeiten

waren im grsseren Umfange geplant, wurden aber

durch seineu Weggang von Kiel unterbrochen. Von

Rhizopoden zhlt der Verfasser 25 Arten auf, von Infu-

sorien 63, giebt aber selbst an, dass er eine grssere

Zahl von Arten beobachtet hat, die er jedoch noch nicht

genauer bestimmen kouute.
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Da sich die Protozoen unter sehr verschiedenen

Lebensbedingungen finden, mssen auch die Methoden,
sich ihrer zu versichern, verschiedene sein. Der Ver-

fasser hob mittelst leichter Schleppnetze die oberen

Schichten des Meeresbodens ab; schlammige Grund-

massen seichter Stelleu zog er durch lauge Glasrohren

in die Hhe. Ausserdem untersuchte er die Oberflche

von Muscheln und Pflanzen. Pelagische Arten wurden

mit engmaschigen Sehwebnetzen eingefangeu. Glas-

platten, die an Holzstcken befestigt und mit diesen an

Pfhle u. dergl. angebracht waren, wurden wochenlang
im Meere ausgesetzt und boten sodann bei der mikro-

skopischen I'ntersuchung eine reiche Ausbeute. Auf
diesen verschiedenen Wegen lernte der Verfasser von

Radiolarien 2. von Heliozoeu "A . von Forarainiferen 13,

von Amben 7 Arten kennen, die er alle genauer be-

schreibt und zum Theil eingehend untersuchte. Durch

gute Abbildungen wird spteren Uutersuchern das

Wiederauffiudeu dieser Formen erleichtert. Dasselbe

gilt von des Verfassers Darstellung der Infusorieufauna.

Hier wurden auch bei einigen Formen die Fortpflan-

zungsverhltnisse genauer studirt. So ergaben sich z. B.

fi ein hypotriches Infusor, Euplotes harpa, inter-

essante Verhltnisse
,

die besonders durch das verschie-

denartige Verhalten des Kernes bemerkenswerth er-

scheinen.

Herr Mbius beobachtete bei Euplotes harpa zwei

differente Arten der Fortpflanzung. Die einfachere der

beiden ist eine blosse Quertheilung und besteht darin,

dass an den sich zur Theilung anschickenden Indivi-

duen eine neue Wimperreihe angelegt wird, welche die zu

bildende Mundffnung bezeichnet. Der Kern betheiligt

sich auf die Weise an der Vermehrung ,
dass er sich

in die Lnge streckt, dabei in der Mitte dnner wird

und schliesslich in zwei Kerne zerfllt. In der zweiten

Art der Fortpflanzung, welche der Verfasser als Erzeu-

gung eines Knospensprsslings bezeichnet, machen sich

gewisse Vorbereitungen auf den Vermehrungsvorgang
am Krper des Thieres geltend, dessen Bewegungen
sich verlangsamen, was mit Umbilduugserscheinungen
der Wimpern zusammenhngt. Dieselben krmmen sich

und hren auf zu schlagen ;
die contractile Vacuole ver-

eugert und erweitert sich in rascher Aufeinanderfolge,
schliesslich umgiebt sich das Thier mit einer zarten

Haut. Gleichzeitig finden innerlich im Krper Vernde-

rungen statt. Dieselben bestehen im Auftreten dunkler

Krper iu der Aussenschicht und im Zertheilen der con-

tractilen Vacuole iu kleinere Vacuolen, die ihre Form und
Grsse fortwhrend verndern und dadurch das zwischen

ihnen liegende Plasma continuirlich verschieben. Nach
des Verfassers Darstellung macht dieser Vorgang den

Eindruck, als wenn die Piasmatheile des Thieres durch-

einander geknetet wrden. Whrend dessen rotirt das

Thier unausgesetzt innerhalb der Cyste. Aeusserlich

am Krper tritt nunmehr eine warzenfrmige Erhebung
auf, die allmlig hher und breiter wird und sich

schliesslich vom Mutterkrper abschnrt. Ehe dies ge-
schieht

,
sind am Knospensprssling Wimpern gebildet

worden und derselbe hat sich mehr in die Lnge ge-

streckt
,
um damit die Gestalt des ausgebildeten Thieres

zu erreichen. Wahrend des ganzen Vorganges zog sich

der Kern des Mutterthieres in die Lnge ,
er spaltet

sich, schnrt sich an vielen Stellen ein und zerfllt

dann in viele Theile
,

die man im ganzen Thiere zer-

streut sieht.

Dieses verschiedenartige Verhalten des Kernes bei

der Quertheilung und bei der Knospung erklrt Herr
Mbius auf folgende Weise: Bei der Quertheilung
werden alle ausgebildeten usseren Organula erhalten.

Sie vertheilen sich bloss auf die zwei Theilsprsslinge
und jeder von diesen ergnzt die abgegebenen Organula
durch Neubildungen, durch eine Art Regeneration, auf

welche der Nucleus von der Stelle aus
,
welche er in

dem ausgebildeten Thiere einnimmt, am besten regene-
rirend einwirken kann. Bei der Knospung dagegen
wird der ganze Krper des Sprsslings aus der Sub-

stanz des Mutterthieres neu angelegt. Dazu ist eine

iuuigere, gegenseitige Berhrung der Kernsubstanz und
des Krperplasmas nthig." Man erkennt aus dieser

Darstellung, dass der Verfasser dem Zellkern einen be-

deutenden Einfluss auf die Lebensvorgnge in der Zelle

zuschreibt.

Bezglich der weiteren Angaben anatomischer,

systematischer und biologischer Art
,
welche der Ver-

fasser noch ber die von ihm uutersuchteu Protozoen

macht, verweisen wir auf die beiden Arbeiten selbst.

E. Korscheit.

L. Errera: Ueber Apparate, die bestimmt sind,
den Mechanismus der Turgescenz und die

Bewegung der Spaltffnungen zu zeigen.
(Bulletin de l'Academie royale de Belgique, 1888, 3e serie,

toiue XVI, p. 458.)

Der zweite und interessantere Abschnitt dieser Mit-

theilung bezieht sich auf die Spaltffnungsbewegu ng
Jede der beiden bohnenfrmigen, an ihren Enden ver-

wachsenen Schliesszellen, zwischen denen sich die Central-

spalte befindet, hat eine ungleich verdickte Membran;
dieselbe ist dnn in dem an die Epidermiszellen an-

stossenden Theile und in dem schmalen
,
inneren Ab-

schnitt
,
welcher die Spalte begrenzt ,

an den andei-en

Theilen aber ist sie dick und starr. Die beiden Ver-

dickungsleisten. die obere und die untere, wirken wie
zwei Stahlbltter und streben un-
aufhrlich die Schliesszelle abzu-

platten, wobei der innere, dnne
Kamm als Scharnier dient. Nimmt
die Zelle Wasser auf und ver-

grssert so ihre Turgescenz, so

macht sich die entgegengesetzte
Tendenz geltend. Indem die Zelle

ihr Volum zu vergrssern strebt,

dehnen sich die einzelnen Mem-
brantheile ungleich aus; der ussere

convexe und dnne Theil verlngert
sich am meisten, whrend die ver-

dickten Stellen und die dnne In-

nenseite
,

welche krzer als der
Aussenrand und ausserdem durch
die Verwachsung der Schliesszellen

in ihrer Ausdehnung behindert ist, sich viel weniger
ausdehnen. Iu Folge dieser ungleichen Verlngerung
krmmen sich die Schliesszellen, indem sie lngs der

Centralspalte concav werden und an der Seite der

Epidermiszellen an Couvexitt zunehmen: zugleich wird

der Verticaldurchmesser der Zelle
Fig. 2.

Fig. 1.

grsser, whrend sich der Horizontal-

durchmesser, d. h. die Breite der Zelle

vermindert. Die Krmmung und die

Breiteabuahme der Zellen haben beide

das Resultat, dass sich die Spalte ffnet.

Diese Vorgnge sind leicht mit

Hilfe des nebenstehend aligebildeten

Apparates zu veranschaulichen. Fig. 1

zeigt ihn in der Flchenansicht. Die

beiden Zellen A und A\ welche an den Enden fest mit

einander verbunden sind, bestehen aus Kautschuk, der
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2 mm dick ist. Im Inneren sind sie durch zwei Kaut-

schukstreifen von gleicher Dicke verstrkt {tun und^jo in

Fig. 3), welche den oben erwhnten Verdickungsleisten

entsprechen. An den usseren Seiten der Zellen mnden
in diese die Arme
eines Y- frmigen
Kautschukschlau-

ches; bei A und A'

sind in denselben

Bleirhrenstcke

eingelegt. Vermit-

telst dieser beiden

starren Theile ruht das Ganze auf dem Stativ S. Blst
man nun bei v vermittelst des Insufflators B Luft ein, so

dehnen sich beide Zellen gleichmssig aus und nehmen

allmlig die in Fig. 2 angegebene Form und Stellung an.

Fhrt man noch weiter fort
, Luft einzublasen , so

nhern sich die Zellen von Neuem, bis die Spalte sich

endlich wieder vollkommen schliesst (Fig. 4). Dies tritt

ein, sobald der Druck im Innern gross

genug ist. um den Widerstand der

verwachsenen Enden der Schliesszellen

zu berwinden. Im Querschnitt wer-

den die Zellen dann kreisfrmig.
Mithin wird von dem Moment an,

wo die Spalte am weitesten geffnet
ist, ein Verschluss derselben sowohl
durch Wachsen, wie durch Abnahme
der Turgescenz erreicht werden kn-

nen. Dies ist ein Fall, der hufig in der Natur beob-

achtet wird.

Herr Errera knpft an diese Vorgnge einige Be-

merkungen ber den Einfluss der Lage der Verdickungs-
leisten sowie ber die u. a. von Leitgeb betonte Mit-

wirkung der Epidermiszellen an dem Mechanismus des

Oeffnens und Schliessens der Spaltffnungen (Rdsch. II,

S. 122). F. M.

G. Clautriau : Mikrochemische Untersuchungen
ber die LocalisirungderAlkaloideim

Papaver somniferum. (Memoires de la Societe

de Microscopie, 18Sy, T. XII, p. 67.)

Die grosse Zahl und Bedeutung der Alkaloide,
welche im Gartenmohn vorkommen

, veranlassten Ver-
fasser zur mikrochemischen Aufsuchung derselben in
der lebenden Pflanze. Die Anzahl der Alkaloide des

Papaver somniferum ist jedoch so gross, es wurden aus
dem getrockneten Milchsafte des Papaver, aus dem Opium
des Handels

, soviel Alkaloide durch eine Reihe chemi-
scher Reactionen erkannt und gesondert, dass sich die

Untersuchung, auf einige wenige, welche passende
mikrochemische Reactionen geben ,

beschrnken musste.
Verfasser suchte nur das Auftreten und die Verbreitung
der wichtigsten, des Morphin, Narcotin, Thebain, Papa-
verin und Codein zu ermitteln. Die Resultate der

Untersuchung, welche noch bedeutend weiter gefhrt
werden muss, waren kurz folgende :

Der sehr junge Mohn enthlt berhaupt kein Alka-
loid

;
diese Substanzen treten erst in den lteren Pflanzen

auf, doch lsst sich der Zeitpunkt ihres Auftretens
nicht feststellen. Wenn sich die Milchsaftgefsse ent-
wickelt haben, und berall, wo sie auftreten, wird sowohl
in dem Safte, wie in dem Milchsaftgefsse die Anwesen-
heit der Alkaloide leicht constatirt, am reichlichsten
werden sie in der Pflanze angetroffen zur Zeit, wo der
Mohn sein Wachstbuni beendet hat und in den Samen die
fetten und eiweissartigen Stoffe aufzuspeichern beginnt.

Ausser im Milchsaft und in den Milchsaftgefssen
wurden die Alkaloide leicht nachgewiesen in der Epi-
dermis der ganzen Pflanze, in den Wurzelhaaren, und
an anderen Stellen. Hingegen fehlte jede Spur eines

Alkaloids in den Mohnsamen, wenn dieselben ganz rein,
ohne Anhnge der Kapselwand, untersucht wurden.

A. Engler und K. Prantl : Die natrlichen
Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen
und wichtigeren Arten, insbesondere der
Nutzpflanzen. (Leipzig, Wilhelm Engelmann, Liefe-

rung 20 bis 30. Vergl. Rdsch. III, 416.)
Die Lieferung 20 bringt den Schluss von Engler's

Moraceen, sowie die Urticaceen von demselben Verfasser.
Es schliesst sich daran die artenreiche, fr die trockenen
Gebiete Australiens und des Kaplandes charakteristische
Familie der Proteaceen (gleichfalls von Engler), die
in Lieferung 30 beschlssen wird. Lieferung 21 enthlt
die konomisch so wichtigen Musaceen (Pisanggewchse),
die auf die stliche Halbkugel beschrnkten Zingibera-
ceen, deren Rhizome werthvolle Gewrze und Heilmittel

liefern, die im Gegensatze zu ihnen der neuen Welt an-

gehrigen, schnbltterigen Marautaceen und Cannaceen
(smmtlich von 0. G. Petersen bearbeitet, endlich die

saprophytischen Burmanniaceen des tropischen Amerika
(Engler). Iu Lief. 22 beginnt die gestalteureiche Fa-
milie der Orchidaceen

,
von ihrem trefflichen Mono-

graphien Pfitzer auf 169 Seiten eingehend behandelt.
Lief. 23 und 25 sind ganz den Orchideen gewidmet.
Die grosse Familie der Rosaceen

,
welche mit Lief. 24

beginnt, hat in W. 0. Focke einen kenntnissreichen
Bearbeiter gefunden. Lief. 27/28 bringt den Schluss der

Orchideen, ferner der Hydrocharitaceen (Ascherson
1 und Gurke), sowie der Araceen und Lemnaceen
(Engler). Lief. 29 enthlt den Schluss der Monimia-
ceen

,
ferner die Lauraceen nebst den Hernandiaceen,

einer kleineu Familie tropischer Bume und Strucher
(alle von F. Pax), und den Beginn der Papaveraceen
(von K. Prantl und J. Kndig). Lief. 30 bringt den
Schluss der Proteaceen und den Anfang der parasiti-
schen Loranthaceen (Engl er).

Die Abbildungen bringen wieder eine Flle morpho-
logischer und anatomischer Einzelheiten , -wie sie in
dieser Reichhaltigkeit sonst nur in Specialwerken zu-

gnglich waren. Die merkwrdige Beschaffenheit der
Antheren bei den Marantaceen

,
die eigenartige Bildung

des Blthenbodens bei den Monimiaceen, die seltsamen
Blthenformen der Burmanniaceen

,
die unzhligen Va-

riationen der Orchideenblthe, die Haftorgane der Lo-

ranthaceen, die embryologische Entwickelung und die

Keimung dieser Parasiten, solche und andere Einzel-
heiten werden in vollendeter Weise bildlich veranschau-
licht. Viele Pflanzen sind vollstndig abgebildet, von
anderen finden wir Blthen- und Fruchtzweige. Von
Nutzpflanzen sind u. a. dargestellt: Ingwer, Cardamom-
pflanze, Persea gratissima , Sassafras, Zimmtbaum, die
als Gespinnstptianze wichtige Boehmeria nivea u. 8. w.
Die Banane (Musa sapientum) ist in einem Vollbilde

dargestellt. Eine schne Heliogravre zeigt uns die be-
rhmte Banyane (Ficus bengalensis) in einem Exemplar
aus Barakpur bei Calcutta. Schliesslich sei noch eine

Abbildung der sonderbar gestalteten Ravenalia madagas-
cariensis erwhnt, in deren Blattscheiden sich reichlich
trinkbares Wasser ansammelt, ein Umstand, welcher ihr
den Namen Baum des Reisenden" verschafft hat.

Der zweite Theil der Natrlichen Pflanzenfamilien"

(Gymnospermen und monokotyle Angiospermen) liegt
nunmehr abgeschlossen vor. Er zerfllt in sechs Ab-

theilungen. Jeder von diesen ist ein Abtheilungsregister
beigefgt, welches die grsseren Gruppen bis zu den

Gattungen bercksichtigt. Die Untergattungen, Sectionen
und Synonyme werden in dem spter auszugebenden
Generalregister aufgefhrt. Im Ganzen enthlt der vor-

liegende Theil 3537 Einzelbilder in 803 Figureu ,
sowie

drei Vollbilder. F. M.

Vermischtes.
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H. Wild: Normaler Gang und Strungen der

erdmagnetischen Declination. (Melanges physi-

qu.es et chimiques, 1889, T. XIII, p. 49.)

Die bald langsam bald auch pltzlich eintretenden,

mehr oder minder grossen Abweichungen, welche die

Magnetnadel von ihrem ruhigen , tglich wieder-

kehrenden Gange von West nach Ost und zurck

nach West zeigt, hat man allgemein als Strungen
der Declination bezeichnet. Wrden diese Strungen
innerhalb eines gewissen Zeitraumes nach beiden Seiten

mit gleicher Strke und gleicher Hufigkeit erfolgen,

so wrde der Effect im Mittel fr diesen Zeitraum

offenbar verschwinden und die Mittelbildung fr die

einzelnen Tagesstuudeu whrend dieses Zeitraumes

ergbe dann auch unmittelbar einen von diesen St-

rungen befreiten tglichen Gang der Declination, den

man als normalen bezeichnen knnte. Vermittelst

dieses normalen Ganges wren sodann als Abwei-

chungen davon die einzelnen Strungen leicht ihrem

Betrage und Sinne nach zu fixiren. Da man aber

nicht a priori wissen kann, ob jene Voraussetzung in

Wirklichkeit erfllt ist, so sind verschiedene Metho-

den vorgeschlagen worden, um aus diesem mittleren,

eventuell noch mit Strungen behafteten mittleren

Gange der Declination den wahren normalen Gang
wieder herzustellen.

Da keine von den bisher angewandten Methoden

von willkrlichen Annahmen frei war, hatte Herr W i 1 d

im Jahre 1884 eine neue Methode zur Ableitung des

normalen Ganges der magnetischen Elemente ange-

geben ,
welche von folgender Ueberlegung ausging:

Wenn es berhaupt einen normalen tglichen Gang der

Declination (und der brigen magnetischen Elemente)

giebt, der unabhngig von den Strungen ist, so

muss derselbe doch wohl hie und da in die Erschei-

nung treten, da wahrscheinlicher Weise auch Tage
ohne jede Strung vorkommen. Und in der That,

wenn man z. B. die Autzeichnungen eines Magneto-

grapheu durchgeht, wird man in jedem Monat eine

Anzahl von Tagen finden, an denen sich ohne Weiteres

ein ganz continuirlicher, an den betreffenden Tagen
in gleicher Weise wiederkehrender, periodischer Gang
deutlich erkennen lsst. Diesen, an solchen magnetisch

ruhigen Tagen deutlich ausgesprochenen und regel-

mssig wiederkehrenden Gang betrachtet Herr Wild

als Reprsentanten des normalen Ganges und stellt

ihn fr irgend einen Monat dadurch fest, dass er

nur von den betreffenden, so ausgewhlten Tagen,

den sogenannten Normal - Tagen" ,
im Monat das

Mittel fr jede Tagesstunde bildet.

Hat man nach dieser Methode den normalen Gang

festgestellt, und man kann nach Herrn Wild, bei der

Prfung lngerer Reihen magnetischer Aufzeichnungen

kaum im Zweifel sein, welche Tage Normal-Tage" sind,

so sind Strungen alle Abweichungen der einzelnen

beobachteten Declmationeu in eiuem Monat von dem

so festgestellten normalen Gange derselben fr diesen

Monat. Dieselben sind dann als positive und negative
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zu unterscheiden und knnen noch nach ihrer Grsse in

Gruppen klassificirt werden, um zu sehen, ob die Strun-

gen innerhalb dieser Gruppen ebenfalls Perioden zeigen.

Nach dieser kurz angedeuteten Methode hat Herr

P. A. Mller den normalen Gang und die Strungen
der erdmagnetischen Elemente in Pawlowsk whrend
der Periode der Polarexpeditiouen (1882/83) abgeleitet,

und da der Erfolg ein gnstiger war, hat er dieselbe

Methode auf alle Magnetographen
- Aufzeichnungen

in Petersburg und Pawlowsk, welche bis 1885

14 Jahre umfassen, angewendet. l>ie Ergebnisse dieser

neuen Arbeit werden demnchst verffentlicht werden.

Bei nherer Betrachtung der in diesen beiden Abhand-

lungen von Mller enthaltenen Resultate ber den

normalen Gang und die Strungen der magnetischen

Elemente ist nun Herr Wild zu einigen Schlssen ge-

langt, welche nicht bloss fr den Werth seiner Methode

zur Ableitung beider Grssen ganz entscheidende

Kriterien darbieten, sondern auch in Verbindung mit

den Ergebnissen der frheren magnetischen Beobach-

tungen in Petersburg geeignet sind, einen neuen und

berraschenden Einblick in das Wesen des normalen

Ganges und der Strungen zu erffnen. Da von lteren

Beobachtungen nur solche ber die Declination vor-

liegen, so beschrnkt Herr Wild seine Mittheilung auch

nur auf die die Declination betreffenden Resultate.

Zunchst stellt er die Anzahl der Normal-Tage in

den einzelnen Monaten der 14 Jahre nach der Aus-

wahl, wie sie Herr Mller getroffen, in einer Tabelle

zusammen. Aus derselben folgt, dass die Zahl der

Normal-Tage im Jahre durchschnittlich 72 betrgt und

zu Zeiten der hufigeren und grsseren Strungen
in den Jahren der Sonnentleckeumaxima etwas weni-

ger hufig sind; doch auch das Jahr 1878, welches

ein Sonneufleckenminimivm hatte , zeigt eine aus-

nehmend kleine Zahl von Normal-Tagen.
Sodann wird der normale tgliche Gang der Decli-

nation wiedergegeben ,
wie er im Mittel fr die

14 Jahre von Herrn Mller dargestellt ist. Derselbe

zeigt sich in allen Jahren als einfacher, und zwar

bereinstimmend mit einem Maximum westlicher

Declination zwischen 1 h und 2 h p. ,
etwas nher an

2 h als an 1 h und einem Minimum zwischen 8 h

und 9 h a., etwas nher an 8 h als an 9 h. Diese Pe-

riode ist in allen 14 Jahren die gleiche; was in deu

einzelnen Jahren variirt, ist nur die Amplitude dieser

einfachen tglichen Oscillation
,
indem sie von ihrem

Minimuni ti im Jahre 1878 (entsprechend dem Minimum
der Sunnenflecke) beiderseits ansteigt, nmlich bis zum
Maximum 11,6' im Jahre 1870 und zum spteren
Maximum 9,8' im Jahre 1884, welche beide ebenso

Jahre mit Maxiiua der Sonnenflecke darstellen.

Dieses Resultat bezglich des aus den Normal-

Tagen abgeleiteten tglichen Ganges der Declination

scheint Herrn Wild ein weiterer Beweis dafr zu sein,

dass man es hier in der That mit dem normalen,

ungestrten Gange zu thun hat.

Herr Wild wendet sich dann zur Untersuchung
des tglichen Ganges der Declination mit Einschlags

der Strungen. Derselbe ist ein sehr coinplicirter,

was sich am besten bei der Vergleichung mit dem

normalen Gange zeigt. Erst durch Differenzbildung

ergiebt sich Sinn und Grsse der Strungen, die an

sich gleichfalls eine mit dem Gange der Erdstrme

gewisse Anologie bietende Periode erkennen lassen.

Endlich untersucht Verfasser den normalen und

gestrten Gang der Declination in den einzelnen Mona-

ten und fasst zum Schluss die Resultate, kurz in fol-

gende Stze zusammen:

1) Der nach meiner Methode aus den sogenannten

Normal-Tagen abgeleitete tgliche Gang der Declina-

tion darf als der wirklich normale, d. h. von Strungen
befreite, betrachtet werden.

2) Dieser normale tgliche Gang der Declination

ist im Jahresmittel stets ein einfacher und in der

Form bereinstimmender, nmlich mit einem Mini-

mum etwas nach 8h a. und einem Maximum etwas

vor 2 h p. In aufeinanderfolgenden Jahren variirt

nur die Amplitude dieser periodischen Schwankung
und zwar in der Art, dass sie zur Zeit der Maxima
der Sonnenflecken ihren hchsten und zur Zeit der

Minima derselben ihren kleinsten Betrag erreicht.

3) Die Strungen der Declination befolgen in ihrer

algebraischen Summe ebenfalls eine tgliche Periode,

welche im Jahresmittel stets auch eine einfache und

in der Form bereinstimmende ist, nmlich mit einem

Maxiraum der negativen Strungen zwischen 10 und

11h p. und einem Maximum der schwachen posi-

tiven zwischen 8 h und 9 ha. Diese Periode scheint

dem tglichen Gange der Nord-Sd-Componente der

elektrischen Strme in der Erde zu entsprechen. In

aufeinanderfolgenden Jahren variirt im Wesentlichen

auch wieder bloss die Amplitude dieser Tagesperiode
und zwar analog mit einem hheren Betrage zur Zeit

der Maxima der Sonnenflecken und dem kleinsten zur

Zeit der Minima derselben.

4) Aus der Interferenz dieser beiderlei einfachen

Tagesperioden fr den normalen Gang und die St-

rungen ergiebt sich dann der bekannte, in Form und

Amplitude im Laufe der Jahreso bedeutend variirende,

aus allen Tagen, also mit Einschluss der Strungen,

abgeleitete tgliche Gang der Declination.

5) In den einzelnen Monaten des Jahres erscheint

der normale tgliche Gang der Declination weniger ein-

fach und bereinstimmend, indem in den vier Winter-

monaten November bis Februar bei ihm auch seeundre

Maxima und Minima auftreten uud das Hauptminimum
im Laufe des Jahres in seiner Lage zwischen 7 ha.

im Juli und 9 h a. in den genannten Wintermonaten

sich verschiebt. In aufeinanderfolgenden Jahren aber

variiren fr denselben Monat auch wieder nur die

Amplituden dieses tglichen Ganges und zwar eben-

falls conform der Zahl der Sonnenflecken. Zur Fest-

stellung des tglichen Ganges der Strungen in den

einzelnen Monaten ist das vorliegende Material nicht

ausreichend gewesen, so dass entsprechende Schlsse

wie oben sub 3 und 4 hier noch nicht mit Sicherheit

zu ziehen sind.

6) Im Sommer compensiren sich nahezu die positi-

ven und negativen Strungen der Declination, whrend
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im Winter die negativen berwiegen; ebenso com-

pensiren sieb im Jahresmittel die beiderlei Strungen
nahezu zur Zeit der Minima der Sonnenflecken und

in dm Jahren ihrer hchsten Zahl prponderiren
wieder die negativen Strungen.

Aus diesen Resultaten lassen sieb nun ber die

Ursachen der Declinations- Variation einige weitere

interessante Schlsse ziehen.

Erstlich weist die Verschiedenheit der beiderlei

Perioden darauf bin, dass die Ursache des normalen

tglichen Ganges eine andere sein muss als die der

Strungen. Als nchste Ursache sowohl der unregel-

mssigen als periodisch wiederkehrenden Strungen
der Declination haben wir aber die Erdstrme erkannt,

folglich ist die normale Variation der Declination

nicht auf Erdstrme zurckzufhren.

Aus der Thatsache aber, dass die Amplituden der

beiderlei Perioden in analoger Weise vom Maximum
der Sounenfieekeu zu deren Minimum ab- und dann

wieder zunehmen, folgt, dass die Ursachen sowohl

des normalen Ganges als der Strungen ihrem Effecte

nach von der Energie der Processe auf der Sonne

abhngen, sei es nun, dass sich diese als Wrme oder

Licht oder Elektricitt geltend machen."

Weitere Aufschlsse ber diese interessanten Vor-

gnge und ber die Art ihrer Abhngigkeit von den

Vorgngen auf der Sonne erhofft Herr Wild von der

Benutzung umfangreicheren Materials, besonders auch

in Bezug auf die brigen erdmagnetischen Elemente.

J. J.Thomson: Der Widerstand der Elektrolyte

gegen den Durchgang sehr schnell wech-

selnder Strme, nebst einigen Unter-

suchungen ber die Seh winguugszeit
elektrischer S3

T steme. (Froceedings of theRoyal

S iv. 1889, Vol. XI. V. Nr. 276, p. 269.)

Die elektromagnetischen Wirkungen, welche von

den Wechsel - Strmen eines primren elektrischen

Systems in einer leitenden Platte hervorgebracht

werden, sind auf der dem primren System opponirten

Seite der Platte entgegengesetzter Richtung wie die

directe elektromagnetische Wirkung des primren
Systems. Deshalb schtzt eine solche Platte jedes

seeundre System gegen die Induction ,
welche vom

primren System ausgeht; die Verringerung des

inducirten Stromes im seenndren Systeme, welche

hierdurch veranlasst wird, hngt jedoch ab von der

Leitungsfhigkeit und der Dicke der Platte wie von

der Geschwindigkeit der Umkehrungen des primren
Stromes. Ist diese Umkehrungsgeschwindigkeit un-

endlich gross, dann wird schon eine sehr dnne Platte

schlecht leitender Substanz ausreichen
,
um von dein

seenndren Systeme alle vom primren kommende

Iuductionswirkung abzuhalten, whrend, wenn der

Wechsel sehr langsam erfolgt, selbst eine dicke Platte

des bestleitenden Metalles kaum ausreichen wrde,
dies zu thun. Wird der Strom im primren Kreise

etwa wenige hundert mal in der Secunde umgekehrt,
dann wird eine Metallplatte von sehr massiger Dicke

alle Induction vollstndig abhalten.

Herr Thomson wollte den Einfluss der schlecht

leitenden Elektrolyte auf diese Induetionswirkungen

studiren; hierzu gengten jedoch die blichen Mittel,

WCehselstrme zu erzeugen, nicht; wohl aber waren

Versuche ausfhrbar unter Anwendung derjenigen

elektrischen Schwingungen, welche Herr Hertz in

seinen jngsten Versuchen ber die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit elektrodynamischer Wirkungen ein-

gefhrt hat. Dieselben stellen Wechselstrme von hin-

reichender Schnelligkeit der Umkehr zur Verfgung,
sodass man eine schtzende Wirkung auch von massig
dnnen Platten von Elektrolyten erwarten konnte.

Herr Thomson schickt der Beschreibung seiner

diesbezglichen Versuche eine sehr eingehende theore-

tische Discussion der Schirmwirkung eines Leiters

voraus ,
und ferner eine detaillirte Untersuchung der

Schwingungsperioden der benutzten elektrischen

Schwingungen eines Condensators, dessen Platten mit

einer Inductionsspirale verbunden sind. Auf diesen

Theil der Abhandlung kann hier nicht eingegangen

werden; wir mssen uns darauf beschrnken, ber

die zur Lsung der gestellten Aufgabe ausgefhrten
Versuche zu berichten.

Der Widerstand der Elektrolyte gegen sehr schnell

alternirende Strme wurde in folgender Weise be-

stimmt: Von drei Drahtspiralen waren zwei annhernd

von gleichen Dimensionen und nahezu, aber nicht

ganz geschlossen, vielmehr endeten sie in je zwei

Kugeln, welche auf einem Ebonitgerst ruhend, ein-

ander sehr nahe gebracht werden konnten. Der

Abstand zwischen diesen isolirt aufgestellten Spiralen,

der primren und seenndren, konnte nach Bedrfniss

verndert werden. Eine dritte Spirale war mit einer

Inductionsspirale verbunden, welche Funken von fnf

bis sechs Zoll Lnge geben konnte, und deren Strom

alle paar Secunden unterbrochen wurde; von der

dritten Spirale sprang jeder Funke auf die zweite

und erzeugte in dem ungeschlosseueu Kreise die

elektrischen Oscillationen, welche in der ersten Spirale

Strme inducirten ,
die als kleine Funken zwischen

den Kugeln derselben in die Erscheinung traten.

Jede leitende Tlatte, die zwischen die beiden Spiralen

gestellt wird
,
muss die Iuductionswirkung zwischen

denselben vermindern; und da diese Wirkung von

der Schnelligkeit des Stromwechsels in der primren

Spirale abhngt, musste bei der gewhlten Versnchs-

anordnung die Schwchung leicht nachzuweisen sein.

In der That zeigte sich, dass dnne Metallplatten

und Zinnfolie zwischen den beiden Spiralen die Funken

des seeundren Kreises zum Verschwinden brachten.

Auf einer Glasplatte, welche keine Wirkung ausbt,

wurde eine l
/170 o cm dickellaut von Neusilber gelegt,

und auch sie hielt die Funken vollstndig auf.

Eine dicke Ebonitplatte wurde sodann zwischen

die Spiralen gebracht, aber sie erzeugte keine merk-

liche Abnahme der Funken des seeundren Kreises
;

somit lsst Ebonit, obwohl undurchsichtig fr Schwin-

gungen, die so schnell sind wie die des Lichtes, noch

Schwingungen durch, von denen H s in der Secunde

statthaben.
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Hierauf ging Verfasser an die eigentliche Unter-

suchung der Elektrolyte, welche in einein grossen,

quadratischen Glastroge zwischen die beiden Spiralen

gebracht wurden. War nur wenig vom Elektrolyten

im Troge, dann gingen die Funken noch ber, aber

je mehr Flssigkeit mau eingefllt hatte, um so

schwcher wurden die Funken und schliesslich, wenn

der Elektrolyt verdnnte Schwefelsure war, hrten

die Funken ganz auf bei einer Dicke der Schicht

von 3 bis 4 mm. Vor dem Eingiessen des Elektrolyten

war alles so angeordnet, dass die Funken in der

seeundren Spirale bersprangen; nach Beendigung

des Versuches wurde das Elektrolyt aus dem Gefss

ausgegossen und festgestellt, dass nun die Funken

wieder deutlich vorhanden waren.

Die Versuche wurden mit drei Paaren von Spiralen

von genau angegebenen Dimensionen und mit nach-

stehenden Elektrolyten von bestimmtem speeifischen

Gewicht ausgefhrt: Schwefelsure, Chlorammonium,

Chlornatrium, Chlorkalium, Ammoniumnitrat, Kalium-

carbonat. Die numerischen Resultate waren im

Durchschnitt aller Versuchsreihen die folgenden:

Nimmt man die Dicke der Schwefelsureschicht, welche

die Funken aufhlt, als Einheit, so war diese Dicke

fr H,S0 4
= 1; NII 4 C1 = 1,53; NaCl = 2,55;

KCl = 3,0; NH4N08
= 1,8; K 2 C0 ;i

= 3,2. Da

die Dicke der Schichten
,
welche als Schirme wirken,

nach der theoretischen Deduction den speeifischen

Widerstnden proportional sind, so sind die ange-

fhrten Zahlen die relativen Widerstnde der Elek-

trolyte gegen Wechsel-Strme ,
deren Richtung 1

S

bis 2 X 10 8 mal in der Secunde umgekehrt wird.

Widerstandsmessungen derselben Elektrolyte gegen

Strme, welche mittelst eines Comniutators etwa

120mal in der Secunde umgekehrt wurden, ergaben

Werthe, welche mit den obigen ziemlich gut ber-

einstimmten. Hieraus darf der Schluss gezogen werden,

dass der relative Widerstand der Elektrolyte der

gleiche ist, wenn der Strom hundertmillionenmal in

der Secunde umgekehrt wird, als bei stetigem Strome.

Eine Vergleichung der Widerstnde der Elek-

trolyte mit denen der Metalle nach der hier benutzten

Methode auszufhren, war unmglich, weil selbst die

allerdnnste Metallscbicht, die man herstellen konnte,

die Funken aufhielt. Hingegen glckte ein Vergleich

zwischen Schwefelsure und Graphit, und es zeigte

sich, dass das Verhltniss der speeifischen Widerstnde

dieser beiden Substanzen das gleiche war bei stetigen

Strmen und wenn sie 10 8 mal in der Secunde um-

gekehrt wurden. Und wenn das Verhltniss der

Widerstnde zwischen so verschiedenen Stoffen wie

Graphit und Schwefelsure dasselbe bleibt, darf man

wohl annehmen, dass auch die Widerstnde selbst

unverndert bleiben. Die hier benutzte Methode

liefert somit eine bequeme Methode, die Widerstnde

von Elektrolyte zu vergleichen.

Da Elektrolyte durchsichtig sind
,
msseu sie,

wenn die elektromagnetische Theorie des Lichtes

richtig ist, wie Isolatoren wirken, wenn die Strme

ebenso oft umgekehrt werden, wie die Lichtschwin-

gungen, also etwa 10 15 mal in der Secunde. Wir

haben aber gesehen, dass sie ebenso gut leiten, wenn

die Strme lO^mal in der Secunde umgekehrt werden,

als wenn sie stetig sind
;

also muss der rnoleculare

Vorgang, welcher die elektrolytische Leitung ver-

anlasst, eine Zeit zwischen 10~ und 10 Secunden

in Anspruch nehmen.

Eine weitere Frage, welche nach dieser Methode

beantwortet werden kann, ist die, ob das Vacuuiu

ein Leiter oder Nichtleiter ist. Der neueste Versuch

Herrn Thomson' s hierber war folgender. Der

primre Kreis bestand aus zwei geraden Drhten mit

Kugeln an ihren Enden; die Drhte waren mit den

Polen einer Inductionsspirale verbunden und Funken

sprangen zwischen den Kugeln ber. Der seeundre

Kreis bestand aus zwei hnlichen Drhten mit

kleineren Kugeln an den Enden, der Abstand zwischen

den Kugeln war sehr klein. Die Lnge der Drhte

des seeundren Kreises wurde so lange verndert, bis

er Resonanz zeigte mit dem primren. Das seeundre

System wurde nun in einen hohlen Cylinder gestellt,

der aus zwei coaxialen Glasrhren bestand, die an

eine Quecksilberpumpe angeschmolzen waren; mittelst

dieser wurde ein sehr hohes Vacuum in dem Zwischen-

rume erzeugt, welcher den seeundren Apparat

umgab. Aber das Vacuum brachte nicht die geringste

Wirkung auf die Funken hervor; es verhlt sich

also wie ein Nichtleiter.

Endlich untersuchte Verfasser, ob der Durchgang

eines Stromes den Widerstand des Elektrolyten be-

einflusse, und fand, dass er keine derartige Wirkung

ausbe.

Karl Auwers und Victor Meyer: Weitere

Untersuchungen ber die Isomerie der

Be n zild i oxi m e. (Berichte der deutschen chemi-

schen Gesellschaft, 1S88, Bd. XXI, S. 351.) Ueber
zwei isomere Benzilmonoxime. (Ibidem.

188H, Bd. XXII, S. 537.) Ueber das dritte

Benzildioxim. (Ibidem, 1889, Bd. XXII, S. 705.)

Ernst Beckmann: Zur Isomerie der Oxi-

mido verbin dngen. Isomere monosub-

stituirte Hy droxy lamine. (Ibidem, 1889,

Bd. XXII, S. 429, :>14.)

Robert Behrend und Karl Leuchs: Ueber Beh-

zylderivate des Hy droxy 1 a mi n s. (Ibidem,

1 389, Bd. XXII, S. 384, 613.)

Es ist frher an dieser Stelle (Rdsch. III, 249)

ber Untersuchungen der Herren V. Meyer und

K. Auwers berichtet worden, welche sich auf einen

merkwrdigen Fall von Isomerie bezogen. Die ge-

nannten Herren hatten gefunden, dass den beiden

damals bekannten Benzildioximen dieselbe durch die

Formel: C6H G - G-C H3

II II

N N
I I

OH OH

ausgedrckte chemische Struetur zukommt, und sie

hatten die Verschiedenheit beider Verbindungen
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durch die Annahme einer verschiedenen Lagerung
der Componenten beider Korper im Rume erklrt.

Unter der Voraussetzung, dass entgegen der Annaluni'

von van l'lloff und Wislicenus auch einfach ge-

bundene KoldenstolVatonie sich unter Umstnden nicht

frei um die Axe ihrer verbindenden Valenz drehen

knnen, sondern in gewissen Lagen festgehalten

werden, ergaben sich fr die augefhrte Formel der

Benzildioxime drei mgliche stereochemisch verschie-

dene Coniigurat innen, welche den folgenden, perspec-

tiviscb gedachten Figuren entsprechen:

I. II. III.

C6H5 n...n n
,I1:

'n

\|/ \l/
C C

n...n C6H3

\l
C

c

/l\
n...n C\, II,

C

/|\
n...nC, ; lI,

C

|\

CIL,

Das Zeichen n...n bedeutet in diesen Formeln

die Gruppe N= H. Wie mau sieht, ist die Con-

figuration I, in der die gleichen Componenten au

correspondirenden Stellen im Rume man kann

sagen ber einander" liegen, wesentlich verschie-

den von den beiden anderen, die unter sich keine so

erheblichen Unterschiede aufweisen. Die Herren

V. Meyer und Auwers Hessen es daher damals un-

entschieden, ob die den Formeln II und III ent-

sprechenden Verbindungen sich berhaupt mit den

Mitteln unserer Forschung als verschiedene Indivi-

duen wrden erkennen lassen, und drckten die Con-

stitution der beiden Benzildioxime durch folgende

Formeln aus:

1. 2.

C,,II, N.OH N.OH C6H
\/ \/

(' C

I I

c c

/X /X
C6 H3 N.OH (',11-, N.OH

sc-Dioxim (3-Dicxim

Die Formel 1 entspricht der obigen Figur II, wh-
rend 2 die Configurationen II und III zusammenfasst.

Gegen diese hier nochmals kurz entwickelten

Anschauungen waren mancherlei Einwnde er-

hoben worden, die bei der immerhin etwas compli-
cirten Natur der in Rede stehenden Verbindungen
nicht leicht mit vlliger Sicherheit widerlegt werden

konnten. Inzwischen haben jedoch die genannten
Herren weitere gewichtige Beweisgrnde zu Gunsten
der von ihnen vertretenen Theorie beigebracht. Zu-

nchst gelang es ihnen nmlich, durch Einwirkung
von salzsaurem Hydroxylamin auf Benzil ein zweites

B e u z i 1 m o n o x i m :

C6H5-C C C6 H
II II

N

OH

zu gewinnen. Durch eine genaue Untersuchung
der beiden isomeren Benzilnionoxime konnte nun ge-

zeigt werden, dass auch diese viel einfacher zusammen-

gesetzten Verbindungen die gleiche chemische Structur

besitzen, so dass auch ihre Verschiedenheit nur mit

Hlfe rumlicher Vorstellungen zu erklren ist. Was
das Verhalten der beiden Krper betrifft , so sei hier

nur erwhnt, dass auch sie, gerade wie das u- und

/LBenzildioxim, verschiedene Stabilitt besitzen, deun

dieselben Mittel, welche das hochschmelzende -Dioxim

in das /3-Dioxim umwandeln, fhren auch das schon

frher bekannte, hher schmelzende Monoxim des

Benzils in das neue, niedriger schmelzende Isomere

ber.

Vou uoch grsserer Bedeutung als die Darstellung

des zweiten Benzilmonoxims ist indessen die Auffin-

dung des dritten Dioxims des Benzils, welche

mit Hlfe des neu entdeckten Monoxims gelungen
ist. Behandelt mau nmlich die beiden Benzil-

nionoxime mit berschssigem Hydroxylamin ,
so lie-

fern sie verschiedene Benzildioxime. Aus dem alten

Monoxim entsteht das bekannte, bei 237 schmel-

zende -Dioxim, aus dem neuen Monoxim dagegen
ein Krper, der gleichfalls die Zusammensetzung und

die Moleculargrsse eines Benzildioxims besitzt, sich

jedoch scharf von den beiden bekannten Dioximen

unterscheidet. Ohne auf die Einzelheiten der Unter-

suchung dieses Krpers, welche vllige Struetur-

gleichheit desselben mit seinen Isomeren ergeben hat,

einzugehen, wollen wir hier nur zwei Eigenschaften des

neuen y-Benzildioxims, die fr dasselbe cha-

rakteristisch und theoretisch wichtig sind, hervor-

heben.

Erstens ist dasselbe ein verhltnissmssig sehr

wenig bestndiger Krper, der mit der grssten

Leichtigkeit in das stabile /3-Dioxim bergeht. Diese

Umwandlung findet z. B. momentan beim Schmelzen

des y-Dioxims (165) statt, ferner bei andauerndem

Erhitzen desselben auf 100, bei lngerer Digestion

seiner alkoholischen Lsung aufdem Wasserbade u. s. w.

Noch bezeichnender fr das neue Dioxim ist seine

Neigung zur Anhydridbildung. Whrend die Sure-

ester der beiden anderen Benzildioxime durch wsse-

riges Alkali bei gewhnlicher Temperatur unter Bil-

duug des Alkalisalzes des betreffenden Oximes ge-

spalten werden, erhlt man aus den Sureestern des

J'-Dioxims quantitativ das Dioxiinanhydrid ,
welches

sich auch bildet, wenn man die Sureester einige

Stunden mit Alkohol auf dem Wasserbade digerirt.

Beide Eigenschalten, die Unbestndigkeit und die

Neigung zur Anhydridbildung, sprechen dafr, dass

in dem neuen Dioxim die nicht begnstigte" Confi-

guration (I) des Benzildioxim-Molecls vorliegt, wh-
rend die beiden schon frher bekannten die zwei

mglichen begnstigten" Formen (II und III) dieses

Molecls darstellen.

Wie man sieht, stehen die neuen, von den Herren

V. Meyer und Auwers entdeckten Thatsachen in

vlligem Einklang mit der von ihnen aufgestellten

stereochemischen Hypothese, welche zur Zeit die
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geeignetste Erklrung fr die Isomerie der beiden

Benzilmonoxime und der drei Benzildioxime gewahrt".
Damit hat die Annahme, dass uicht nur bei doppelter

Bindung zweier Kohlenstoffatoine, sondern auch bei

einfacher unter gewissen Bedingungen die freie Rota-

tion derselben aufgehoben sein kann, stereochemische

Isomerie mithin mglich ist, bedeutend an Wahr-

scheinlichkeit gewonnen.
In einem gewissen Zusammenhange mit diesen

Arbeiten stehen die Untersuchungen des Herrn Beck-
mann ber isomere Benzald oxime, welche ganz

andere, eigenartige Isomerieverhltnisse kennen ge-

lehrt haben. Durch Einwirkung von Pyroschwefel-
sure oder gasfrmiger Salzsure gelang es dem ge-

nannten Herrn, das gewhnliche Benzaldoxim, das

Condensationsproduct von Bittermandell und Hy-

droxylamin von der Formel C6H5 CH= N.OH, in

eine Verbindung von gnzlich verschiedenen Eigen-

schaften, jedoch derselben proceutischen Zusammen-

setzung und gleicher Moleculargrsse zu verwandeln.

Wie ein Blick auf die Formel lehrt, kann die Ver-

schiedenheit dieser beiden Verbindungen nicht auf

denselben Ursachen beruhen wie die der Benziloxime,

und in der That hat auch Herr Beckmann den

Nachweis geliefert, dass die beiden Benzaldoxime

eine verschiedene chemische Structur besitzen.

Stellt man nmlich von beiden Krpern die Benzyl-
ther dar und spaltet dieselben dann durch Erhitzen

mit Salzsure, so erhlt man aus der Benzylverbin-

dung des gewhnlichen Benzaldoxims das lngst be-

kannte salzsaure Benzylhydroxylamin ,
fr welches

die Formel NE, . . C7
II 7 . HCl festgestellt worden

ist, aus der isomeren Verbindung jedoch das Chlor-

hydrat eines neuen benzylirten Ilydroxylamins, dessen

Verhalten darauf hinweist, dass in ihm die Benzyl-

gruppe nicht durch Vermittelung des Sauerstoffes,

sondern direct an das Stickstoffatom gebunden ist,

NH (C7H7) . OH . HCl. Aus diesem Befunde geht mit

Sicherheit hervor, dass die Oximidogruppen der beiden

Benzaldoxime eine verschiedene Structur besitzen,

und hierauf die Isomerie der beiden Substanzen be-

ruht. Es ist dies der erste Fall einer derartigen

Isomerie, welcher bei den Oximen beobachtet worden

ist; eine vllige Aufklrung dieser Verhltnisse kann

erst eine weitere, eingehende Untersuchung derselben

bringen, welche vom theoretischen Standpunkte aus

von hohem Interesse sein wird.

Aus Anlass der besprocheneu Arbeiten der Herren

V. Meyer, Auwers und Beckmann ber die Iso-

merieverhltnisse der Aldoxime und Acetoxime sowie

im Anschluss an ltere Beobachtungen des Herrn

Lossen ber nicht weniger eigenartige, isomere Sub-

stitutionsproduete des Ilydroxylamins haben die

Herren Behrend und Leuchs eine Untersuchung
der einfachsten Derivate des Ilydroxylamins, der

Alkylhydroxylamine, unternommen, um auf diese

Weise vielleicht die Ursache dieser merkwrdigen
Isomerien klarzulegen. Von den bisherigen Ergeb-
nissen ihrer Arbeit wollen wir nur erwhnen, dass

die Existenz von einem oder sogar von zwei neuen

Tribenzylhydroxylaminen festgestellt worden ist, so

dass wir nunmehr mit dem schon frher von Herrn

Walder dargestellten Krper gleicher Zusammen-

setzung zwei oder drei Tribenzylhydroxylamine
kennen. Diese Thatsache erscheint mit der Annahme
einer constanten Dreiwerthigkeit des Stickstoffs un-

vereinbar, und da eiue dieser Verbindungen Salzsure

zu addiren vermag, die andere aber nicht, und dieser

selbe Unterschied auch bei den von den Herren

V. Meyer und Auwers untersuchten isomeren

Aethern der verschiedeneu Benzildioxime hervortritt,

so wird man zu der Annahme gefhrt, dass der

Grund eines Theiles der erwhnten Isomerien darin

liegt, dass in den verschiedenen Verbindungen der

Stickstoff bald als dreiwerthiges, bald als fnfwerthiges
Element fungirt. Die Frage bedarf vor ihrer ab-

schliessenden Discussion noch einer grndlichen ex-

perimentellen Prfung, doch werden die gegebenen

Andeutungen gengen, um zu zeigen, dass das jetzt

eifrig betriebene, wichtige Studium der Derivate des

Ilydroxylamins nach den verschiedensten Richtungen
hin eine Erweiterung und Vertiefung unserer theo-

retischen Anschauungen zu liefern verspricht. ...s.

A. Weismann: Ueber die Hypothese einer Ver-

erbung von Verletzungen. Vortrag, gelull-

ten am 20. September 1888 auf der Naturforscher-

Versammlung ZU Kln. (Jena bei G. Fischer, 1889.)

Schon seit langen Jahren sind in der Wissenschaft

die Ansichten darber sehr getheilt, ob Eigenschaften
eines Organismus, welche whrend seines Lebens er-

worben wurden, auf die Nachkommen vererbt werden

oder nicht. Als Beweis, dass eine solche Vererbung
wirklich stattfindet, hat man eine Anzahl von Fllen

vorgebracht, in welchen Verletzungen in irgend einer

Form auf die Nachkommen bergegangen sein sollen.

Dass diesen Fllen die Beweiskraft fehlt, und dass sie

zum Theil anders erklrt werden mssen, als dies

geschah, ist der Zweck der vorliegenden Schrift des

Verfassers.

Herr Weismanu vertritt, wie schon aus der Be-

sprechung seiner frheren Abhandlungen zu ersehen

ist, durchaus die Auflassung, dass erworbene Eigen-
schaften nicht vererblich sind. Nur solche Eigen-
schaften werden auf die Nachkommen bertragen,

welche bereits in deren Keim angelegt sind. Eine

directe Uebertragung der vom Individuum erworbenen

Eigenschaften auf den Keim setzt so complicirte Bil-

dungsvorguge voraus, dass es schwer ist, eine solche

anzunehmen. Herr Weismann hebt hervor, dass

ein so complicirter Apparat, wie er vorhanden sein

msste, wenn sich eine den Krper treffende Ver-

letzung auf den Keim bertragen sollte, nicht bloss in

manchen Ausnahmefllen, sondern vielmehr regel-

mssig funetioniren wrde. Eine regelmssige Verer-

bung von Verletzungen findet aber bekanntlich nicht

/statt, sondern nur zuweilen, und im Ganzen recht

selten, soll eine solche beobachtet worden sein. Grossen-

theils haben die Flle, in denen von Verletzungen
I eines Thieres berichtet wird, welche sich auf seine
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Nachkommen vererbt haben sollten, keinen hheren

W.'ith als den von Anekdoten. Eine Kuli, welche

siel) ihr Ilorn abgestossen hatte, Warf ein Kalb mit

missbildeten) Ilorn; ein Stier, dem der Schwanz abge-

klemmt wurden war, producirte fortan schwanzlose

Klber; eine Mutter, der in ihrer Jugend der Daumen

gequetscht und missbildet worden war, genas spter
einer Tochter mit missbildetem Daumen u. s. w." Die

meisten dieser Flle sind wenig verbrgt. Zumeist

kennt man die Vorgeschichte der Verletzungen nicht ge-

ngend. So ist es z. B. der Fall bei den schwanzlosen

Ktzchen, welche auf der Wiesbadener Naturforscher-

Versammlung vorgezeigt und ber die nachher noch

vielfach discutirl wurde. Die Mutter dieser Ktzchen
sollte durch Ueberfahren den Schwanz verloren und

die Schwanzlosigkeit sollte sich von ihr auf die Jungen
vererbt haben. Nun ist es aber gar nicht sicher

festgestellt, dass die Mutterkatze wirklich auf diese

oder andere Weise ihren Schwanz eingebsst hat.

In Folge dessen darf auch nicht von einer Vererbung
erworbener Eigenschaften gesprochen werden. Zumal
es Katzenrassen giebt, die uugeschwnzt sind, ist Vor-

sicht in solchen Fllen dringend geboten. Auch dem
Verfasser wurde ein im Schwarzwald zur Welt ge-

kommenes junges Ktzchen mit angeborenem Stummel-

schwanz gebracht, und es stellte sieb heraus, dass

zwar die Mutter des Thieres mit normalem Schwanz

versehen war
, dagegen an dem betreffenden Orte

( Waldkirch) ein schwanzloser Kater von der auf der

Insel Mau gezchteten Rasse existirte, auf den wohl

mit ziemlicher Sicherheit die Vaterschaft dieses sowie

anderer in Waldkirch geborener schwanzlosen Katzen

zurckgefhrt werden konnte. Mit der Vererbung
einer erworbenen Eigenschaft war es also hier nichts.

Bei den Hausthieren, deren Schwnze nach der

herrschenden Gewohnheit verstutzt werden, treten nicht

selten ganz spontane und betrchtliche Verkrzungen
und Verkrmmungen des Schwanzes auf. Daraus ist

geschlossen worden
, dass in Folge der durch viele

Generationen gebten Verstmmelung die Neigung zu

.spontanem Auftreten der Stummelschwnze entstanden

sei. Um die Frage zu lsen, wurden derartige Flle
anatomisch untersucht und es ergab sich, dass diese

Flle auf angeborene Bildungs-Anomalien, nicht aber

auf Vererbung knstlicher Verstmmelungen zurck-
zufhren seien. Es fehlten nicht gerade die letzten

Wirbel, wie es bei einer Vererbung des Stummel-

schwanzes zu erwarten wre, sondern mittlere Schwanz-

wirbel. Auch waren die Wirbel krankhaft entartet,

wofr bei einer Vererbung knstlicher Defecte kein

Grund vorliegt.

Nach Weismann lsst sich die Neigung zum
Rudimentrwerden des Schwanzes dadurch erklren,
dass den domesticirteu Hunden und Katzen der

Schwanz wohl kaum noch von irgend einem Nutzen ist;

wenigstens geht kein Hund und keine Katze deshalb

Zu Grunde, weil sie einen unvollkommenen Schwanz
besitzen. Die Naturzchtung bt deshalb keinen

Einfluss auf diesen Theil mehr aus und gelegentliche

Unvollkommenheiten desselben werden nicht mehr

durch den frheren Untergang ihrer Besitzer unter-

drckt, sondern knnen sich auf die Nachkommen

bertragen.

Um direct durch den Versuch die Frage zu ent-

scheiden, ob knstliche Verstmmelungen wie das

Stutzen des Schwanzes vererblich seien
, zchtete

Herr Weismann Muse in hinreichender Anzahl

und stutzte sowohl den Eltern wie den in der Ge-

fangenschaft geborenen Juugen die Schwnze. Dies

setzte er durch fnf Generationen fort. Niemals ver-

rieth aber eine der neugeborenen Muse au ihrem

Schwanz das geringste Anzeichen einer Vererbung
der knstlich erzeugten Deformitt vom Schwanz der

Eltern und Voreltern.

Herr Weismann hebt selbst hervor, dass diese

Versuche nicht schon berhaupt die Mglichkeit einer

Vererbung der Verstmmelungen widerlegen, indem

die Wirkung erst in spteren Generationen eintreten

knnte, wohl aber gengen sie vollkommen, um jene

sogenannten Beweise hinfllig zu machen, nach denen

die Vererbung einer Verstmmelung sofort in der

nchsten Generation auftrat. In jenen beweisenden"

Fllen wurde immer nur eins der elterlichen Thiere

verletzt und dann schon sollte sich die Verletzung
vererbt haben; bei den Weismaun'schen Versuchen

erfuhren beide Eltern durch mehrere Generationen

hindurch die nmliche Verstmmelung und nie wurde

dieselbe vererbt. Dem gegenber mssen jene an-

geblichen Beweise fallen.

Mit den Weismann'schen Versuchen stimmt

die schon oftmals angefhrte Erscheinung berein,

dass die aus Sitte und Gewohnheit bei manchen
Volksstmmen gebten Verstmmelungen des Krpers
sich nicht vererben, obwohl sie zum Theil durch eine

lange Reihe von Generationen gebt wurden. Hier-

hin gehrt die Beschneidung bei den semitischen

Vlkern
,

das Durchbohren von Nase und Lippen,
wie es vielfach von wilden Vlkerschaften gebt wird,

das Verstmmeln der Fsse bei den Chinesinnen.

Kein Kind der betreffenden Vlker bringt diese Ab-

zeichen mit auf die Welt; sie mssen in jeder Gene-

ration neu erworben werden."

Ebensowenig vererben sich bei Thieren die regel-

mssig ausgefhrten Verstmmelungen. So wird einer

bestimmten Rasse von Schafeu seit mehr als 100 Jahren

der Schwanz gestutzt, ohne dass jemals ein Schaf die-

ser Rasse mit Stummelschwanz geboren worden wre.
Besonders interessant, weil von der Natur selbst

gebt, ist eine Verstmmelung, welche am Kopf
der Saatkrhe in Folge ihrer Lebensweise hervorge-

bracht wird. Die Saatkrhe bohrt, indem sie ihrer

Nahrung nachgeht, mit dem Schnabel tief in den

Boden. Dadurch werden die steifen Federn, welche

bei der jungen Saatkrhe wie bei anderen Krhen
den Schnabel umgeben , vollstndig abgerieben und

knnen nicht wieder nachwachsen. Obwohl diese

Eigenschaft von jedem Individuum in einer langen

Folge von Generationen immer wieder erworben

wurde, treten doch bei den jungen Thieren die steifen

Schnabelfedern immer wieder auf.
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Vererbung von Verletzungen findet augenschein-
lich in den Fllen, die sich controlireu lassen, nicht

statt. Von den Fllen aber, die als lieweis einer

solchen Vererbung dienen sollen, zeigl Herr Weis?
in an n, wie geringen Werth sie haben. Ihm selbst

lag ein solcher Fall vor, bei welchem man an eine

Vererbung der Verletzung htte denken knnen, von

dem sich aber dann herausstellte, dass man es nur

mit der Vererbung einer gewissen Bildungseigenthui-

lichkeit zu tliuu hatte. Wie in diesem handelte es sich

auch in einem anderen hchst interessanten Falle um
eine von der gewhnlichen Gestaltung abweichende

Form des menschlichen Ohres. Eine Dame besass

auf einer Seite ein gespaltenes Ohrlppchen ,
dessen

eigentmliche Form dadurch verursacht war, dass

ihr in frher Jugend der Ohrring herausgerissen

wurde. Ihr Sohn zeigte auf der gleichen Seite ein

gespaltenes Ohrlppchen und man glaubte deshalb

nicht anders, als dass jene Verletzung sich vererbt

hatte. IJei nherem Zusehen ergab sich jedoch, dass

das Ohr des Sohnes von demjenigen der Mutter in

seiner ganzen Gestaltung abwich. Die Form beider

Ohren ist, wie dies durch Abilduugen illustrirt wird,

total verschieden. Die scheinbare Spaltung des Ohr-

lppchens beim Sohn ist aber in Wirklichkeit keine

solche, sondern zurckzufhren auf einen Hocker, der

sich (allerdings ziemlich weit unten) am hinteren

Rande des Ohres befindet. Bei genauerer Betrach-

tung weist auch die Gestaltung beider Ohrlppchen
keine Aehnlichkeit auf. Nach der Form des Ohres

ist nicht anzunehmen, dass der Sohn dieses von der

Mutter, sondern vielleicht vom Vater oder einem

anderen Vorfahr geerbt hat. Wenn aber, so schliesst

Herr Weismaun weiter, die Gestalt des Ohres nicht

von der Mutter vererbt wurde, so ist auch nicht

wahrscheinlich, dass sich eine von dieser am Ohr er-

worbene Verletzung auf das Ohr des Sohnes bertrug.

Herr Weismann hebt diesen Fall besonders hervor,

weil durch ihn gezeigt wird, wie leicht Irrthmer

nach dieser Richtung entstehen knnen. Aehnlich

wie dieser Fall drften sich auch andere bei nherer

Untersuchung als nur scheinbare Beweise fr die

Vererbung erworbener Eigenschaften ergeben.

Zur Annahme einer Vererbung von Verletzungen
hat die Erscheinung Anlass gegeben, dass besonders

schwach entwickelte Krpertheile eine sehr geringe

Widerstandskraft gegen schdliche, ussere Einflsse

besitzen und durch solche leicht krankhaft verndert

werden. Da nun die vulnerable Anlage jener Organe
schon im Keim gegeben war und sich vererbt, so kann

es leicht den Anschein gewinnen, als wre eine Ver-

letzung zur Vererbung gekommen, die jenes Organ
erlitt. Derartige Flle sind verschiedentlich zur

Beobachtung gekommen.
Indem der Verfasser zeigt, dass allen vermeint-

lichen Beweisen fr eine Vererbung von Verletzun-

gen ein wissenschaftlicher Werth nicht zukommt, ent-

zieht er der Hypothese von der Vererbbarkeit

erworbener Eigenschaften ,
welche sich vor allem auf

jene Beweise sttzte, jeglichen Boden. Dass erwor-

bene Eigenschaften von dem Individuum vererbt

werden knnen, ist nirgends erwiesen. Demnach mssen

diejenigen Stze, welche sich wie die Lamarck'sche
Lehre vom Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe,
auf die Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften

sttzen, fallen gelassen werden. Die Lehre Lamarck's

sagt bekanntlich, dass durch den erhhten Gebrauch

gewisse Organe des Thieres zu strkerer Ausbildung

gelangen, durch Nichtgebrauch hingegen verkmmern.
Diese von dem Individuum erworbenen Abnderungen
sollen sich auf seine Nachkommen vererben und in-

dem diese unter hnlichen Verhltnissen weiter leben,

werden die Abnderungen noch verstrkt und in

verstrktem Maasse auf ihre Nachkommen bertragen.

Bedingt sind die Aenderungen im Gebrauch der

Organe dadurch, dass die Thiere in vernderte Lebens-

bedingungen gelangten. Auf diese Weise lsst

Lamarck die Umwandlung der Arten vor sich gehen.
Mit der Unmglichkeit, die whrend des Lebens er-

worbenen Eigenschaften auf die Nachkommen zu ber-

tragen, fllt diese Lehre, und ihr Platz wird von der

Naturzchtung eingenommen. Korschelt.

.1. Bauschinger: Ueber die Vertheilung der Nebel
und Sternhaufen am Himmel. (Vierteljahrssehrift

der Astron. Gesellschaft, 1889, Jahrg. XXIV, S. 4.'..)

Gelegentlich eines Referates ber Dreyer's Neuen

Allgemeinen Catalog der Nebel und Sternhaufen", hat

Herr Bauschinger das in demselben zusammen-

getragene, reiche Material statistisch zur Entscheidung
der Frage nach der Vertheilung dieser Himmelskrper
verwert liet. Die Abzahlungen sind in Rectascension

von Stunde zu Stunde und von 15 zu 15" der Nord-

polardistanz in Tabellen mitgetheilt, und zwar wurden

gesondert in einer Tabelle die schwachen Nebel, in

einer zweiten die hellen Nebel, in einer dritten die

planetarischen Nebel und in einer vierten die Stern-

haufen zusammengestellt. Das Resultat dieser Statistik

war das folgende :

1) Die schwachen Nebel vermeiden die Milchstrasse;
die grssten Anhufungen derselben finden in der Nhe
der Pole der Milchstrasse statt; von diesen Polen aus

nimmt die Zahl der Nebel um so mehr ah, je nher
mau der Milchstrasse kommt. Ausserdem finden sich

hiervon unabhngige Anhufungen am sdlichen Himmel
in den Capwolken, und am nrdlichen im Sternbild der

Andromeda.

2) Die hellen Nebel zeigen genau dasselbe Verhalten

wie die schwachen
,

womit, erwiesen ist
,

dass nicht die

allgemeine Helligkeit der Milchstrasse allein der Grund
fr die charakterisirte Vertheilung ist.

3) Die planetarischen Nebel liegen mit ganz wenigen
Au nahmen in und in der Nhe der Milchstrasse.

i) Die Sternhaufen liegen, vereinzelte Objecte und

die Gegend der beiden Capwolken ausgenommen, smmt-
lich in der Milchstrasse oder in der Nhe derselben.

Otto Boeddicker: Beobachtungen des Planeten

Jupiter mit dem Reflector von drei Fuss

Oeffuung auf der Birr-Castle-Stern warte.

(The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society,

1889, Ser. 2, Vol. IV, p. 271.)

Die Abhandlung eut hlt *4 Zeichnungen des Pla-

neten Jupiter, welche in der Zeit von 1S81 bis 1886 mit

dem Reflector von 3 Fuss Oefl'nuug auf der Sternwarte
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des Earl of Rosse gemacht worden sind. Da der Re-

flector whrend der Zeit wiederholt polirt worden ist,

so sind die Beobachtungen nicht streng unter gleichen

Bedingungen ausgefhrt. Die Skizzen wurden durch-

schnittlich iu 10 Minuten entworfen und sind dann auf

photomechanischem Wege vervielfltigt; die Zeichnungen
der Abhandlung sind also ganz getreue Kopien der

Originalbilder. Smmtliche Bemerkungen ,
welche Ver-

fasser sich bei jeder Zeichnung im Notizbuch aufge-

schrieben, sind den Tabellen beigegeben.
Herr Boed dicker hebt besonders drei Zeichnungen

vom 16. Mrz 1SS3 hervor, weil sie die von ihm gemachte
Erfahrung belegen, dass etwas, was zuerst nur als un-

bedeutende, getrennte Flecke bemerkt wird, bei ln-

gerer Beobachtung sich mit blasseren Objecten der Um-

gebung zu einem Gegenstande von bestimmtem Charakter

zu verbinden scheint. Auf den drei Zeichnungen, die

um 9 h 37 m, il h 5S m und 10 h 21m angefertigt sind,

werden gesonderte Flecke der ersten Zeichnung, im
Verein mit blasseren Zeichnungen in den beiden anderen

Bildern zu Schatten breiter, cumulusartiger Wolken,
welche in berraschend starken Reliefs quer durch die

Jupiteroberflche gelagert sind. Inwieweit diese Com-

binirung nur eine subjective ist, lsst sich schwer ent-

scheiden; wenn dies der Fall ist, so zeigt es, in welch

hohem Grade die Individualitt oder eine vorgefasste

Ansicht des Beobachters unabsichtlich das schliessliche

Aussehen einer astronomischen Zeichnung beeinflusst.

Felix Voigtlnder: Ueber die Diffusion inAgar-
orallerte. (Zeitschrift fr physikalische Chemie, 1889,

Bd. III, S. 316.)

Im vorigen Jahre ist an dieser Stelle (Rdsch. III, 348)

ber eine Arbeit vonChabry berichtet worden, der bei

einer Untersuchung der Diffusionserscheinungen die eine

diffundirende Flssigkeit durch Gallerte ersetzte und

dadurch viel exactere Resultate zu erzielen im Stande

war, als bei Diffusion zweier Flssigkeiten gegen ein-

ander. Auch die vorliegende Abhandlung beschftigt
sich mit dem Studium der Diffusion einer Flssigkeit
in eine Gallerte, einer Erscheinung, die brigens be-

reits Graham untersucht hat. Herr Voigtlnder
whlte zu seinen Versuchen Agargallerte, von welcher

bereits Graham gefunden, dass diese leicht zu hand-

habende
,

feste Substanz eine Beeinflussung der Diffu-

sionsstrmung durch mechanische Mischung ausschliesst
;

dieselbe musste sich ganz besonders eignen zu einer

exacten experimentellen Prfung der Diffusionsgesetze

fr Flssigkeiten und deren weiterer Erforschung, so-

wie zur o-enauen Bestimmung der Difl'usionsconstanten.

Die Versuche wurden derartig angestellt, dass aus

der Agargallerte, die in nher beschriebener Weise her-

gestellt und behandelt worden, Gussstcke angefertigt

wurden, welche in die Lsung der zu untersuchenden

Substanz gebracht, iu derselben whrend der Dauer des

Versuches schwebend erhalten ,
dann nach Beendigung

des Versuches aus der Flssigkeit genommen ,
mit

destillirtem Wasser abgesplt und mit Fliesspapier

getrocknet wurden. War die Agarmasse mit Alkali

und Phenolphtaleiu roth gefrbt, so trat bei der Berh-

rung mit Surelsung von der Begrenzungsflche her

Entfrbung ein
;
durch denselben Farbstoff konnte die

Diffusion von Alkalien veranschaulicht werden; der

Diffusionsweg von Chlornatrium konnte durch salpeter-

saures Silber, von Chlorbaryum durch chromsaures

Kalium, von Ferrosulfat durch Kalihydrat u. s. w. ver-

folgt werden. Wie im Besonderen die Versuche aus-

gefhrt worden sind, muss im Originale nachgelesen

werden.

Zunchst galt es, die Richtigkeit des Fick'schen
Gesetzes zu prfen, nach welchen die Diffusion, unter
sonst gleichen Bedingungen der Temperatur und Con-
centratiou , sich wie die Quadratwurzeln der Zeiten
ndert. Die Messungen mit Schwefelsure gaben nun

eine volle Besttigung des Fick'schen Gesetzes; das

gleiche Resultat wurde erzielt mit einer Reihe anderer
Substanzen bei verschiedenen Temperaturen und ver-

schiedenen Concentrationsgraden ,
so dass (abweichend

von den Ergebnissen Chabry's) die Gltigkeit des
Fick'schen Gesetzes experimentell streng erwiesen ist.

In Betreff der Zeit, in welcher eine gegebene Salz-

menge bis zu einer bestimmten Hhe gelangt, hatte Stefan
in einer theoretischen Untersuchung der Diffusions-

erscheinungen gefunden, dass bei Vernderung der Hhen-
dimensionen sich die Zeit im quadratischen Verhltniss
ndert. Auch diese Gesetzmssigkeit wurde durch die

Versuche mit Schwefelsure, Salzsure, Baryt, Kali,

Essigsure bei verschiedenen Temperaturen und in ver-

schiedenen Concentrationen besttigt. So z. B. betrug
die Hhe

,
welche verdnnte Schwefelsure bei er-

reichte nach 60 Minuten 8,5 mm, nach 4 X 60 Minuten

17,5 mm, oder fast 2 X 8,8 und nach 9 X 60 Minuten
26 mm oder 3 X 8,7 mm.

Nach den Gesetzen der Diffusion wchst die Diffu-

sionsmenge proportional mit der Zunahme der Concen-

tration der Versuchsflssigkeit ,
insofern letztere nicht

durch Dissociation oder Aggregation der gelsten Substanz

verndert wird. Die Versuche mit Schwefelsure ent-

sprechen dieser Gesetzmssigkeit; doch nahm die Dift'u-

sionsmenge bei strkeren Lsungen etwas rascher zu.

Salpetersure und Natriumoxyd zeigten proportionales
Wachsen der Menge und Concentration

;
bei Essigsure

jedoch nahmen die Mengen bedeutend weniger zu als

die Concentration.

Bei den Versuchen, die absolute Diffusionsgeschwin-

digkeit verschiedener Substanzen zu bestimmen
,
wurde

zunchst festgestellt, dass die Contraction der Agar-

gallerte auf die Diffusionsgeschwindigkeit ohne Einfluss

ist; obwohl die Agarmenge von 1 Proc. auf 4 Proc.

gesteigert wurde
,
war die Diflsionsmenge die gleiche.

Eine Vergleichung der Diffusionsgeschwindigkeit in

Agar mit der gegen Wasser gefundeneu ergab jedoch,
dass die Constanten bald kleiner, bald ebenso gross,

bald grsser ausfallen. Zu einer Aufklrung dieses

Sachverhaltes sind weitere Beobachtungen mit anderen

Gallerten erforderlich.

Schliesslich hat Herr Voigtlnder noch den. Ein-

fluss der Temperatur auf die Diffusion bestimmt, indem

Gallertcylinder in die Versuchsflssigkeit gebracht und

nach mehrstndiger Diffusion die eingetretenen Mengen
bestimmt wurden

;
die Versuchstemperaturen variirten

dabei meist zwischen U und 40. Es zeigte sich
,

dass

die Diffusionsmenge von Grad zu Grad um gleichviel

zunahm ;
die aus den Versuchen berechneten Difl'usions-

coustanten hatten jedoch bei verschiedenen Temperaturen
verschiedene Coefticienten.

Verfasser folgert aus seinen Erfahrungen, dass die

Agarmasse in ausgiebigstem Maasse zur Beobachtung
der Difl'usionserscheinungen verwendet werden kann.

H. Credner: Das vogtlndische Erdbeben vom
26. December 1888. (Berichte d. k-gl.

schs. Gesellsch.

d. Wissensch., 1889, S. 76.)

In der Nacht vom 25. zum 26. December vorigen

Jahres, 15 Minuten nach 12 Uhr, ereignete sich im Vogt-

lande und den angrenzenden Landstrichen ein Erdbeben,

ber das Herr Credner das Beobachtungsmaterial

sammelte, welches zu folgenden Ergebnissen fhrte.
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Das Erdbeben breitete sich innerhalb einer Ellipse

aus ,
die von folgenden Orten umschlossen wird :

Netzschkau, Elsterberg, Misslareuth bei Gefell, Feilitzsch

bei Hof, Adorf, Markneukirchen
, Untersachsenberg,

Bermsgrn bei Schwarzenberg, Poppenwald bei Aue,

Voigtsgrn. Die Ellipse hat eine Lnge von 63 km und

eine Breite von 36 km. In kurzen Zwischenrumen er-

folgten drei Stusse, von denen der erstere der str-

kere war (an manchen Orten wurden auch nur ein

oder zwei Stsse beobachtet). Die Erdoberflche wurde

hierdurch in eine nur weuige Secunden dauernde, wellen-

frmig schaukelnde Schwankung oder in eine schlitternde

Bewegung versetzt. Das begleitende Schallphnomen
wurde fast ausnahmlos mit Donnerrollen, dumpfem
Wagenrasseln, brausendem Drhnen und Krachen ver-

glichen ,
welches dem Erdstoss voranging und folgte.

Die Wirkungen des Erdbebens waren in ihrer Allge-

meinheit heftiger als bei irgend einer der seit 1875

beobachteten acht Erschtterungen. Den Bewohnern

einzelner Huser schienen die letzteren sich zu heben

und zu senken, die Wnde sich berzubiegen, so dass

man den Zusammensturz oder das Herabfallen des

Stuckes befrchtete; Dielen knisterten, Dachsparren

knackten ,
Thren schlugen auf und zu

,
Ofen rasselten,

Betten, Schrnke, Tische schwankten, Pendeluliren

blieben stehen, einzelne Gegenstnde wurden umge-
worfen etc. Sehr empfindlich gegen die ungewohnte

Erscheinung verhielten sich namentlich die Haustbiere.

Das Vieh blockte ,
Hunde heulten und rissen sich

,
wie

auch Pferde
, los, Hhne krhten

, Singvgel flatterten

ngstlich im Kfig herum.

An einigen Orten des Erschtterungsgebietes sind

mehrere Stunden nach dem beschriebenen Erdbeben

nochmals zum Theil ziemlich energische Stsse versprt
worden. So in Bergen frh zwischen 2 Uhr 30 Min.

und 45 Min., in Untersachsenberg 3 h 15 m Morgens und

gegen 9 Uhr Abends.

Die Erklrung der Ursache dieses Erdbebens liegt

im geologischen Aufbau der Gegend begrndet. Kaum

irgend ein anderer Theil Deutschlands ist in solchem

Maasse tektonischen Strungen durch seitliche Druck-

wirkungen ausgesetzt gewesen ,
wie das ostthringisch-

vogtlndische Schiefergebirge. Auf dem Schaupltze
des in Rede stehenden Erdbebens kreuzt sich der

Faltenwurf von nicht weniger als vier Sattlungen. Diese

gehren dem nordstlich verlaufenden erzgebirgischen

Faltensystem sowie der nach NW gerichteten Franken-

walder Faltung an. Neben diesen, den geologischen

Bau beherrschenden Zusammenschben der Schichten

machen sich in schwcherem Maasse noch zwei andere

Sattlungsrichtungen geltend: eine nordsdliche und

endlich eine mit der Entstehung des Fichtelgebirges

zusammenhngende ostwestliche. Jede dieser Stauchun-

gen hatte die Aufreissung von ihnen parallel verlau-

fenden Spalten zur Folge, wodurch Verwerfungen

ermglicht wurden. Die Gebirgskeile haben sowohl ver-

ticale als horizontale Verschiebungen erlitten, welche

das Vogtlndische Gebirge in solchem Maasse durch-

kreuzen und zerstckeln
,
dass dasselbe einer Riesen-

breccie" vergleichbar wird.

Der neueren Anschauung ber die Urschlichkeit

der Mehrzahl der Erdbeben, wonach diese als directe

Aeusserungen oder als Folgen des gebirgsbildenden
Schubes aufzufassen sind, entspricht es vollkommen,
wenn gerade so intensiv gestauchte ,

zerborstene und in

ihren Einzeltheilen verschobene Gebirgsmassen wie das

Vogtland hufiger zum Ausgangspunkt fr Erderschtte-

rungen werden als irgend ein anderer Theil Mittel-

deutschlands.

Dass insbesondere das letzte vogtlndische Erdbeben
zu den tektonischen zu rechneu ist, geht aus folgenden
Punkten hervor: 1) Die Lngsachse des Erschtterungs-
areals liegt in ostnordstlicher Richtung, geht also den
im Vogtlande vorherrschenden erzgebirgischen Satt-

luugen und Verwerfungen parallel. 2) Nach den An-

gaben der meisten Beobachter war die allgemeine Him-

melsrichtung der Erdbebenbewegung eine nordsdliche;
hieraus ist zu schliessen

,
dass der Anstoss zur Erder-

schtterung in einer, wenn auch nur sehr geringfgigen

Verschiebung auf erzgebirgischen Spalten oder entlaug

einer erzgebirgischen Schichtenstauchung bedingt war,
von wo aus sich die schlitternde Bewegung rechtwinklig
nach ungefhr N und S ausbreitete. 3) Die mehrfach con-

statirten Abweichungen der Erdbebenrichtung von der N-S-

Linie lassen sich auf Ablenkung der seismischen Wellen

durch grssere Bruchfichen zurckfhren, so z. B. die

nordstliche Richtung der Erdbebeubewegung in Plauen-

Thiergarten durch die grosse nach NO verlaufende

Elsterthal - Verwerfung. 4) Die Erdbebenbewegung hat

die innerhalb des vogtludisch-erzgebirgischen Schichten-

gebietes gelegenen Granitmassive entweder umgangen
und ganz verschont oder doch sie in weit schwcherem
Maasse betroffen

,
als die benachbarten Regionen der

Phyllit-, Silur- und Devonformation. D.

Max Marckwald: Werden die Athembewegungen
vom Rckenmarke beherrscht? (Mittheilungen

der naturforschenden Gesellschaft in Bern, 1889, S. 59.)

Im ersten Jahrgange dieser Zeitschrift (I, 184) ist

kurz der neuesten Versuche gedacht, durch welche das

seit Legallois (1811) und Flourens (1842) alleinige

Athemcentrum im verlngerten Mark seiner Allein-

herrschaft enthoben ,
und die Existenz noch anderer

Centren im Rckenmarke nachgewiesen werden sollte.

Mehrere Beobachter, Brown Sequard, Langendorff,
Wertheimer, zeigten, dass sowohl neugeborene, als

auch erwachsene Thiere, denen das Rckenmark dicht

unter dem verlngerten Mark durchschnitten worden,

wenn bei ihnen knstliche Athmung so lange unter-

halten wird, bis sie sich von der Erschtterung der

Operation erholt haben, selbststndig zu athmeu be-

ginnen ,
wenn auch die Athembewegungen einen vom

gewhnlichen abweichenden Charakter haben.

Herr Marckwald hat nun diese Beobachtungen
einer Nachprfung unterzogen, und zeigt zunchst, dass

bei der Durchtrennung des Rckenmarks dicht unter-

halb der Medulla oblangata von einer Erschtterungs-

(Shock-)Wirkung, in Folge welcher die Athmung gehemmt
wird, nicht die Rede sein knne. In tiefem Schlafe befind-

liche Murmelthiere, an denen diese Operation ausgefhrt

wurde, zeigten auf die verschiedensten Reize ungestrte

Reflexwirkungen, wie normale Thiere im Winterschlaf;

aber die Athembewegungen konnten niemals mehr re-

flectorisch ausgelst werden, obwohl dies bei unver-

sehrten, schlafenden Thieren so leicht gelingt. Die

Athembewegungen blieben hier nicht aus wegen einer

Shockwirkung, sondern weil das Centrum derselben vom
Rckenmark abgetrennt war.

Noch sicherer glaubt Verfasser die Annahme einea

Shocks widerlegt zu haben durch theilweise Rcken-

marksdurchtrennungen. In einer ersten Operation wurde

die eine Hlfte des Rckenmarkes durchtrennt und diese

Operation hatte halbseitige Lhmung, auch der Athem-

bewegungen, zur Folge, aber keine Shockwirkung. Zehn

Tage spter wurde die andere Hlfte durchschnitten,

und sofort stand die Athmung auf beiden Seiten still.

Es ist nach Verfasser nicht anzunehmen, dass die Shock-

wirkung, welche bei der einen Hlfte fehlte, nun bei
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der Diirchtrennung der zweiten eingetreten sei. Die

Athmung war geschwunden, weil das Athemcentrum

abgetrennt war.

Die von den eingangs erwhnten Autoren beschrie-

benen ,
modificirten Athembewegungen nach Dnrchtren-

nung des oberen Rckenmarkes hat Herr Marckwald
gleichfalls gesehen; aber sie waren nur rhythmische

Krmpfe, welche mit normalen Athembewegungen nichts

gemein haben. Die Rckenmarks- Athmung glaubt Ver-

fasser entschieden widerlegt zu haben.

Egon Ihne: Ue'ber die Schwankungen der Auf-
blh z e i t

;
eine phaenologische Unter-

suchung. (Botanische Zeitung, 1889, Nr. 13.)

Der Verfasser, ein Schler Fr. Hofmann's und
durch seine Materialieusammlung zur Geschichte der

Pflanzenphaenologie in weiteren Kreisen bekannt, ver-

breitet sich zuerst darber
,

wie man die Grsse der

mittleren Schwankung irgend einer Phase zu berechnen

vermge. YVenu zwischen dem Jahre 1 und dem Jahre 2

der Eintritt der betreffenden Phase um 2h Tage ver-

schieden ist, zwischen Jahr 2 und 3 um p.. Tage . . .

zwischen Jahr n und (n -)- 1) um pn Tage, so betrgt

die mittlere Schwankung" (p x -f- p2 + . . . -\- p n )

Tage. Ist unter den einzelnen p z. B. p i
der relativ

grsstc, pk der relativ kleinste Werth
,
so ist die Diffe-

renz (p i ]ik ) mit der grssten Schwankung" identisch.

Herr Ihne hat nun die mittlere und die Maximal-

schwankung fr vier der bekanntesten Pflanzen aus

fnfzehnjhrigen Beobachtungen berechnet, und zwar
diente der Moment des Aufblhens als charakteristische

Phase. Dabei fand sich das in der That sehr be-

merkenswerthe Resultat, dass fr verschiedene Orte von
sonst sehr abweichenden klimatischen Bedingungen die

mittlere Schwankung, sobald natrlich von ein und der-

selben Art die Rede ist, nahezu constant ausfllt, nur

besitzen im Allgemeinen die frher blhenden Gewchse
eine etwas grssere Amplitude als die spter blhenden.
Die grsste Schwankung pflegt ungefhr das zwei - bis

dreifache von der mittleren Schwankung zu betragen.
Die beiden Stdte Giessen und Janakkala (in Finnland)
haben sicherlich hinsichtlich der Umstnde, von denen

der Pflanzenwuchs abhngt, nur wenig gemeinsames,

gleichwohl aber, und obwohl z. B. die Vogelbeere auf

jeder Entwickelungsstufe im nrdlichen Russland gegen
das mittlere Deutschland zurck sein wird, umisst fr
diesen Baum die mittlere Schwankung in beiden Fllen

gerade acht Tage.
So verfrht es wre, dieser empirischen Entdeckung

sofort die Bedeutung eines phaenologischen Grund-

gesetzes beizulegen, so hat die Phaenologie doch wieder

gezeigt, dass es auch in ihrem Bereiche, woran von

pflanzenphysiologischer und meteorologischer Seite mehr-
fach gezweifelt werden wollte, Gesetzmssigkeiten giebt,

welche weiterer Verfolgung wohl wrdig erscheinen.

S. Gnther.

Henri Jumelle: Physiologische Untersuchung
der Vegetation in der Dunkelheit. (Comptes
rendus de la Societe de Biologie, 1889, Ser. 9, T. I, p. 184.)

Die Rolle des Lichtes bei der Vegetation grner
Pflanzen ist eine so fundamentale, dass letztere ohne
diesen Factor sich wesentlich anders abspielen muss als

unter normalen Verhltnissen. Eine Reibe von Ver-

schiedenheiten zwischen der Vegetation im Lichte und
der im Dunkeln ist bereits untersucht und bekannt, doch
bleiben noch viele zu erforschen. Herr Jumelle stellte

i sich die Aufgabe, den Unterschied in dem Verhltnisse
des Trockengewichtes zu dem Gesammtgewichte der
Ptlauzeutheile zu ermitteln, welcher durch An- oder Ab-
wesenheit des Lichtes bedingt wird.

Bekannt ist, dass whrend der Keimung die Pflanze
an Frischgewicht zu-, aber an Trockengewicht abnimmt;

,

dieser Verlust ist nun vor dem Abfllen der Samenhlle
im Finstern eben so gross wie im Lichte. Ein Unter-
schied macht sich nur insofern bemerkbar, als im Dunkeln
die hypokotyle Achse strker gewachsen ist als im Hellen,
und daher die trockenen Kotyledonen der Dunkel-

pflanzen weniger wiegen als die der Lichtpflanzen; somit
ist nur die Vertheilung der Trockensubstanz eine ver-

schiedene.

Bereits in dieser Epoche enthlt die Dunkelpflanze
mehr Wasser, und dies zeigt sich noch entschiedener
bei der weiteren EntWickelung, nachdem die Samenhlle
abgefallen, wenn bei den Lichtpflauzen die Chlorophyll-
assimilation beginnt. Die hypokotyle Achse wchst in

beiden Fllen gleichmssig weiter im Licht und im
Dunkeln, verlangsamt sich und hrt auf in gleichen

Epochen ;
das Trockengewicht der Dunkelpflanze bleibt

daher immer etwas grsser. Der Wassergehalt hingegen
ist nicht nur grsser als bei der Lichtpflanze ,

sondern
nimmt auch strker zu.

Anders verhalten sich die Wurzeln; das Trocken-

gewicht nimmt whrend der Keimungsperiode in beiden
Fllen regelmssig zu ; spter aber wchst dasselbe bei

der Dunkelpflanze immer weniger, im Lichte immer
mehr. Der Unterschied im Wassergehalt ist in den
Wurzeln kleiner als in der Achse, aber immer nachweisbar
zu Gunsten der Pflanzen im Dunkeln.

Die Bltter nehmen an Gewicht nur ungemein wenig
zu, wenn das lacht fehlt. So lange die Achse wchst, ist

der Wassergehalt der Bltter im Dunkeln derselbe wie
im Licht

;
wenn aber das Wachsthum der Achse beendet

ist, steigt der Wassergehalt der Blatter im Dunkeln.
Die Kotyledonen jedoch verhalten sich umgekehrt; ihr

Wassergehalt nimmt im Licht wie im Dunkeln zu, aber
in letzterem Falle weniger; und auch die Trocken-
substanz nimmt schneller ab.

Whrend der Verlust an Trockensubstanz zunchst
nur die Kotyledonen betrifft

,
erstreckt er sich bei den

Dunkelpflanzen ,
wenn die Kotyledonen fast erschpit

sind, auf alle anderen Organe der Pflanze. Die Dauer
der Vegetation im Duukeln ist brigens sehr verschieden

nach den Arten; sie ist proportional dem Volumen des

Samens
,
oder vielmehr der Menge seiner Reservestoffe.

Verfasser hat festgestellt, dass die Dauer der Vegetation
im Dunkeln bei einer Dunkelpflanze dieselbe ist

, wie
bei derselben Art im Lichte, wenn sie sich in einer

Kohlensure freien Atmosphre befindet.

Herr Jumelle unterscheidet fr die Vegetation im
Duukeln drei Perioden: In der ersten verlieren die

Kotyledonen an Trockengewicht, whrend die Wurzeln,
die Achse und die Bltter zunehmen

;
in der zweiten

nehmen die Kotyledonen weiter ab, das Gewicht der

Achse bleibt gleich, die Wurzeln und Bltter nehmen zu;
in der dritten Periode endlich nehmen die Kotyledonen,
die Achse, die Wurzeln und die Bltter an Trocken-

gewicht ab.

Whrend dieser ganzen Zeit ist die Absorption der

Mineralbestandtheile stets sehr schwach; am grssten
ist sie beim Beginne der Vegetation.

[Die vorstehenden Ergebnisse der im botanischen

Laboratorium der Sorbonne ausgefhrten Untersuchung
sind ohne die experimentellen Belege mitgetheilt.]
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G. onnier: Versuche ber den Einfluss des

alpinen Klimas auf die Vegetation und die
Lebens Verrichtungen der Pflanzen. (Bull, de

la Soc. bot. de France, 1888, 2. Ser., T. X.)

In einem frheren Referat haben wir die Kultur-

versuche mitgetheilt, welche Verfasser in den Pyrenen
und Alpen mit Pflanzen der nmlichen Art in verschie-

denen Hhen angestellt hat (Rdsch. IV, 51). In vorlie-

gendem Bericht giebt Herr Bonnier von einigen Re-

sultaten Kenntniss, welche er im vorigen Jahre durch

hnliche Kulturen in der Moni Blanc- Gruppe erhalten

hat. Unter Uebergehung der von ihm festgestellten

morphologischen Unterschiede der in verschiedenen

Hhen kultivirten Pflanzen theilen wir hier nur das Er-

gebniss mit, welches Herr Bonnier aus der Ver-

gleiclmng der physiologischen Functionen erhielt.

Die Versuche wurden in folgender Weise angestellt:

Bebltterte Zweige von zwei Stcken, welche von der-

selben Pflanze stammten
,
wurden zu gleicher Zeit in

der oberen (2300 m) und der unteren Station (1050 m)
gesammelt, mit feuchtem Moos umgeben, in eine Kapsel
von Weissblech gelegt und nach Chamounix hinab-

gebracht. In zwei Apparaten wurden alsdann zwei ver-

gleichbare Bltter der beiden Pflanzen der gleichen

Lichtwirkung ausgesetzt und auf ihre Gasentwickelung
untersucht. Die zu wiederholten Malen mit Ranunculus

acris
,
Calluna vulgaris, Leucanthemum vulgare, Alche-

milla vulgaris etc. angestellten Versuche hatten immer
dasselbe Ergebuiss:

Unter denselben Bedingungen der Beleuchtung,

Temperatur und Feuchtigkeit ,
und eine gleiche Ober-

flche vorausgesetzt, entwickeln die Bltter aus

grsseren Hhen immer mehr Sauerstoff, als

die Bltter aus geringeren Hhen. Fr dieselbe

Blattoberilche ist also die Chlorophyllassimilation und

folglich die Ernhrung der Pflanze betrchtlicher in

den alpinen Regionen, als in den niederen Hhenzonen.

Dieses wichtige Resultat besttigt die Schlsse,
welche man aus dem Vergleich der anatomischen Struc-

tur der Pflanzen ziehen kann. Herr Bonnier fand

nmlich, dass bei einer und derselben Art das (assimi-

lirende) Pallisadengewebe in den Blttern aus grossen
Hhen strker entwickelt ist, als in denen der Ebenen.

Es ergiebt sich aus diesen Beobachtungen, dass die

Pflanzen der alpinen Regionen, welche wegen der kurzen

Vegetationszeit ihre Luftorgane nicht in gleicher Weise

entwickeln knnen wie die Pflanzen der Ebene, in der

strkeren Assimilation eine Compensatiou finden, welche

es erklrlich macht, dass sie in so kurzer Zeit ver-

hltnissmssig grosse Mengen von Reservestolien in

ihren unterirdischen Theilen aufspeichern knnen.
F. M.

Vermischtes.
Wiederholt glauben aufmerksame Beobachter be-

merkt zu haben, dass heftige Erschtterungen
der Luft, wie sie durch eine Kanonade hervorgebracht

werden, Nebel oder Wolken zerstreuen und

Regenfall veranlassen knnen. Da kaum Aus-

sicht vorhanden ist
,

diese Beobachtung durch den

directen Versuch besttigt zu sehen, so bleiben gelegent-
liche Beobachtungen von Interesse. Herr Ch. Ed. Guil-
laume berichtet nun in La Nature" vom 2. Mrz eine

solche Beobachtung, welche er am 25. September bei

einer Uebung einer Artillerie-Division zu machen in der

Lage war. Die Batterien waren auf Hhen
,
welche ein

kleines 850 m hoch gelegenes Dorf iu der Nhe von

Biel (schweizer Jura) beherrschten, vertheilt; Herr

Guillaume befand sich in der Nhe einer Batterie von

vier Mrsern, welche das Feuer gegen eine durch einen
Wald maskirte Redoute in etwa 1800 m Entfernung er-

ffnen sollte. Drei. Mrser waren auf ein Nebenziel ge-
richtet, als ein dicker Herbstnebel aus dem Thale auf-

stieg, der zunchst die entfernten Ziele, dann den Wald
und schliesslich auch die nahen Objeete in 100 m Ab-
stand verhllte. Der vierte Mrser wurde mittelst des

Korns gerichtet und es wurde der Befehl gegeben, das

Feuer zu erffnen, so wie der Beobachter die Redoute
she. Aber anstatt sich zu zerstreuen, nahm der Nebel
noch zu

;
endlich gegen Mittag fiel dem befehligenden

Ofheier die oben erwhnte Beobachtung ein
,
und ohne

zuviel Hoffnung auf Erfolg wurden die Mrser mit Pa-

tronen von 500 g geladen und im Ganzen 16 Schsse

abgegeben ,
und zwar acht einzelne und acht in zwei

Salven. Diese Kanonade hatte etwa fnf Minuten ge-

dauert, als mit einem Male, wie durch Zauber, der

Nebel sich zerstreute
,
und das Thal bis auf ber 3 km

Entfernung von der Batterie sich enthllte
; gleichzeitig

begann ein leichter
,
feiner Regen zu fallen. Das Feuer

begann sofort aus allen Batterien; der Nebel zeigte sich

nicht wieder; aber der Regen hrte nicht auf, den

ganzen Tag zu fallen
;
er glich zeitweise einem heftigen

Gewitterregen ,
eine sehr ungewhnliche Erscheinung

im Jura zu dieser Jahreszeit. Es scheint nicht zweifel-

haft, dass das Schiessen an diesem Tage einen deut-

lichen Einfluss auf die Condensirung des Nebels und
den Regenfall gehabt hat.

Herr James Moser theilt in dem Jahrbuche fr
Photographie und Reproductionstechnik 1889 nachstehende

drei Beobachtungen ber den Zusammenhang zwischen

Licht und Elektricitt mit:

1) Wirkung des Lichtes auf das Capillar-
Elektrometer. Wenn ein Strahl Sonnenlicht auf

den Quecksilbermeniscus in der Capillare des Lipp-
mann'schen Elektrometers fllt, so zieht sich, wie Herr

Moser wiederholt zu beobachten Gelegenheit hatte, das

Quecksilber in die Rhre zurck, ganz so, als wenn es

mit dem Zinkpole einer Batterie verbunden wrde. Dass

hier eine elektrische und nicht etwa eine thermische

Wirkung vorliege, bewies Herr Moser dadurch, dass

er das obere und untere Quecksilber metallisch ver-

band
;
nun blieb der Meniscus auch bei Belichtung in

der Ruhelage.

2) Wirkung des Lichtes auf das Elektro-
skop. Ein Elektroskop wurde durch 150 Volta'sche
Elemente dauernd geladen ;

die Blttchen divergirten.

Bei Betrachtung mit Sonnenlicht nahm die Divergenz

zu, bei Verdunkelung nahm sie wieder ab. Bemerkt
muss werden, dass die Wand des Glasgefsses des Elek-

troskops in geeigneter Weise mit einem abgeleiteten

Stanniolstreifen versehen war, so dass die statische In-

duction zwischen Blttchen und Streifen stattfand und

durch die Bestrahlung verstrkt wurde.

3) Phosphorescenz durch elektrostatische

Induction. Als ein elektrisch geladener Krper, z. B.

der Deckel eines Elektrophors, im Dunkeln einem Phos-

phorzndhlzchen genhert wurde, begann dasselbe zu

leuchten.

Als Nachfolger des nach Heidelberg bersiedelnden

Geh. Rath Professor Victor Meyer bernimmt Professor

Wallach aus Bonn den Lehrstuhl der Chemie in Gt-
tino-eu. Professor Dr. Jannasch und unser Mit-

arbeiter, Dr. Gattermann, sind als ausserordentliche

Professoren nach Heidelberg berufen worden.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. "w, gklarek, Berlin W., Magdebnrgerstrasae 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Verzeichniss neu erschienener Schriften. S. XXV XL.

Th. Bredkiiin: Ueber den Ursprung der Stern-

schnuppen. (Bulletin ilc la Societe Imper. des

Naluralistes de Moscou. 1889, Nr. 1.)

Nachdem bereits vor vielen Jahren durch das

eigenthmliche Verhalten des Biela'schen Kometen

der Zusammenhang zwischen Meteorschauern und

Koraetenerscheinungen erkannt worden war, hat es

nicht an Versuchen gefehlt, den Umstand zu erklren,

dass die Kometenmaterie, die uns bei unserem Durch-

gange durch dieselbe die Erscheinung der Stern-

schnuppen bietet, ber die ganze Bahn des Kometen

vertheilt sein kann; dass dies thatschlich der Fall

ist, folgt aus der jhrlichen Wiederkehr der hervor-

ragenden Sternschnuppenphnomene.
Der Kiste, der eine durchaus plausible Erklrung

hierfr abgegeben hat, ist Schiaparelli, unter der

Annahme, dass die Meteorstrme ans der Auflsung

hervorgehen, welche bei den Kometen erfolgt, wenn

die gegenseitige Anziehung ihrer Theile nicht mehr

hinreicht, um die auflsende Kraft der Sonne oder

irgend eines anderen Gliedes des Planeteusystems zu

berwinden. Eine besondere auflsende Kraft ist

hierzu nicht nthig, die Gravitation allein kann auf

ein Massensystem von sehr geringer Dichtigkeit auf-

lsend wirken.

Nehmen wir zwei materielle Theilchen eines

Kometen an, das eine A im Mittelpunkte, das andere

B an einer beliebigen anderen Stelle, so wird das

zweite nach dem ersten hin mit einer gewissen Kraft

angezogen. Da aber die von der Sonne auf das

Theilchen B ausgebte Anziehung in Strke und

Richtung etwas verschieden von derjenigen ist, welche

die Sonne auf .4 ausbt, so wird hieraus eine streude

Kraft entstehen, welche dahin streben wird, nicht

nur B um A sich drehen zu lassen , sondern auch

die Entfernung von .4 und B zu vermindern. Ver-

nachlssigt man die entstehende Umdrehung, so ist

klar, dass durch die zweite Art der Einwirkung die

Anziehung, welche der Mittelpunkt .4 auf die anderen

Theilchen ausbt, vermehrt oder vermindert wird.

Die centrale Attraction wird fr diejenigen Theile

des Kometen vergrssert ,
welche sich in Quadratur

mit der Sonne in Bezug auf das Centrum A befinden,

sie wird vermindert fr diejenigen Theile
,
welche

sich mit der Sonne und dem Centrum A in einer

geraden Linie befinden. Ist also die Verminderung
in diesen Theilen strker als die innere Attraction

des Kometen, so muss eine theilweise Auflsung
des Kometen stattfinden

,
d. h. die Kometenmaterie

vertheilt sich allmlig ber die ganze Bahn des Ko-

meten hin.

Di der oben citirten Abhandlung giebt nun Herr

Bredichin eine andere Erklrung fr die Auflsung
der Kometen; doch wird es zum Verstndnisse der-

selben nthig sein, zuvor die frhereu Arbeiten Bre-

dichin 's auf dem Gebiete der Kometenastronomie

kurz darzulegeu. Derselbe hat vor einigen Jahren

(vergl. auch Rdsch. II, 49) eiue mathematische Theorie

der Kometenschweifbildungen aufgestellt ,
deren

Uehereinstimmung mit den beobachteten Thatsachen

nichts mehr zu wnschen brig lsst.

Die Materie, aus welcher die Kometenschweife

bestehen, strmt zunchst aus derjenigen Stille des

Kernes, welcher der Sonne am nchsten ist, in der
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Richtung auf die Sonne hin aus, alsdann legt sie sich

gewhnlich als Hlle um den Kern herum und bildet

sodann erst den eigentlichen Schweif. Es ist dies

also ein Vorgang, als wenn zunchst der Sonne in

Folge der Erhitzung Dmpfe ausstrmten
,
alsdann

aber durch eine abstossende Wirkung der Sonne

zurckgeworfen wrden. Die Kometenschweife sind

also gewhnlich der Sonne entgegengesetzt gerichtet,

und man hatte schon frher angenommen, dass sie

ihre Entstehung einer Kepulsivkraft verdanken, die

von der Sonne ausgeht. Es hat nicht an Gelehrten

gefehlt, welche hierfr eine besondere und bis dahin

in ihren Wirkungen noch unbekannte
, tatschliche

Rppulsivkraft angenommen haben; andererseits ist

aber auch schon frher darauf hingewiesen worden,

dass elektrische Abstossung ebenso gut zur Erklrung
ausreiche wie eine besondere Repulsivkraft. Nach-

dem durch die Spectralaualyse das Vorhandensein

starker elektrischer Erscheinungen innerhalb der

Kometen auf das Bestimmteste festgestellt worden ist,

kann es wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, dass

die Kometenschweife ihre Gestalt und Richtung einer

elektrischen Abstossung, in Verbindung mit der Be-

wegung, welche die kleinsten Theilchen der Kometen-

materie in Folge der Bahnbewegung besitzen, ver-

danken. Woher diese elektrische Kraft kommt, ob

sie nur von der Sonne aus inducirt ist, oder ob sie

durch Reibung oder Verdunstung innerhalb der

Kometen entsteht, ist allerdings zur Zeit noch vllig

unaufgeklrt.
Herr Bredichin hatte zunchst seine Theorie

ganz allgemein gehalten, so dass das Wesen der

Repulsivkraft gleichgltig ist, wir wollen aber hier

gleich seine sptere Darstellung kurz wiedergeben,
wobei also die elektrische Abstossung vorausgesetzt
wird.

Es sind hiernach drei Typen von Kometenschweifen

zu unterscheiden, von denen die beiden ersten am

hufigsten beobachtet werden und stets von der

Sonne abgewendet erscheinen; es sind dies diejenigen,

die den grossen Kometen das charakteristische Aus-

sehen verleihen. Der dritte Typus, derjenige der

sogenannten anomalen" Schweife, unterscheidet sich

dadurch wesentlich von den beiden anderen, dass die

Schweife desselben stets sehr kurz und auf die Sonne

zu gerichtet sind. Es findet bei ihnen die Um-

biegung also nicht statt, sie verrathen nicht die

Anwesenheit einer repulsiven Wirkung.
Als Werthe fr die schweifbildenden Krfte der

drei Typen findet Herr Bredichin ausgedrckt
in Einheiten der fr die betreffende Entfernung des

Kometen von der Sonne stattfindenden Gravitation

fr den Typus I 11, fr den Typus II 1,3, fr den

Typus III 0,2. Diese Unterschiede der an und fr
sich doch als gleich anzunehmenden repulsiven Kraft

knnen nur darauf beruhen, dass die Wirkungen der

Elektricitt abhngig sind von den speeifischen Ge-

wichten der kleinsten Theilchen , und es ist auffllig,
dass sich die obigen Zahlen nahe umgekehrt wie die

Atomgewichte der bei Kometen resp. Meteoren am

hufigsten vorkommenden Elemente verhalten, nm-
lich Wasserst off 1, Kohlenstoff 12, Eisen 56. Wenn
sich diese drei Stoffe im Allgemeinen im Zustande

der Dissociation im Kometen befnden, so knnte
man leicht annehmen, dass die Schweife der drei

Typen wesentlich aus diesen Elementen bestnden.

Herr Bredichin geht hierin sogar noch etwas weiter,

indem er aus den Atomgewichten verschiedener zwei-

atomiger Elemente die entsprechenden schweif bilden-

den Krfte (1 ft) berechnet.

Es ergiebt sich hierbei folgende Tabelle :

Elemente Atomgewichte (1 a)

II 1 12

Li 7 1,7

C 12 1,0

N 14 0,9

10 0,8

Mgj
- 1

'
d

P ::i 0,4

S 32 0,4

Cl 3lj 0,3

Ca)
40

>
3

Fe)
Col 57 0,2

Nij
Cu fi4 0,2

Fr die Elemente zwischen 100 und 200 ist

1 (i gleich 0,1.

Hieraus wrde zu ersehen sein, falls man an-

nimmt, dass die Elemente in den Kometen in dem
Zustande der Dissociation vorhanden sind, dass der

dem Wasserstoffe allein zuzuschreibende Schweif des

Typus I immer streng von den anderen getrennt
bleibt. Bei den Schweifen des zweiten Typus wrde
die Trennung nur dann eine scharfe sein, wenn die

Elemente zwischen Sauerstoff und Chlor fehlen. Sehr

ausgebreitete Schweife des zweiten Typus, wie z. B.

beim Donati'scheu Kometen von 1858, wrden hier-

nach auf die Anwesenheit mehrerer Elemente deuten.

Der anomale" kurze Schweif des dritten Typus
kann nur aus Elementen grosser Atomgewichte be-

stehen, oder wahrscheinlicher aus grsseren, festen

Theilchen.

Nach dieser kurzen Darlegung der bisherigen
Bredichin'schen Untersuchungen wenden wir uns

nun zur Besprechung der vorliegenden Arbeit, in

welcher gezeigt werden soll, dass die Autlsung der

Kometen in Meteorschwrme speciell eine Folge
der Ausstossung der Materie in der Form des dritten

Schweiftypus ist.

Die Kometenschweife, welche dem dritten Typus

angehren , setzen sich nach der vorigen Erklrung
jedenfalls aus Krperchen zusammen ,

die zu schwer

und zu gross sind
,

als dass sie Schweife wie die

beiden anderen Typen bilden knnten. Sie haben

also von Seiten der Kometen nur einen ursprng-
lichen Stoss gegen die Sonne hin erhalten, sind aber

im Uebrigen allein noch dem Gravitationsgesetze

unterworfen, da eben wegen ihrer Schwere die

Repulsivkraft keine Wirkung auf sie ausbt. Solche



No. 27. Naturwissenschaft liehe Rundschau. :;:;'.)

Ausstossungen werden in geringerem Maasse bei

jedem Kometen stattfinden, wenn sie auch nicht so

massenhaft auftreten, dass der ans ihnen folgende

anomale Schweif sichtbar wird. Die ausgestosseueu

Krperchen knnen, falls sie von einem Kometen mit

nahe parabolischer Bahn herrhren, entweder ellip-

tische oder hyperbolische Bahnen beschreiben ,
und

da sie im Falle der letzteren ein- fr allemal dem

Sonnensystem verloren sind, so ist in der vorliegen-

den Untersuchung nur der erstere Fall von Interesse.

Die mathematische Behandlung dieses Problems fhrt

iiuu zu folgenden Schlssen: Nimmt man fr die

Geschwindigkeit, mit welcher die Krperchen vom
Kometen weggestossen werden, plausible Werthe an,

so zeigt sich, dass bis zu einem gewissen Tunkte

vor dem l'erihel die resultirenden Bahnen der

Krperchen nur Hyperbeln werden knnen, dass also

eist von diesem Punkte an die ausgestosseuen Theile

dem Sonnensystem verbleiben. Es folgt dann weiter,

dass man fr jeden Punkt der Kometenbahn in der

Bahnebene eine Reihe von Ellipsen erhlt, die sich

in diesem Punkte schneiden. Unter einander unter-

scheiden sicli diese Bahnen wesentlich durch die Um-
laufszeit, und zwar sind die Unterschiede so be-

trchtlich, dass wenige Jahre nach dem Erscheinen

eines Kometen gengen, die Krperchen ziemlich

gleichmssig zu vertheilen. Hierdurch ist also die

Mglichkeit geboten ,
dass die Erde in jedem Jahre

an demselben Punkte mit den Meteoren eines Kometen

zusammentrifft, der selbst schon sehr lange das

Sonnensystem verlassen hat.

Da nun die Ausstossung der Krperchen nicht

nur innerhalb der Bahnebene der Kometen erfolgt,

sondern dieselben iu Form eines Kegelmantels aus-

gestossen werden, so findet die Erscheinung nicht

nur in der Bahuebene statt, sondern die Erde durch-

schneidet whrend lngerer Zeit ein ganzes Bndel
von elliptischen Meteorbahnen; es befindet sich ein

wirklicher Meteorring um die Sonne von erheblichem

Durchmesser.

Die Bahnen der einzelnen Theilchen sind nicht

einander parallel, und hieraus erklrt sich leicht der

I instand, dass der sogenannte Radiationspunkt eines

Meteorschwarmes in Wirklichkeit niemals ein Punkt,
sondern stets eine Flche am Himmel ist von mehr

oder weniger starker Ausdehnung.
Falls die Bahn eines Kometen eine Ellipse von

kurzer Umlaufszeit ist, findet ein fast gaDz analoger

Vorgang statt, nur sind die Umlaufszeiten der ein-

zelnen ausgestossenen Theilchen nicht mehr so sehr

von einander verschieden
, und es ist hieraus zu

erklren
, dass sich an gewissen Stellen der Bahn

grssere Anhufungen von Meteorkrperchen befinden,

wie dies z. B. bei dem Novemberschwarm der Fall

ist. Falls die Ausstossung von Materie nicht bloss

continuirlich, sondern pltzlich in Form von Explo-
sionen erfolgt, durch welche grssere Mengen von
Materie vom Kometen losgetrennt werden, die dann
eine Bahn fr sich beschreiben , haben wir die Er-

scheinung, wie sie der Komet von 1882 II zeigte,

der mehrere Nebenkometen von sich absonderte;
auch die Theilung des Biela'schen Kometen wrde
unter diese Erscheinungen gehren.

Nach diesen allgemeinen theoretischen Errte-

rungen wendet sich Herr Bredichin zur Unter-

suchung von specielleu Erscheinungen, wie sie durch

Meteorschwrme geboten werden
;

dieselben lassen

sich ohne Zwang mit der obigen Theorie vereinigen.

Sr.

J. Mann: Untersuchungen ber die tgliche
Oscillation des Barometers. (Denkschriften

der Wiener Akademie der Wissenschaften, 18S.9, Bd. LV,
S. 49.)

Ueber die Veranlassung und das Ziel dieser ein-

gehenden Untersuchung ussert sich der Verfasser in

der Einleitung der umfangreichen Abhandlung wie

folgt: Wenn die [durch alle Beobachtungen sicher

constatirte] doppelte tgliche Luftdrucksschwanknng
ein Wrmephnomen ist und der Hauptsache nach von

der schon in den obersten Schichten der Atmosphre
absorbirten Sonnenstrahlung herrhrt, dann liegt es

nahe, die Frage zu stellen, ob die Schwankung in

der Intensitt der Sonnenstrahlung vom Perihelium

zum Aphelium sich nicht in einer entsprechenden

Amplitude der doppelten tglichen Luftdrucksschwau-

kung zu erkennen gebe, wie man wohl annehmen

msste.

Es gehrt zu den bemerkeuswerthesten That-

sachen auf dein Gebiete der Meteorologie ,
dass wir

in den meteorologischen Erscheinungen von der jhr-
lichen Variation der Intensitt der Sonnenstrahlung
kaum eine Spur finden. Und doch ist die Wrme-
menge, welche die Sonne der Erde zustrahlt, whrend
des IVriheliums um '

l: ,
ihres ganzen Betrages grsser,

als jene im Aphelium. Man sollte wohl meinen, dass

eine so erhebliche Variation in der Kraft des Motors,

welcher die atmosphrischen Vorgnge anregt, sich

auch in dem Verlaufe derselben sollte wiederfinden

lassen. Mir ist aber keine meteorologische Erschei-

nung bekannt, welche dieser Voraussetzung entspre-

chen wrde. (Fr die grsseren Erhebungen der

Wrmemaxima des Sommers ber die Mitteltemperatur
auf der sdlichen Hemisphre liegen auch andere

Ursachen ziemlich nahe.) Ja, ich habe auch nirgends

gefunden, dass selbst die aktinometrischen Beobach-

tungen diesen Unterschied in der Intensitt der

Sonnenstrahlung direct nachgewiesen haben. Offenbar

sind die Schwankungen derselben, welche durch die

Variationen in den Absorptionsverhltnisseu unserer

Atmosphre hervorgerufen werden, grsser, als jener

Unterschied. . . .

Wenn die doppelte tgliche Oscillation des Baro-

meters in der That hauptschlich von der schon in

den oberen Schichten der Atmosphre absorbirten

Sonnenstrahlung herrhrt, dann darf man mit gutem
(iruude annehmen, dass wir in derselben am sichersten

eine Spur der jhrlichen Variation in der Intensitt

der Sonnenstrahlung antreffen werden, denn erstlich

sind diese oberen Schichten am unabhngigsten von
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den localen und zeitlichen Strungen, welchen die

Vorgnge in den untersten Schichten in so hohem
Grade unterliegen, und zweitens gieht es keine ein-

zige meteorologische Erscheinung, welche mit so

grosser Regelnlssigkeit und Unabhngigkeit von

Oertlichkeit und Jahreszeit abluft, wie die tgliche

Barometerschwankung. Die Gesetzmssigkeit und

Stetigkeit, mit der die doppelte tgliche Welle des

Luftdruckes an allen Orten der Erdoberflche auftritt,

erinnert in hohem Grade an die Gesetzmssigkeit
der kosmischen Erscheinungen ,

und hat auch schon

ernste Forscher veranlasst, sie als solche zu deuten."

Von diesem Gesichtspunkte aus, der eine Bespre-

chung dieser rein rechnerischen Untersuchung an

dieser Stelle nicht nur rechtfertigt, sondern fordert,

hat Herr Hann sich die Aufgabe gestellt, alle mehr-

jhrigen und sich ber alle Monate des Jahres er-

streckenden Beobachtungen ber die tgliche Oscil-

lation des Barometers zu sammeln und sie der har-

monischen Analyse zu unterwerfen. Die frheren

Versuche, diese Erscheinung in ihrer Totalitt durch

eine einzige Ursache zu erklren, mussten fehlschlagen,
will jede einzelne (Temperaturschwankung, Feuchtig-

keit, Wind) sehr verschiedenartig an den verschieden-

sten Orten der Erde zur Wirkung gelangen, whrend,
wie erwhnt, der tgliche Gang des Barometers ber-

all ein gleicher ist. Offenbar ist dieser ein complexes
Phnomen; es war also zunchst die Aufgabe, das-

selbe in seine verschiedenen Perioden zu trennen und
dann diese nach ihren Haupteigenschaften einzeln zu

untersuchen.

Schon durch die Natur der Erscheinung war die

Zerlegung der tglichen Barometerschwankung in

eine einfache (24 stndige) und eine doppelte (12 stn-

dige) tgliche Welle gefordert. In der Nhe des

Aequators nmlich, wo die Erscheinung am strksten

und reinsten hervortritt, stellt die doppelte tgliche

Schwankung weitaus die Haupterscheinung dar, und
nur eine geringe Abweichung von der vollstndigen

Symmetrie in der Bewegung des Barometers in den

beiden Tageshlften deutet auf das Vorhandensein

noch einer anderen Periode hin. Durch die harmo-

nische Analyse findet man dann, dass der doppelten

tglichen Welle noch eine einfache Welle aufgesetzt

ist, deren Amplitude nur ein Drittel bis ein Fnftel
der Amplitude der Doppelwelle betrgt. In den

hheren geographischen Breiten nimmt die Am-
plitude der Doppclwelle regelmssig ab, whrend dies

bei der Amplitude der einmaligen tglichen Schwan-

kung durchaus nicht der Fall ist, indem dieselbe von

den Localverhltnissen beeinflusst wird; es kann so

geschehen, dass diese einfache Oscillation zur Ilaupt-

erscheinung wird und die doppelte Schwankung fast

verschwindet. Dies lsst entschieden erkennen, dass

die Zerlegung der tglichen Barorneterschwankung
durch die harmonische Analyse kein blosser Rech-

nungsvorgang ist, und dass die beiden Constituenten

der tglichen Luftdruckschwankuug eine reale Be-

deutung haben, dass jeder eine besondere physikalische
Ursache zu Grunde liegt.

Diei Forscher, Cailini (1828), Lainont (1859)
und Broun (1859) hatten bereits eine derartige Zu-

sammensetzung der tglichen Barometerschwankung
aus einer einfachen und doppelten Welle behauptet
und in verschiedener Weise auf Grund ihres Beob-

achtungsmaterials zu erklren gesucht. Herr Hann
hatte aber nicht die Absicht, jene verschiedenen Er-

klrungsversuche zu discutiren, vielmehr war sein

Hauptziel, die sogenannte atmosphrische Ebbe und

Flutli der harmonischen Analyse zu unterziehen, eine

streng wissenschaftliche Beschreibung der atmosph-
rischen Gezeiten zu geben und damit eine Grundlage
zu schaffen fr eine sptere mathematisch -

physika-
lische Theorie derselben.

Verfasser giebt von 117 Stationen, welche rumlich

zwischen 82 27' nrdlicher und 70 sdlicher Breite

(natrlich sehr ungleichmssig) vertheilt sind, die

Mittelwerthe der tglichen Barorneterschwankung, je

nach der Ausgiebigkeit des vorliegenden Beobachtungs-
materials in zwei oder in drei Glieder durch harmo-

nische Analyse zerlegt. Die Tabelle enthlt von den

einzelnen Stationen die geographische Lage und die

Hhe, ferner die Dauer und die Termine der Beobach-

tungen, sowie die Ergebnisse der Rechnung; und zwar

die Phasenzeiten der einfachen Oscillation (Ai), der

doppelten Schwankung (A 2 ) und, wo das Material aus-

reichte, auch die Phase einer dreifachen Welle (A ;( )

nebst den Amplituden dieser drei Grssen -(ai, a 2 und

a
:; ); die Phasen Aj, A 3 ,

A
3
sind in Graden ausgedrckt

und die Amplituden ai, a._, und a
:i

in Millimeter. Ein

ausfhrlicher Nachweis der Quellen, denen das Mate-

rial entlehnt worden, ist der Tabelle angehngt. Fr
die Discussion werden jedoch die Werthe fr die

Polargegenden bis etwas unter 60 der Breite nicht

verwendet, da die tgliche Oscillation des Barometers

dort so geringfgig und in ihren Amplituden und

Phasenzeiten so unregelmssig werden, dass sie schwer-

lich dasselbe Phnomen darstellen, und die Berck-

sichtigung der grossen, in nur kurzen Beobachtungs-

epochen wahrgenommenen Schwankungen sehr leicht

zu falschen Schlssen fhren kann.

Eine Zusammenstellung der Werthe A 1( der Phasen-

winkel fr die einmalige tgliche Oscillation zeigt,

dass dieselben bet all im IV. oder I. Quadranten liegen,

d. h. dass die Epoche der einmaligen tglichen Fluth

zwischen 1 1 '/2 h Vormittags und 2 h 20 m Nachts

variirt. Unter 85 Stationen tritt an 61 der Scheitel-

punkt dieser Welle zwischen 4 h und 8 h a. m. und

an 35 zwischen 4 h und 6 ha. m. ein. Der allge-

meine Mittelwerth von A, liegt fast genau bei 300",

d. h. das Maximum der einmaligen tglichen Fluth

der Atmosphre fllt fast genau auf Oh a. m., die

Stunde des durchschnittlichen Wrmeminimums. An

den Thalstationen der Gebirge tritt es schon frher,

an den Ksten- und Gipfelstationen dagegen spter

ein, so dass es an letzteren fast auf die Zeit des

Temperaturmaximums fallen kann. Diese grosse

Vernderlichkeit der Phasenzeiten der einmaligen

tglichen Welle ist ein auffallendes Charakteristicum

dieser Werthe, und gestattet, trotzdem letztere an Orten
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sehr \ ersehiedener Lage gleiche sein knnen, keine

bestimmte Regel aufzustellen; sie weist vielmehr dar-

auf hin, dass die einmalige tgliche Welle vielfltigen

Einflssen unterliegt, was sich einfach dadurch be-

greifen liisst , dass alle meteorologischen Elemente

gleichfalls eine tgliche Periode haben.

Auch die Amplitude der einmaligen tglichen
Welle (a,) weist sehr grosse Verschiedenheiten au

benachbarten Orten und Orten gleicher Breite auf.

Am meisten treten die Eigentmlichkeiten hervor,

dass die Orte in Gebirgstklern grosse, die Orte an

Flachksten in hheren Breiten kleine Amplituden

haben; in niedrigen Breiten haben auch die Ksten-
stationen grssere Amplituden. Diese Eigeuthm-
lichkeiten der Amplitude a, hngen hchst wahr-

scheinlich eben so wie die von Ai in so hohem Maasse

von den tglichen Perioden der brigen meteorolo-

gischen Kiemente ab, dass sie nur zugleich mit diesen

untersucht werden knnen. Verfasser begngt sich,

die grosse Vernderlichkeit von A
t
und aj nachge-

wiesen zu haben.

Die Werthe von A 3 ,
die Phasenzeiten der doppel-

ten tglichen Welle, liegen zwischen viel engeren
Grenzen als die von A^ Der grsste Unterschied

1 etrgt nur l'
/

Stunden. An 72 Orten unter 85

(also bei fast 85 Proc.) tritt die erste Flutb der zwei-

maligen tglichen Welle zwischen 'J
1

/^ h und 10'/.2 h

a. m. ein und fr 53 Orte, d. i. beinahe 63 Proc, liegt

die Constante A 2 innerhalb des Zeitintervalles einer

halben Stunde. Als allgemeiner Mittelweith von A._,

kann 15 n

angenommen werden; es entspricht dies

einer Epoche der ersten Fluth um 9 h 5U m a. m.

Wenn die Stationen nrdlich von 55 u
ausgeschlossen

werden, so vertbeilen sich die Abweichungen von

dem Mittelwerthe vollkommen symmetrisch zu beiden

Seiten desselben. Sucht man die grsseren Verschieden-

heiten auf, so findet mau die grsseren negativen

Abweichungen (Versptungen um etwa l Minuten)

an fast allen Stationen in Westeuropa, hingegen die

grsseren positiven Abweichungen (Verfrhungeu um
10 Minuten) an allen Stationen im Innern und au

der Ostkste von Asien, an der Ostkste Nord-

amerikas und auf der sdlichen Hemisphre. In der

Tropenzone /.'igen sich ktine so grosse Abweichungen;
im Mittel ist die Abweichung positiv und betrgt

3, was einer Verfrhung der Epoche um ti Minuten

entspricht. Im Ganzen kann als nachgewiesen be-

zeichnet werden
,
dass die Epoche der doppelten tg-

lichen Oscillation des Barometers eine hchst bemer-

kenswerthe Constauz auf der ganzen Erde zeigt,

so lange wir den 55. Parallel nicht berschreiten.

Die Amplituden a_> der halbtgigen Luftdruck-

Bchwaukung zeigen schon auf den ersten Blick eine

sehr ausgesprochene Abhngigkeit von der geo-

graphischen Breite; ferner zeigen die wenigen
Hhenstationen auch eine deutliche Abnahme der

Amplituden mit der Seehhe, weshalb Herr Mann
diese beiden Einflsse einer eingehenderen Discussion

unterzogen, Dieselbe ergiebt fr den Einfluss der

Seehhe, dass die Amplituden direct proportional mit

dem Luftdruck abnehmen; ihr Verhltniss zum herr-

schenden Luftdruck bleib) ein constantes. Diese schon

von Bronn aufgestellte Regel ist in den Tropen strenge

richtig und drfte wohl noch bis gegen den 40" sdl.

Breite richtig sein; in hheren Breiten tritt die nor-

male tgliche Oscillation au den (ii birgsstationen immer
mehr gegenber den localen Einflssen zurck.

Der Einfluss der geographischen Breite auf die

Amplitude der halbtgigen Schwankung springt aus

einer diesbezglichen Zusammenstellung der Werthe

sofort ins Auge. Die Grsse a2 nimmt bei zuneh-
mender Breite constant ab. Eine Vergleichuug
der absoluten Schwankungen der Werthe von Aj, A2 ,

a, und a 2 lehrt, dass die Amplitude a t der tglichen

Oscillation, sowohl der ab.-oluten wie der mittleren

Schwankung nach, dreimal vernderlicher ist als die

Amplitude der halbtgigen Oscillation
a._,,

und dass die

Phasenzeiten Ai sogar mindestens sechsmal grsseren

Schwankungen unterliegen, als die Phasenzeiten der

doppelten Oscillation Aj. Da nun neben der Coustanz

der Phasenzeiten bei den halbtgigen Oscillationen

auch die Amplitude eine bedeutend grssere ist, so

darf geschlossen werden, dass die halbtgige Baro-

meter seh w an kung die Haupt er sehe iuun g ist,

whrend die einmalige tgliche Oscillation

ein derselben aufgesetztes, variables Element

ist, das von rtlichen und zeitlichen Einflssen
in hohem Grade abhngig ist.

Herr Hann versucht nun fr die Abhngigkeit
der Amplitude a.j von der geographischen Breite den

entsprechenden mathematischen Ausdruck zu finden.

Die Annahme, von der er zuerst ausgeht, dass die

doppelte tgliche Oscillation ein Analogon der Ebbe

und Fluth sei, findet in der Formel keine Besttigung.
Verfasser muss sich mit einer empirischen Formel

begngen, welche am besten den Beobachtungen ent-

spricht. Mit derselben werden dann Mittelwerthe

berechnet und die Abweichungen von denselben lassen

interessante Einzelheiten erkennen, auf welche hier

aber nicht eingegangen werden kann.

Verfasser untersucht sodann die jhrliche Periode

der Phasenzeiten und Amplituden und constatirt zu-

nchst, dass die Phasenzeiten der einmaligen tgli-

chen Oscillationen (die Werthe A[) derartig von localen

Einflssen in den hheren und mittleren Breiten ab-

hngig sind, dass von einer Aufstellung allgemeiner

Regeln abgesehen werden muss. Die Constante A]

ndert sich im Laufe der Monate bis zum Betrage

von 1H0, also bis zur vollstndigen Umkehrung der

Epochen der Extreme, selbst in vieljhrigen Mitteln;

dies spricht gegen die Annahme, dass die einmalige

tgliche Oscillation ein einlacher Effect des Wrme-

ganges sei, es mssen vielmehr fr den Eintritt der

Phasenzeiten der einmaligen tglichen Welle noch

andere Einflsse bestimmend sein. In niederen Breiten

und an Orten mit grossen tglichen Amplituden
bleiben auch die Phasenzeiten constant; der jhrliche

Gang derselben ist jedoch nicht weiter untersucht.

Die Tabellen fr den jhrlichen (iaug der Ampli-

tude der einmaligen tglichen Oscillation ax zeigen fr
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die einzelnen Breitenzonen bestimmte Eigentmlich-
keiten, welche sich im grossen Ganzen dahin zusammen-

fassen lassen, dass dieser Gang ziemlich berein-

stimmend ist iu den anssertropischen Breiten und

dann wieder innerhalb der Tropenzone: In den ge-

mssigten Breiten findet man ein Sommer - Maximum
nnd ein Winter- Minimum

;
das erstere weicht mit

abnehmender Breite mehr gegen das Frhjahr zurck

und fllt auf April und Mai; dabei entwickelt sich

die Tendenz zu einem zweiten Maximum im Herbst

und einem secundren Minimum im Sommer. In der

Tropenzone nrdlich und sdlich vom Aequator wird

das Sommerminimum zum Hauptminimum; daneben

findet man das Hauptmaximum im April, sdlich vom

Aequator im October. Im Einzelnen freilich bemerkt

man sehr grosse Unregelmssigkeiten ,
deren Erkl-

rung detaillirtere Untersuchungen erheischen wrde.

Die jhrliche Periode der Amplituden der halb-

tgigen Oscillation des Barometers a-, zeigt in den ein-

zelnen Gruppen der Stationen und in den Mitteln

derselben eine grosse Regelmiissigkeit, deren hervor-

stechendster Charakterzug die doppelten Maxima
zur Zeit der Frhlings- und llerbst-Aequinoc-
tien sind, welche also im Zusammenhang stehen mit

dem Stande der Sonne am Aequator. Zugleich aber

zeigt sich, dass die Amplitude a.> auf beiden Hemisphren
im Juni viel kleinere Werthe hat, als im December,

dass also noch eine zweite Periode existirt, deren

Maximum mit der Zeit der Sonnennhe, und

deren Minimum mit der Zeit der Sonnenferne

correspondirt. Es ist dies jene Periode, deren

Constatirung der anfngliche Hauptzweck der ganzen

Abhandlung war. Was wir aber nicht erwartet

haben, ist, dass die Maxima zur Zeit der Aequi-
noctien viel strker ausgeprgt sind, als das

Maximum zur Zeit der Sonnennhe, und dass diese

Maxima eigentlich die Haupterscheinung im jhrlichen

Gange der Amplitude a> vorstellen. Diese Eigen-

thmlichkeiten des jhrlichen Ganges der Amplitude
der doppelten tglichen Oscillation des Barometers

sind, weil sie mit solcher Schrfe und Bestimmt-

heit an allen Orten hervortreten, fr eine knftige
Theorie der tglichen Luftdrucksclnvankung gewiss von

grsster Bedeutung." Auf die numerische Auswer-

thung der Coefficientcn dieser jhrlichen Periode der

Amplitude a2 kann hier nur kurz hingewiesen werden.

Was endlich den jhrlichen Gang der Phasen-

zeiten der halbtgigen Barometerschwankungen der

Werthe A 2 betrifft, so ergeben die bezglichen Ta-

bellen, dass im Winter in beiden Hemisphren eine

Verfrhung des Eintrittes der Phasenzeiten beobach-

tet wird, in den brigen Jahreszeiten, namentlich im

Sommer, eine Versptung. Auf der nrdlichen Land-

Hemisphre ist dieser Einfluss der Jahreszeiten auf

die Phasenzeiten viel strker ausgeprgt, als auf der

sdlichen Wasser -
Hemisphre. Denselben Gang

zeigen die Phasenzeiten im quatorialen Theile der

Oceane; vom December bis Februar tritt die Fluth

um circa 10 Minuten frher ein, vom Juni bis August
um fl Minuten spter. Ueberall zeigt sich also eine

wenn auch geringe Abhngigkeit der Phasenzeiten

der halbtgigen Oscillation von der Jahreszeit.

Zum Scbluss fgt Herr Hann noch einige Be-

merkungen ber das dritte Glied der harmonischen

Reihe hinzu. Obwohl die Grsse dieser dreimaligen

tglichen Oscillation so klein ist, dass die ganze

Amplitude kaum 0,1 mm erreicht, ist die grosse Ueber-

einstimmung der Werthe A
:!

und a
;j

an allen Orten

sehr auffallend; unter allen Breiten stimmen die Con-

stanten A
:l
und a>, sehr nahe iiberein. Die jhrliche

Periode von A 3 ist eine sehr ausgeprgte, aber wegen
ihrer localeu Verschiedenheit schwer festzustellen.

Hingegen zeigt die jhrliche Periode der Amplitude
a

:1
wieder eine merkwrdige Uebereinstimmung an

allen Orten, merkwrdig wegen der Kleinheit des

Werthes und wegen der Abhngigkeit von den Jahres-

zeiten. Die jhrliche Amplitude ist so gross, dass

die Maxima selbst im Durchschnitt fnf- bis sechsmal

grsser sind, als die Minima. Die dreimalige tg-
liche Oscillation verschwindet fast ganz im Frhjahr
und Herbst beider Hemisphren, erreicht im Winter

ihr grsstes, und im Sommer ein zweites kleineres

Maximum. Diese Gleichmssigkeit in dem jhrlichen

Gang einer so kleinen Grsse zeigt, dass auch das

dritte Glied der periodischen Reihe nicht der blosse

Ausdruck von zuflligen rtlichen und zeitlichen

Modifikationen der Haupterscheinung ist, sondern ein

reeller Constituent der tglichen Barometerschwan-

kung.

J. und P. Curie: Elektrische Ausdehnung des

Quarzes. (Journal de Physique, 1889, Sei-. 2,

T. VIII, p. 149.)

Nachdem vor einer Reihe von Jahren (1881) die

Herren Curie ihre interessanten Untersuchungen
ber die piezoelektrischen Erscheinungen, ber die Be-

ziehungen zwischen Druck und Elektricitt in Kry-

stallen
, publicirt hatten, wurde bald darauf von

Lippmann in einer theoretischen Untersuchung
ber die Anwendungen der Fundamentalstze von der

Erhaltung der Energie auf die Elektricittslehre ge-

zeigt, dass aus den Erscheinungen der Piezoclektricitt

sich theoretisch sowohl die elektrische Ausdehnung
des Quarzes, als auch die Grsse, der Sinn und die

Natur des Phnomens vorhersagen lasse. Die seit-

dem angestellten Experimente des Herren Curie

galten nun der Aufgabe, diese Theorie zu besttigen

und durch numerische Feststellungen die Richtigkeit

der Theorie zu erweisen. Die betreffenden Versuche

haben nicht bloss das Interesse, dass sie die Conse-

quenzen einer so allgemein anwendbaren Theorie

verificiren
,
sondern auch das einer weiteren Verwer-

thung der Resultate fr hnliche Fragen, so dass

eine ausfhrlichere Besprechung angezeigt erscheint.

Die Erscheinungen der Piezoelektricitt der Kry-

stalle sind im Allgemeinen folgende: Denken wir

uns ein rechtwinkliges Parallelepiped aus Quarz,

dessen vier Kanten von der Richtung AU einer der

elektrischen Achsen parallel sind, und dessen vier

Kanten A C der optischen Achse parallel sind. Com-
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i'JiUrische Aze

primirt man nun ihn Krystall senkrecht zu den

Flchen ABC und DEFG, bt man also eine Kraft

aus in dem Sinne der elektrischen Achse, so erhalt

man eine Elektricitts-Fut-

wickelung auf diesen Flchen,
die gegeben ist durch die

Formel q = Kf, wo q die

Fl ektricitts-Futwickeluug, /
die Kraft und K die piezo-

elektrische Constante ist.

Die Beobachtung zeigte,

dass eine Kraft von 1 kg bei

directer Einwirkung unter die-

sen Bedingungen eine Elektri-

cittsmenge liefert, welche eine

Kugel von 16,6 cm Durch-

messer auf das Potential eines

Volt bringen kann. Hieraus ergiebt sich die Con-

stante K in absoluten elektrostatischen Einheiten

C. Gr. S. gleich 6,32 X 10 . Dieser Entwickelung
von I'iezoelektricitt entspricht umgekehrt bei elek-

trischer Ladung der Flchen in der Richtung der

elektrischen Achse eine Ausdehnung =KV= 6,32

X 10 V, wo V die Potentialdifferenz der beiden

Flchen bedeutet. Diese in Centimeter ausgedrckte

Grsse, welche von den Dimensionen des Krystalls

ganz unabhngig ist, ist fr die verfgbaren Span-

nungen ungemein klein; fr F = 1-4,8, oder etwa

4400 Volts eine Spannung, welche einem Funken

von 1 mm Lnge in Luft entspricht ist d = 0,935

X 10~
C

,
oder 0,00935 fi (Tausendstel Millimeter).

Comprimirt man den Krystall senkrecht zu den

Flchen ADBF und CEG, also in der Richtung der

optischen Achse, so tritt keine Elektricittsentwicke-

lung auf. Umgekehrt, wenn mau eine beliebige

elektrische Spannung an der Oberflche des Kry-
stalls erzeugt, so ndert sich die optische Achse nie-

mals.

Wenn man endlich den Krystall in einer Rich-

tung, die sowohl zur optischen, wie zur elektrischen

Achse senkrecht ist, zusammendrckt, d. h. senkrecht

zu den Flchen ADEC und BFG, so folgt eine

Elektricitts- Entwickelung auf den Flchen AB G
und DFGE, die zur elektrischen Achse senkrecht

sind. Diese Elektricitts-Entwickelung hat entgegen-

gesetztes Vorzeichen zu der, welche eine Compression
in der Richtung der elektrischen Achse ergeben wrde,
und wird ausgedrckt durch die Formel g= KfJL/e,
in welcher Formel q, K und/ die obige Bedeutung
haben, L die Lnge AB des Parallelepipeds senk-

recht zur optischen und elektrischen Achse und e die

Lnge A D parallel zur elektrischen Achse bedeutet.

Stellt man umgekehrt eine elektrische Potential-

differenz her zwischen den beiden Flchen ABC
und I)EF G

,
die senkrecht zur elektrischen Achse

stehen, so strebt der Krystall in der Richtung, die

senkrecht zu der optischen und elektrischen Achse

ist, sich auszudehnen oder sich zusammenzuziehen;
die Wirkungen sind gegeben durch die Formel

= KVL/e, entsprechend den obigen Formeln.

In diesem Falle hngt die Erscheinung von zwei

Dimensionen des Krystalls ab und man kann sie be-

trchtlich verstrken, wenn man eine Quarzplatte

nimmt, welche in der Richtung der elektrischen Achse

(AD) sehr dnn und in der Richtung senkrecht zu

der optischen und elektrischen Achse (AB) sehr lang ist.

Kurz also, wenn man eine Poteutialdifferenz her-

stellt zwischeu zwei zur elektrischen Achse senkrechten

Flchen des Quarz- Parallelepipeds, dann deformirt

sich das letztere; die optische Achse behlt immer eine

unvernderliche Lnge, die beiden anderen Dimen-

sionen aber ndern sich. Bei einer bestimmten Rich-

tung der elektrischen Spannung coutrahirt sich die

elektrische Achse und die Richtung senkrecht zur

optischen und elektrischen Achse dehnt sich aus. Bei

einer Spannung im entgegengesetzten Sinne dehnt

sich die elektrische Achse aus und die andere coutra-

hirt sich.

Die Aufgabe, welche die Herren Curie sich

stellten, war nun darauf gerichtet, die Ausdehnung
in der Richtung der elektrischen Achse so zur Dar-

stellung zu bringen, dass sie auch inessbar werde.

Sie versuchten dies auf drei verschiedenen Wegen.
Die Grsse, um die es sich hier handelt, ist nach

obigen Formeln sehr gering; bei einer Potentialdiffe-

renz = 1, welche etwa 300 Volts entspricht, betrgt
die Ausdehnung des Quarzes in der Richtung der

elektrischen Achse 0,000632 ^i, und selbst bei einer

Potentialdifferenz von 14,8, entsprechend 4400 Volts,

erreicht diese Ausdehnung nur 0,00935 (l, einen

schwer sieht- und nachweisbaren Werth.

Der erste Weg, der zum Nachweise dieser kleinen

Grsse eingeschlagen wurde und eine allgemeinere

Anwendung finden knnte, bestand darin, dass der

Lngennderung des untersuchten Quarzprismas ein

absoluter Widerstand entgegengesetzt wurde, so dass

statt einer Lngennderung nur eine Drucksteige-

rung resultirte
;

dieselbe wrde
,
wenn das Prisma

eine Grundflche von 1 ijcm htte und die Ausdeh-

nung ein Milliontel der Lnge betragen wrde, 1kg
ausmachen. Ein empfindliches Manometer, welches

die Schwankungen des Druckes misst, misst also

damit die bei freier Beweglichkeit des festen Krpers
sonst eintretende Lngennderung. Als empfindliches
Manometer wurde nun ein piezoelektrischer Quarz

benutzt, dessen zur elektrischen Achse senkrechte

Flchen mit Metallblttern belegt und zu einem Qua-
drantelektrometer abgeleitet waren. Es scheint ber-

flssig, hier genauer die Einrichtung des Apparates
zu beschreiben; nur kurz sei angefhrt, dass ein

grsseres Quarzprisma, dessen belegten Flchen die

erforderliche Spannung von einer II oltz' seilen Ma-

schine zugefhrt werden konnte, neben anderen iso-

lireuden Quarzplatten mit einer solchen, die in

angegebener Weise mit einem Quadrantelektrometer

verbunden war, gemeinschaftlich in einem soliden

Rahmen von Bronze so zusammengepresst war, dass

eine Ausdehnung irgend eines Theils unmglich
wurde. Die Elektrisiruni,' des einen Quarzstckes
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erzeugte dann nicht eine Ausdehnung desselben, son-

dern eine Compression der brigen Platten, und diese

Compression des Quarzes war am Elektrometer be-

merkbar. Der Versuch entsprach vollkommen den

gehegten Erwartungen. Mit der Ladung des einen

Quarzprismas begann das Elektrometer Ausschlge
zu zeigen, welche von der Richtung der Ladungen

ganz unabhngig waren. Messungen waren nach

dieser Methode jedoch nicht mglich, weil die elasti-

schen Eigenschaften des Apparates ganz unbekannt

waren.

Die Versuche konnten in gleicher Weise an Tur-

malinprismen statt eines solchen aus Quarz mit Er-

folg angestellt werden. Die Empfindlichkeit dieses

neuen Manometers" ist so gross, dass auch Druck-

unterschiede deutlich erkennbar sind, welche durch

ein Prisma erzeugt werden, das bei ungehinderter

Bewegung sich um 0,0001 ,u etwa ausdehnen wrde.

Die Verfasser vermuthen, dass mit diesem Apparat
sehr passend die Ausdehnungen oder Contractionen

sich werden nachweisen und messen lassen
,
welche

durch die Magnetisirung fester Krper hervorgebracht

werdeu.

Die zweite Methode, die ungemein geringen Aus-

dehnungen des Quarzes anschaulich zu machen und

zu messen, bestand darin, dass die elektrische La-

dung an den Flchen, welche sowohl zur optischen

wie zur elektrischen Achse senkrecht sind, erfolgte,

und da in diesem Falle die Dimensionen des Quarz-

prisraas von Einfluss sind, whlten Verfasser die-

selben derartig, dass die einer Ladung von 1 mm
Funkenweite entsprechende Ausdehnung den Werth

0,935 fi erreichte. Diese Ausdehnung wurde durch

einen laugen Hebelarm
,
an dessen Ende eine kleine

Scala unter einem Mikroskope sich befand, ver-

grssert und messbar gemacht. Die ausgefhrten

Messungen ergaben Werthe
,
welche mit den berech-

neten ziemlich gut bereinstimmten.

Die dritte Methode, die elektrische Ausdehnung
wahrnehmbar und messbar zu machen, bestand in

einer Anordnung, welche den Breguet'schen Metall-

thermometern zu Grunde liegt. Aus einem Quarz-

blocke wurden senkrecht zur elektrischen Achse zwei

parallele Quarzplatten geschnitten in Form eines

langen Rechtecks; die Breite der Platten war parallel

zur optischen Achse und die Lnge zu beiden Achsen

senkrecht. Beide gleiche Platten wurden gleich-

massig bis auf 0,01 mm Dicke abgeschliffen und

dann mit Canadablsam an einander derartig geklebt,

dass die beiden elektrischen Achsen entgegengesetzt

gerichtet waren. Diese Doppelplatte wurde versil-

bert, und wenn man die beiden versilberten Flchen

lud, strebte die eine Platte sich auszudehnen, die

andere sich zusammenzuziehen; die Folge war eine

Krmmung der Doppelplatte, die mit Hilfe eines

Hebels und einer Scala unter dem Mikroskop leicht

gemessen werden konnte, wenn das eine Ende der

Doppelplatte fixirt, das andere Ende mit dem Hebel

frei beweglich war. Diese Doppclplatten sind nach

den ausgefhrten Messungen sehr gute Elektrometer

fr hohe elektrische Spannungen. Bei einer Dicke

von '

^ 1 1 1 tu knnen sie Spannungen von 5 bis 1000

oder 1500 Volts messen und bei einer Dicke von

1 mm knnen sie zu Messungen von 200 bis 50 000

Volts verwendet werden. Die erst.jre Empfindlich-
keit ist geeignet zur Messung von Potentialdiffe-

renzen der Batterien aus Sulen, Accuinulatoren und

von Dynamomaschinen mit coutiuuirlichen Strmen
;

die zweite Empfindlichkeit eignet sich zur Messung
der hohen Potentiale, wie sie von den elektrosta-

tischen Maschinen geliefert werden.

E. Maupas: Experimentelle Untersuchungen
ber die Vermehrung der ciliaten Infu-

sorien. (Archives de Zool. exp. et gen. 1888, 2. Ser.

T. VI, p. 165.)

Die vorliegende, ausfhrliche Abhandlung (eine

kurze Notiz ber die vorlufige Mittheilung des Ver-

fassers haben wir Rdsch. II, 228 gebracht) enthlt

ausser den auf die Vermehrung der Infusorien bezg-
lichen Angaben auch vielfache interessante biologische

Beobachtungen, welche zusammen mit den wichtigen

Hauptergebnissen die Arbeit als recht lesenswert!)

erscheinen lassen und eine eingehendere Besprechung

derselben erheischen. Schon seit lngerer Zeit hat

sich der Verfasser mit dem Studium der Infusorien

beschftigt und dabei besonders die Fortpflanzungs-

erscheinungen derselben ins Auge gefasst. Dabei er-

schien ihm als fhlbarer Mangel, dass die von seinen

Vorgngern angestellten Beobachtungen meist mehr

zuflliger Natur waren. Man hatte bisher weniger

darauf geachtet, Infusorien lngere Zeit hindurch un-

ausgesetzt zu beobachten und die Vernderungen zu

studiren, welchen sie mglicher Weise in dieser Zeit

unterliegen. Auf eine derartige Untersuchung war

nun das Augenmerk des Verfassers gerichtet. Es

galt, einzelne Individuen verschiedener Arten zu iso-

liren und sie weiter zu zchten, indem man tagtg-
lich die aus ihnen hervorgegangenen Kolonien einer

genauen Beobachtung unterzog.

Der Verfasser beschreibt eingehend die Methoden,

mittelst deren er die Infusorien isolirte und unter

mglichst gnstigen Lebensbedingungen zchtete.

Die Zchtung geschah auf dem Ohjecttrger und unter

dem Deckglas, also in mikroskopischen Prparaten

gewhnlicher Art. Die gebruchlichen, feuchten

Kammern, aus einer ber dem befeuchteten Teller

umgestrzten Glasglocke bestehend, erwiesen sich ihm

nicht geeignet, da er den weiten Luftraum als strend

empfand. Um das rasche Verdunsten des auf dem

Ohjecttrger befindlichen Wassers zu verhindern,

brachte er die Ohjecttrger in eine flache Schale,

deren Boden mit Sand bedeckt war. In letzteren

wurden Glastafeln gesteckt, deren Kante ziemlich so

hoch empor reichte, wie der Rand des Gefsses. Auf

die Kanten je zweier Glasscheiben wurden die Oh-

jecttrger gelegt, das Gefss bis dicht unter die

Objecttrger mit Wasser angefllt und mit einer

Glasscheibe bedeckt. So war der Luftraum zwischen

dem Wasserspiegel und der bedeckenden Glasscheibe
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nur noch ein sehr geringer, and da er mit Wasser-

dainpf gesttigt war, wurde das Verdunsten des

Wassers aui lern Objecttrger verhindert. Bei seinen

Experimenten bediente sich Herr Maupas nur des

Regenwassers. Natrlich musste den isolirten

Infusorien auch Nahrung dargeboten werden, und

diese Mar insofern verschieden einzurichten, als es

der Verfasser mit Pflanzenfressern oder Fleischfressern

unter den Infusorien zu thun hatte. Die letzteren

nhren sieh von anderen Infusorien, und um ihnen

stets geeignete Nahrung zu verschaffen, legte Herr

Maupas besondere Zueilten von Infusorien au. Er

benutzte hierzu ein kleines Infusorium, Cryptochilum

nigricans;, welches sich leicht zchten lsst, da es

selbst zu den Pflanzenfressern gehrt. Ebensowohl

eignet sich ein anderes Infusorium, Colpidiuin colpoda,

zu diesem Zweck. Durch diese Kolonien war er stets

im Besitz passender Nahrung, mit welcher er die

Fleischfresser ftterte. Die Pflanzenfresser ernhrte

der Verfasser durch Abkochungen von Mehl in

Regenwasser, womit sich auch solche Infusorien

zchten lassen, welche, wie z. B. Stylonichia, omnivor

sind. Ausserdem empfiehlt Herr Maupas auch Rein-

kulturen von Bacterien als wahrscheinlich fr die

Ernhrung der herbivoren Infusorien geeignet, ob-

wohl er selbst Versuche nach dieser Richtung nicht

angestellt hat. Neben den niederen Pilzen sind es

besonders einzellige Algen, welche den pflanzenfres-

senden Infusorien zur Nahrung dienen. Der Ver-

lasser hebt hervor, dass bei den Infusorien, in hn-

licher Weise wie bei den hheren Thieren
,

die

einzelnen Species auf eine bestimmte Art der Nahrung

angewiesen seien nnd nicht ohne Unterschied alles

sich gerade Darbietende annehmen. Es ist dies schon

bedingt durch die bei den einzelnen Infusorien sehr

verschiedenartige Ausbildung des Mundes und der

ihn als Hilfsorgane fr die Nahrungsaufnahme um-

gebenden Wimpern. Die einen, besonders festsitzende

Formen, erregen mit den ihnen zukommenden, zarten

Wimpern und Meinbranelleu einen Strom, vermge
dessen sie die im Wasser vertheilten Krper in die

Mundtiimng strudeln, whrend die anderen, frei

herumstreifenden auf die Jagd nach Beute ausgehen,
diese mit ihren starken Cilien betasten und sie ver-

schlingen, wenn sie ihnen als geeignet erscheint.

Anschaulich schildert der Verfasser den Kampf
ums Dasein ,

wie er sich in dem mit Infusorien ver-

schiedener Art besetzten Aquarium entspinnt. Die

herbivoren Arten machen sich gegenseitig die vorhan-

dene Nahrung streitig, indem die grsseren Arten

die kleinereu verdrngen. Alle sind sie jedoch den

Omnivoren und Fleischfressern unterlegen, welche

.jene direct angreifen und bald die ( Iberhand gewinnen.
Der Verfasser beobachtete verschiedentlich, wie klei-

nere, aber besser bewehrte Infusorien die grsseren
anfallen und bezwingen.

Seine \ ersuche unternahm Herr Maupas in der

Weise, dass er die Prparate in der schon oben be-

sprochenen Weise in der feuchten Kammer unterbrachte

und sie jeden Tag zur gleichen Stunde untersuchte.

Das zuerst isolirte Individuum, das womglich einem

Conjugationspaar entstammte, wurde auf diese Weise

regelmssig beobachtet und seine Vermehrung genau
controlirt. Die Befunde wurden notirt und es wurde

gleichzeitig auch auf die Temperatur geachtet. Ueber

die Individuenzahl, die Anzahl der innerhalb 24 Stun-

den stattfindenden Tlieilungeu und endlich die Summe
der Theilungsstadien (vom Beginn des Versuchs an)

wurden vom Verfasser regelmssige Listen gefhrt.
So beobachtete Herr Maupas 20 verschiedene Infu-

sorienarten, acht davon whrend mehrerer Monate,

vier einen Monat und acht andere zwei Wochen

lang. Wenn die Vermehrung einer Kolonie bis zu

einer gewissen, nicht mehr leicht zu controlirenden

Auzahl (etwa bis zu 100 Individuen) fortgeschritten

war, wurde von dieser Kolonie abermals ein Indivi-

duum isolirt und mit diesem der Versuch auf die

gleiche Weise fortgesetzt.

Bei diesen Versuchen fand der Verfasser, dass die

Flligkeit der Vermehrung bei den einzelnen Infu-

sorien eine sehr verschiedenartige ist. Indem er die

Intensitt die Vermehrung einer Form (Glaucoma

scintillaus) als Einheit annimmt, findet er dieselbe

bei anderen Formen steigend, bis bei Spirostomum
teres der zehnfache Werth erreicht ist. Dieses ver-

schiedenartige Verhalten schreibt er an erster Stelle

dem temperament particulier des especes" zu, sodann

ihrer Anpassungsfhigkeit an die Ernhrungsweise,
der Qualitt und Quantitt der Nahrung und endlich

der Temperatur. Die Temperatur ist von grsserem
Einfluss auf den Vorgang der Theilung, als man

glauben sollte, whrend das Licht nach des Verfassers

Erfahrung ohne allen Einfluss za sein scheint. Infu-

sorien, die er in vlliger Dunkelheit hielt, vollzogen
ihre Theiluugen in gleicher Weise und Zahl wie die

belichteten. Die mittlere Temperatur, welche fr die

Vermehrung am geeignetsten scheint, ist die von

ca. 20 IJ C.
,
doch geht dieselbe bei einigen Infusorien

hher, so bei Stylonichia pustulata bis 25" und 2(i l)

.

Bei dieser Temperatur theilt sich das genannte Infu-

sorium fnfmal binnen 24 Stunden. Ks ist nicht

ohue Interesse, einer Berechnung zu folgen, welche

der Verfasser ber die Menge der Theiluugen und der

daraus resultirenden Individuenzahl anstellt. Gegen
Ende des 5. Tages wrde ein Individuum im Stande

sein, Kl Millionen Nachkommen zu erzeugen; gegen
die Mitte des 7. Tages wrden deren schon 10 Mil-

liarden erzeugt sein und diese reprsentiren ein Ge-

wicht von einem Kilogramm, so dass ein Infusorium

in 6y2 Tagen ein Kilogramm Protoplasma erzeug!

haben wrde.
Der Mangel an Nahrung bt insofern einen Ein-

fluss auf die Vermehrung der Infusorien aus, als sich

dieselben zwar weiter theilen, aber nach der Thei-

lung nicht wachsen, infolgedessen also immer kleiner

werden. Indem Herr Maupas gewissen Infusorien

verschiedenartige Nahrung zufhrte, vermochte er

ihre ussere Gestaltung in eigentmlicher Weise zu

verndern. Wurden Individuen von Onychodromus

grandis, einem Fleischfresser, mit grossen Infusorien
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gefttert, so wuchsen sie bedeutend
,
whrend sie bei

der Ernhrung mit weniger umfangreichen Infusorien

kleiuer blieben. Ausser in der Grsse gaben sich an

solchen Individuen sogar Unterschiede in der Be-

wimperung zu erkennen. Herr Mannas vergleicht
diese Gestaltsvernderungen mit denjenigen, welche

sich an Artemia saliua, einem in salzigem Wasser

lebenden Krebs, dadurch hervorrufen lassen, dass

man den Salzgehalt des Wassers verndert. Herr

Gruber, welcher die Untersuchungen des Verfassers

einer kritischen Besprechung unterzieht 1

), wendet

dagegen ein
,

dass die Gestaltsvernderungen jener

Infusorien nicht durch die Art, sondern durch die

grssere oder geringere Menge der Nahrung veran-

lasst sein mchten. Es mchten die Vernderungen
einfach durch Nahrungsmangel hervorgerufen sein.

Herr Gruber giebt gelegentlich seiner Besprechung
der Maupas'schen Arbeit au, dass er selbst Versuche

augestillt habe, um die Vernderungsfhigkeit des

Protozoen-Organismus durch ussere Einflsse zu er-

weisen. Dazu whlte er ein Sonnenthierchen, Acti-

nophrys sol, welches sowohl im Meere wie im sssen

Wasser lebt. Die marine Variett weist ein dichtes,

krniges Protoplasma auf, dasjenige der im Sss-

wasser lebenden Art ist sehr vacuolenreich. Durch

Zufhren von Ssswasser nimmt die marine Form
das Aussehen der Ssswasserform an und lsst sich

dann durch abermaliges Ueberfhren in Seewasser

wiederum in die marine Form zurck verwandeln.

Aebnliches beobachtete Herr Gru her bei einer marineu

Ambe. Erklrt wrden die abweichenden Zustnde
durch verschiedenartiges Eindringen des See- und

Salzwassers iu das Protoplasma des Thieres. Es

handelt eich also hier vorlufig nicht um bleibende

Aenderungen der Art, sondern nur um vorber-

gehende Zustnde. Diese knnten aber zu bleibenden

werden , wenn die Aenderung der Existenzbedin-

gungen zu einer dauernden wird und der Organismus
sich diesen anzupassen vermag. Doch kehren wir

nach dieser Ausschweifung wieder zum eigentlichen
Thema des Verfassers, der Vermehrungsweise der

Infusorien, zurck.

Nach einer vielfach angenommenen Ansicht tritt

nach einer lngeren Reihe auf einander folgender Thei-

lungen die Vereinigung je zweier Individuen auf, ein

Vorgang, den man als Conjugation bezeichnet. Nach-

dem sie einige Zeit vereinigt waren, trennen sich die

Thiere wieder. Die Bedeutung des Vorganges hat

man darin gesehen, dass derselbe gewissermaassen
eine Verjngung der Thiere darstelle, und man hat

ihn mit dem Geschlechtsact verglichen, wie er auch

bei den mehrzelligen Thieren, die sich ungeschlecht-
lich vermehren, nach einer bestimmten Zeit eintritt.

Nach der Conjugation, nahm man an, solle die

Vermehrung durch Theilung eine intensivere sein;

allmlig solle sie dann an Intensitt abnehmen, bis

abermals eine Conjugation eintrte. Diese Auffassung

') A. Gruber: Biologische Studien an Protozoen.

Biolog. Centralblatt, lss, Bd. IX, S. 14.

konnte Maupas durch seine Untersuchungen nicht

besttigen. Er bemerkte, dass die Theilungen vor

und nach der Conjugation immer in gleichen Inter-

vallen auf einander folgeu, hchstens beeinflusst durch
die Schwankungen in der Temperatur. Nichtsdesto-

weniger ist die Annahme richtig, dass die Vermeh-

rung der Infusorien durch Quertheilung sich nur bis

zu einer bestimmten Grenze fortzusetzen vermag.
Dies wird durch die Untersuchungen des Verfassers

besttigt und darin liegt ein wichtiges Ergebniss
derselben. Herr Maupas zeigt, wie nach einer

lngereu Reihe von Quertheilungen Vernde-
rungen am Krper der Infusorien auftreten,
die er als senile Degeneration bezeichnet. Die

Erscheinungen der senilen Degeneration machen sich

in zweierlei Weisen geltend, welche der Verfasser als

morphologische und physiologische Degenerations-

erscheinungen bezeichnet. Die ersteren bestehen in

Rckbildungen des usseren Krpers und seiner An-

hnge, sowie in Umformungen des Kernes. Vor
Allem bemerkbar macht sich die Verkleinerung des

Krperumfanges im Laufe der Generationen. Mit ihr

kann sich eine Verminderung der Wimperzahl und
Schwinden einzelner Partien verbinden. Damit steht

in Zusammenhang, dass die Beweglichkeit der Thiere

vermindert wird und auf diese Weise die Fhigkeit
verloren geht, sich in gleich gnstiger Weise zu er-

nhren, wie das die frhereu Generationen im Stande

waren. So macht die Atrophie immer weitere Fort-

schritte. Der zur Nahrungsaufnahme dienende Apparat
erfhrt immer grssere Rckbildung, so dass er

schliesslich nicht mehr zu funetioniren vermag. Da-

durch sind die Thiere auf den Aussterbeetat gesetzt.

Die Degenerationserscheinungen verlaufen natur-

gerass bei den einzelnen Arten in verschiedener

Weise und so verhlt es sich auch in Bezug auf die

Umwandlungen, welche der Kern whrend derselben

durchmacht. Wo die Kerne aus einem einzigen

grsseren Stck bestehen, schnren sie sich ein und
zerfallen in mehrere Theilstcke. Dieses Verhalten

kann in gleicher Weise den Makro - wie den Mikro-

nucleus betreffen. Bei Formen
, deren Nucleus aus

mehreren Theilen besteht, fllt diese Trennung weg
und er stellt nur einen klumpigen Krper dar, welcher

schon durch das Auftreten von Vacuolen in seinem

Inneren und durch den Mangel der Frbbarkeit seinen

degenerirten Zustand verrth.

Wenn nicht ein Vorgang eintritt, welcher der

Degeneration Einhalt thut, ist es zweifellos
,
dass die

so weit rckgebildeten Infusorien dem Untergange
verfallen sind. Ausser dem Makro- und Mikronucleus,
die wir berechtigt sind, als wichtigste Theile des Iufu-

sorienkrpers anzusehen, unterliegen auch die Organe
der Bewegung und Nahrungsaufnahme der Degenera-

tion, und dadurch wurde dem Krper die Fhigkeit zu

weiterer Existenz genommen; er stirbt ab. In con-

,tinuirlichem Altern ist das Infusorium zwar
nicht an einem Individuum, sondern in einer

Aufeinanderfolge von Generationen zu dem
natrlichen Tode gelangt. Somit tritt Herr
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Maupas fr den Tod in Folge des Alterns ein, wie

wir ihn bei den mehrzelligen Thieren kennen. Die

Aufeinanderfolge der Generationen wrde
nach Maupas den Zellgenerationen gleich zu

setzen sein, welche im M e t a z o e n k r p e r vom

Anfang der Ent wickeln ng bis zum Lebens-
ende auseinander hervorgehen. Herr Maupas
stellt sich durch seine Auffassung in Gegensatz zu

der Lehre von der Unsterblichkeit der Einzelligen,

welche von anderer Seite, und zumal von Weis-
niiiuii, vertreten worden ist. Bei den einzelligen

Thieren, sagte man, bleibt die Materie in hnlicher

Weise wie das Keimplasma der Mehrzelligen stets

erhalten, da sie sich fortgesetzt durch Theilung ver-

mehrt. Selbstverstndlich muss dabei von den durch

zufllige Umstnde zu Grunde gehenden Individuen

abgesehen werden. Herr Maupas meint hingegen,
dass auch bei den Iufusorien wie bei den Mehrzelligen
eine Abnutzung des Krpers und demnach ein natr-

licher Tod stattfinde. Auf Entgegnungen und Zu-

stimmungen, welche den Ausfhrungen des Verfassers

in rascher Folge zu Theil geworden sind, soll noch am
Schlsse dieser Besprechung kurz eingegangen werden.

Es ist hervorzuheben, dass Herr Maupas seine

fr die Infusorien gewonnenen Befunde nicht auf die

brigen Einzelligen bertrgt. Die senile Degene-
ration, welche bei den Infusorien durch den immerhin

schon complicirten Krperbau bedingt sein kann,

braucht bei den einfacher gestalteten Einzelligen

nicht mit Notwendigkeit einzutreten.

Ein wichtiger Punkt bleibt noch zu besprechen

brig. Wenn die Infusorien in P'olge allmliger

Abnutzung ihres Krpers dem Tode verfallen sind,

nachdem sie eine Reihe von Generationen hinter sich

haben, so wrde die Art aussterben, wenn nicht ein

anderes Moment hinzutrte, welches sie vor gnz-
lichem Verfall bewahrt. Dieses besteht in dem schon

oben erwhnten Vorgang der Conjugation oder der

geschlechtlichen Verjngung, wie sie der Verfasser

nennt, durch welche der durch Abnutzung des Krpers
hervorgerufene Niedergang des Organismus aufge-
halten und dem letzteren neue Lebenskraft mitge-
theilt wird. Ueber das Wesen des Conjugationsvur-

ganges, den er jetzt noch nicht behandelt, verspricht
der Verfasser in seiner nchsten Arbeit Mittheilung
zu machen. Bekanntlich sind die Vorgnge der

Conjugation auch schon frher, zumal von Btschli
und Gruber, studirt worden, welch letzterer Forscher

zeigte, wie whrend der Conjugation die sogenannten
Nebeukerne beider Thiere sich in eigentmlicher
Weise umformen und an einander legen, woraus

vielleicht auf einen Substanzaustausch oder eine ander-

weitige Einwirkung, welche die beiden conjngirenden
Individuen aufeinander ausben, zu schliessen ist. Es
steht zu hoffen, dass die angekndigte Mittheilung
des Verfassers ber diese ebenso wichtigen wie inter-

essanten Erscheinungen weitere Aufschlsse bringeu
wird.

Die gegen Weismann gerichteten Ausfhrungen
des Verfassers, welche dahin gehen, die von diesem

Forscher vertretene Unsterblichkeit der Einzelligen"
in Abrede zu stellen, erfahren iu einem neueren

Heft von Bronn's Klassen und Ordnungen des Thier-

reiches durch Herrn Btschli eine gnstige Bespre-

chung. Herr Btschli hatte schon frher hnliche

Ansichten ausgesprochen. Auch er ist entschieden

der Meinung, dass die Infusorien keiner unbegrenzten

Vermehrung fhig sind, sondern sterben, wenn keine

Conjugation eintritt. Der Tod ist demnach auch

keine erst vou den Metazoen erworbene, vorteilhafte

Einrichtung, sondern von den Einzelligen auf die

Metazoen berkommen. Die Beschrnkung der Con-

jugation auf gewisse Zellen, die Fortpflanzungszellen,
fhrt fr die brigen nothweudig das allmlige Zu-

grundegehen mit sich
,

ebenso wie die Einzelligen

sterben, welche behindert werden, sich durch Conju-

gation zu rehabilitiren."

Herr Gruber hebt hingegen iu seiner schon er-

whnten Besprechung der Maupas'schen Arbeit her-

vor, dass zwar diejenigen geschwchten Iufusorien,

welche nicht zur Conjugation gelangen, eines zu-

flligen Todes sterben, ganz so wie die nicht zur

Befruchtung gelangenden Geschlechtszellen, dass aber

doch die Materie der anderen ewig fortlebt, indem

sie sich conjugiren und spter wieder weiter ver-

mehren.

Herr Nussbau m ,
der ebenfalls in dieser Angelegen-

heit das Wort nimmt '), macht darauf aufmerksam, dass

bei den Einzelligen der ganze Leib Individuum und

Geschlechtsorgan zugleich sei. Beim Geschlechtsact

betheiligt sich also der ganze Krper und er bleibt

als solcher erhalten
;
das Individuum geht nicht zu

Grunde, es erscheint unsterblich. Bei den Mehr-

zelligen hingegen, in deren Krper sich meist schon

sehr trh die Geschlechtszellen von den Krperzellen
scheiden, bleibt nur den Geschlechtszellen die Un-

sterblichkeit gewahrt, whrend die Krperzellen zu

einer gewissen Zeit absterben. Auch Herr Nuss-
bau m fasst die Sachlage so auf, dass durch Herrn

Maupas' Ausfhrungen die Annahme von der Un-
sterblichkeit der Einzelligen nicht widerlegt, wohl

aber nachgewiesen sei, dass die Conjugation in deu

Entwicklungsgang der Infusorien hineingebore, in-

dem durch diesen Vorgang dem fortschreitenden Altern

ein Ziel gesetzt wird. E. Korscheit.

A. Righi: Neue elektrische Figuren. (Atti della R.

Accademia dei Lincel, Rendiconti , 1888, Ser. 4, Vol. IV

(2), P . 350.)

Bereits durch frhere zahlreiche Beobachtungen ber

Elektricitts - Entladungen sowohl in Funken wie bei

der stillen Entladuug war Herr Righi zu der Ueber-

zeugung gekommen und hatte derselben auch Ausdruck

gegeben, dass die elektrischen Entladungen eine Con-
vections - Erscheinung sind, und zwar ein Transport
der Elektricitt, welcher mittelst materieller Theilchen

stattfindet, die sich unter dem Einfiuss der elektrischen

Krfte bewegen. Selbst bei den sogenannten stillen Ent-

ladungen sind es materielle Theilchen, nmlich die Gas-

'/ Sitzungsberichte der uiederrheinischen Gesellschaft

fr Natur- und Heilkunde in Bijun, Januar 1889.
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theilchen der Umgebung, welche diesen Transport be-

wirken. Knie Consequenz dieser Auffassung war, dass

die Gashlle, von der alle Substanzen umgeben sind,

durch die Entladungen an den Elektroden verndert oder

entfernt werden wrden. Bekannt ist nun nach den

Untersuchungen vqnWaidele, dass je nach der Menge
des Gases, welches an einein Krper haftet, dieser

Dmpfe (von Wasser oder Quecksilber) verschieden stark

condensirt; die sogenannten Moser'schen Hauchbilder"

werden ja in dieser Weise erklrt. Diese Condensation

von Dampf sollte nun als Nachweis fr die bei der

Elektricitts -Entladung auftretende Aenderung der Gas-

hlle verwerthet werden.

Eiue versilberte Kupferscheibe wurde auf einen Isola-

tor horizontal hingelegt und mit dem einen Condensator

einer Elektrisirmaschine verbunden, whrend der andere

mit einer kleinen, eingeschalteten Euukenstrecke in eiDer

ber der Scheibe befindlichen, scharfen Spitze endete.

Liess man nun die Maschine einige Zeit wirken und
hauchte dann gegen die Platte, so erhielt man eine

glnzende Scheibe auf dem Theile
,
welcher sich unter

der Spitze befunden, wenn die Platte von der Maschine

negative Elektricitt empfangen hatte; diese Scheibe war
mehr oder weniger gross, je nach dem Abstnde der

Spitze von der Platte, derselbe darf jedoch nicht zu klein

sein
, damit nicht kleine Funken von der Spitze auf die

Platte berspringen. Empfing die Platte positive La-

dung, so trat die Erscheinung nicht ein. Somit verliert

bei der Entladung zwischen einer positiven Spitze und
einer negativen Platte die letztere ihre Gasatmosphre.
Hingegen lassen die Funken auf der Platte eine kleine,

glnzende Scheibe zurck, die von der Richtung der

Entladung unabhngig ist.

Dass die Platte, welche negative Elektricitt empfan-
gen, gegenber der positiven Spitze wirklich ihre Gas-

hlle verloren, bewiesen nicht allein die Moser'schen

Hauchfiguren, sondern auch audere Versuche, in denen
die Platten in Wasser getaucht wurden und beim Heraus-

nehmen durch ihr verschiedenes Verhalten sofort er-

kennen Hessen, dass au einer circumscripten Stelle das

Wasser anders adhrirte als an den brigen; ferner

durch Einlegen in Wasser und Kochen, und durch
andere Erscheinungen.

Herr Righi beschreibt noch mehrere Modiheationen
des Versuches, in denen er auf die Platte Kartenbltter

und Medaillen mit Prgungen, oder auch Bltter mit

vertieften und erhhten Inschriften oder Zeichnungen
legte, und dann die Bilder dieser Zeichnungen auf der

Platte beim Behauchen, nachdem die elektrische Ent-

ladung lngere Zeit thtig gewesen, erschienen. Durch

Anwendung von Quecksilberdampf konnten die Figuren
dauernd fixirt werden.

Die Thatsache
,
dass die Entladung negativer Elek-

tricitt die Gashlle der Elektrode vernichtet (fortfhrt
oder vielleicht nur verndert), ist wissenschaftlich sehr

interessant. Sie kann aber mglicher Weise auch noch

praktische Verwerthung bilden, da Herr Righi beob-
achtet hat, dass an den Theilen einer Platte, welche
durch Elektricitts -Entladung ihrer Gashlle beraubt

worden, das Wasser eine vollkommene Adhsion zeigte,
was an die Processe der Lithographie erinnert.

Ch. Fievez und Ed. van Aubel: Notiz ber die
Intensitt der Absorptionsstreifen ge-
frbter Flssigkeiten. (Bulletin de l'Academie

royale de Belgique, 1889, Ser. 3, T. XVII, p. 102.)

Die liedcutuug der Absorptionsstreifen fr die

Spectralanalyso ist bekannt, da die Lage und das allge-

meine Aussehen der dunklen Linien und Streifen im

Spectrum wesentlich von der Natur des Mediums ab-

hngen, welches in dem hindurchgehenden Licht die

entsprechenden Auslschungeu und Schwchungen her-
vorruft. Die Intensitt und die Breite der Absorptious-
streileu

,
die bei hinreichender Vermehrung des ab-

sorbireuden Mediums, selbst bis zur vollstndigen
Auslschuiig aller Lichtstrahlen sich steigern knnen
sind von mannigfachen Versuchsbedingungen abhngig,
und die Verfasser hielten es daher fr angezeigt, auf

experimentellem Wege die gnstigsten Umstnde aus-

zumitteln, unter denen die Beobachtung von Absorptions-
streifen ausgefhrt werden kann.

Die zu diesem Zwecke angestellten Versuche bezogen
sich auf die Spectralbanden zahlreicher farbiger Flssig-
keiten

,
nmlich von Lsungen des Anilinblau und

Anilinviolett, des Fuchsin, des Erythrosin ,
des Kalium-

permanganat, des Chromalaun, des Schwefeleyankobalt,
des Didymchlorr u. s. w., welche in verschiedenen Couceu-

trationen zur Anwendung kamen. Die Resultate fr diese

verschiedeneu Substanzen waren so bereinstimmende,
dass die Verfasser nur die Versuche anfhren

,
welche

mit Lsungen von Fuchsin und Didymchlorr erhalten

wurden; die letztere Lsung zeichnete sich besonders

durch scharfe Absorptionsstreifen aus.

Die Fuchsinlsungen hatten Concentrationen von
und die Didymlsungen von

Sie wurden in Glasrhren von 20 bis

VlOOOOl Aoooki un" Ar.

/30i /300 t All

40 cm Lnge und in platten Flaschen, deren parallele

Wnde 10 mm von einander abstanden, untersucht. Als

Lichtquelle dienten eine Carcel - Lampe oder diffuses

Sonueulicht; die Intensitt des Lichtes konnte durch

die Breite des Collimatorspaltes regulirt werdeu. Die

parallelen Lichtstrahlen gingen durch die Flssigkeit
und fielen auf den unvernderlichen Spalt des Spectro-

skops, dessen Zerstreuungsvermgeu variirt werden konnte

zwischen der Dispersion eines Prisma von 35 und der

von acht Prismen von 60.

Wenn alle sonstigen Bedingungen gleich blieben,

beobachtete mau, dass die Iutensitt eines Absorptions-
Streifens abnimmt: 1) mit der Dicke und der Verdnnung
der absorbirenden Schicht; ein bei einer bestimmten

Dicke oder bei einer bestimmten Verdnnung unsicht-

barer Streifen wird deutlich bei einer grsseren Dicke

oder bei geringerer Verdnnung (dieser Eiutluss war

bereits in den ersten Arbeiten ber Absorptionsspectral-

analyse gefunden); 2) in dem Maasse, als die Helligkeit

der einfallenden Strahlen wchst; ein bei bestimmter

Lichtiuteusitt unsichtbarer Streifen wird bei einer

geringeren Intensitt sichtbar; 3) in dem Maasse als die

Dispersion zunimmt. (Dieser Einfluss ist auch von

II. W. Vogel in der neuesten Autlage seiner Praktischen

Speetralaualyse" augegeben.)
Die Herren Fievez und van Aubel lesumiren aus

ihrer Arbeit folgenden in der Praxis zu verwertheuden

Schluss: So oft es nicht mglich ist, in erforderlichem

Grade die Concentration oder die Dicke der absorbiren-

den Schicht zu vermehren, wird mau die Lichtiuteusitt

oder das Dispersionsvermgen reduciren mssen, um die

charakteristischen Streifen der absorbirenden Flssigkeit
aufzufinden. So z. B. giebt eine Lsung von V, 000 Di-

dymchlorr, in einer Dicke von 40 cm im Sonnenlicht,

mit einer Dispersion von zwei Prismen untersucht, keine

Spur von Absorptionsstreifen ,
whrend dieselbe Losung

in der gleichen Dicke aber im diffusen Lichte und mit

der Dispersion eines Prismas von 35 untersucht, zwei

wohlcharakterisirte Streifen bemerken lsst.
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V. II. Yeley: Die Geschwindigkeit des Auflsen?
viin Metallen in Sauren. (Abstructa of the Pvo-

ceedings of the Chemical Society, 1889, Nr. 66, p. 65.)

Wenn die Schnelligkeit der Gasentwickelung als

Maass genommen wird fr die Wirkung zwischen Metallen

und Suren, dann hngt das Ergebniss von einer Reihe

von Umstnden ab, deren jeder sehr vernderlich und

der mathematischen Analyse nicht zugnglich ist (vergl.

lidseh. I V , 269). Diese wechselnden Bedingungen sind

die Oberflche des Metalls, locale Temperaturerhhungen,
die Diffusionsgeschwindigkeit der gebildeten Metallsalze

in der Sure und die Schnelligkeit ihrer Entfernung
durch die Gasblasen.

In einer Untersuchung, deren Resultate hiev mit-

getheilt werden sollen, wurden, um alle diese Strungen
fern zu hallen, Metallkugeln, die auf verschiedene Weise

hergestellt waren, dauernd und regelmssig in der sauren

Flssigkeit umgerollt, und die Producte der Einwirkung

bestndig aus der Nhe der .Metalle entfernt. Das Auf-

lsen \ "U Kupfer in einer mit Schwefelsaure anges.i Herten

Lsung von Kaliumbicbroroat wurde untersucht, weil

des ein Fall ist, in welchem kein Gas sich entwickelt.

Die Abhngigkeit dieser Wirkung von 1) der Temperatur,

2) der Menge der Schwefelsure und 3) von der Menge
di s Hichromats ist durch eine Reihe von Experimenten
erwiesen worden. Sie Hess sich wie folgt formuliren:

1) In Betreff der Temperatur wurde gezeigt, dass,

wenn diese zwischen 21" und 41" in einem arithmeti-

schen Verhltnis verndert wird, die Grosse der chemi-

schen Wirkung sieh geometrisch ndert; in dieser Hin-

sieht ist die Aenderung vollkommen analog mehreren

anderen Vorgngen, die von diesem und auch unter sich

verschieden siud. Diese Beziehung ist besonders beachtens-

wert, da sie einer Anzahl chemischer Aenderungen

gemeinsam ist. 2) Aendert man die Menge der Schwefel-

saure in einem arithmetischen Verhltniss zwischen den

Grenzen 41,3 und 23,5 g pro Liter, dann ndert sich die

Grsse der Reaction gleichfalls arithmetisch. 3) Durch

Vermehrung des Mengenverhltnisses des Kaliumbichro-
mats wird die Grsse der Aenderung anfangs sehr ver-

mehrt
,
aber die Wirkung wird allmlig geringer und

sinkt bis fast auf Null; die verwendeten Mengen des

Bichromats schwankten zwischen 22,1 und Uli,3 g pro
Liter.

\. Sauer und Th. Siegert: Geber Ablagerung
recenten Lsses durch den Wind. (Zeitsc.hr.

il. deutsch, geolog. Gesellsch. 1888, Bd. XL, S. 575.)

Die im Winter 1&87 bis 1888 lange andauernden
Winde haben in gewissen Gegenden des mittleren und
nrdlichen Sachsens, besonders in dem Gebiete zwischen

Lommatzsch, Meissen und Priestewitz, die Folge gehabt,
dass Staub- und Sandmassen von zeitweilig schnee- und
in den obersten Lagen frostfreien Stellen aufgeweht und
an windruhigen Orten, also besonders an den im Schatten
der herrschenden sdwestlichen und westlichen Luft-

strmungen liegenden Gehngen, Weg- und Bahnein-
schnitten wieder abgelagert wurden

,
und zwar als lss-

hnliche Gebilde auf dem Schnee. InFolge wiederholter

Schneeflle und Wehungen entstanden hufig mehrere

Staublagen bereinander, die, beim Abschmelzen des
Schnees sich summirenil . durchschnittlich eine Dicke
von 2 bis 3, auch 4 cm ei reichten. Die brunliche bis

graugelbe, zuweilen undeutlich geschichtete Masse war
ebenso reinmehlig wie der echte Lnss und Hess unter
dem Mikroskop auch wesentlich die Zusammensetzung
dieser diluvialen Gebilde erkennen. Die mineralischen
Bestandteile waren hauptschlich winzige Krnchen
von Quarz und unregelmssige Fetzen schmutzigbrauner

Thonsubstanz
;

ausserdem wurden gefunden: grne
Bornblende, Zirkon, Rutil, Turcnalin, F.eldspath, Glimmer
und Erzpartikel. In allen untersuchten Fllen nahmen

organische Substanzen in Form von zarten, dnnen

Wurzelfragmenten und Halmtheilchen einen nicht unbe-

trchtlichen Antheil an der Zusammensetzung dieses

Winterlsses; hierdurch wurde eine gewisse Znsammen-
haltbarkeit und ausgesprochene Porositt bedingt.
Dieser receute Lss vermag in genau derselben Weise

Wasser aufzusaugen wie der typische Diluvial-Lss.

Das Material dieses Staubes entstammte nachweis-

lieh den benachbarten Feldern
,

die auf grosse Strecken

hin aus Lssboden bestehen. Bemerkenswerth ist aber,

dass auch im Gebiete des Gesehiebelehmes und alten

Eibschotters, wo Lss weit und breit fehlt, die ange-

gi 'Innen, recenten Bildungen beobachtet wurden; sie

stellten in diesem Falle das J'roduct einer Ausblasung
dar. nmlich die Fortfhrung der feineren unter Zurck-

lassung der grberen Bestandteile dieser Diluvial-Ab-

lagerungen.

Da nun hnliche Vorgnge jedes Jahr, wenn auch

in weniger aufflliger Weise sich wiederholen knnen,
so vermgen sie in ihrer Summiruiig bei den vorherr-

schenden, westlichen Winden wohl mit eine Ursache,
wenn auch nicht die einzig', jener eigentmlichen
topographisch-geologischen Erscheinung zu sein, welche

sich im Lssgebiet darin ussert, dass die lngs der

mittleren bis kleineren Thler nach Ost bis Nord ge-

neigten Gehnge stets eine gleichmssig abgebschte,

mchtige Lssbedeckung aufweisen
,
whrend au der

gegenberliegenden Thalseite fast stets das steile
,

oft

senkrecht abstrzende Grundgebirge zu Tage tritt und

die Lssbedeckung erst mit dem Plateaurand beginnt.

Bekanntlich hat C. von Camerlander den am
5. und 6. Februar 188b in Schlesien, Mahren und Ungarn
niedergefallenen Staub einer ausfhrlichen Bearbeitung

unterzogen (Rdsclu IN, 590) und dabei die reservirte

Ansieht ausgesprochen, dass das lssartige, aber kalk-

freie Material jenes Staubfalles Skandinavien entstamme.

Hiergegen wenden sich die Herren Sauer und Siegert.
Die Grnde, welche Camerlander gegen die Abstam-

mung des Staubes aus der umgebenden Lsslandschaft

anfhrte, waien insbesondere die mineralogische Zu-

sammensetzung desselben (es wurde ausser den aus dem
schsischen recenten Lss aufgezhlten Mineralen nur

noch Epidot gefunden) und das vollstndige Felden des

kohlensauren Kalkes, der bei einer eventuellen Abstam-

mung des Staubes aus olisch aufbereitetem Lss unbe-

dingt vorhanden sein msse. Nun betonen aber die

Verfasser mit Recht, dass letzterer Punkt kein Beweis

sei . da gegenwrtig berall die Entkalkung der Dilu-

vialablagerungen durch kohlensurehaltiges Wasser bis

nahezu Im Tiefe fortgeschritten sei, die olischen Auf-

bereitun'gsproducte von typischem Geschiebelehm und

typischem Lss demnach sowohl in Sachsen wie auch in

den stlicheren Gebieten zwar lssartig, aber kalkfrei

ausfallen mssen. Aber auch die von Camerlander
fr die nordische Herkunft betonte starke Beteiligung
wohl identiricii'hurer Mineralbestandtheile an der Zu-

sammensetzung des Staubes verliere an Beweiskraft,

wenn man die vom Staube (Probe von Ostrawitz) aus-

gefhrte Analyse mit der eines typischen, aber nahe

der Oberflche entnommenen und daher entkalkten Lsses
von Meissen vergleicht. Beide Analysen lassen nun

allerdings eine ganz auffallende Uebereinstimmung er-

kennen, so dass der Schluss naheliegt, dass die Zu-

sammensetzung des entkalkten Diluviallsses und damit

auch die Zusammensetzung des aus diesem aufbereiteten,

recenten Lsses keine wesentlich andere sein kann, als
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die des schlesiseh-mhrischen Staubes. So kommen
schliesslich die Verfasser zu dem Resultate, dass die

Bildung von reeentera Lss in Sachsen und der schle-

siseh-mhrische Staubfall des Winters 1888 ganz gleichen

Ursachen ihre Entstehung verdanken, nur mit dem

Unterschiede, dass in den stlicheren Gebieten die

olische Aul bereitung der oberflchlich zeit eilig schnee-

und frostfreien Diluvialflchen durch nrdliche, im mitt-

leren und nrdlichen Sachsen dagegen durch westliehe

und sdwestliche Luftstrmungen bewirkt wurde."

I).

J. H. Wakker: Beitrge zur Pflanzenpathologie.
(Archives neerlandaises des sciences exactes et nat. 1888,

T. XXIII, p. 1.)

Von den in dieser Arbeit verffentlichten Unter-

suchungen kommt derjenigen ein allgemeines Interesse

zu, welche die Gelbsucht der Hyacinthen, eine in neuerer

Zeit beobachtete Krankheit, betrifft. Verfasser weist

nmlich nach, dass diese Krankheit durch Bacterien
verursacht wird, welche bisher nur in einem einzigen

Falle, und das auch nur kurz, als Krankheitserreger bei

Pflanzen erwhnt worden sind.

Die Krankheit ussert sich darin, dass die Bltter der

Pflanze an der Spitze ihre grne Farbe verlieren, dunkel-

braun bis schwarz werden und zugleich ein feuchtes

Aussehen und Fettglanz bekommen. Hufig beobachtet

man, dass von dem befallenen|Fleck ein dunkler Streifen

von demselben Aiusehen sich nach der Basis des Blattes

hin erstreckt. Beim Durchmustern von sehr sorgfltig

hergestellten Querschnittes erkennt man, dass die

dunklen Flecke herrhren von der Abtdtung des Ge-

webes und dem Verschwinden des grnen Farbstoffes;

hier und da findet sich gelber Schleim.

Schon frher hat man festgestellt, dass, wenn man
die kranken Bltter an der Zwiebel lsst, diese selbst

nach krzerer oder lngerer Zeit befallen wird.

Von den Holzgefssen aus
,
wo die Bacterien zuerst

auftreten, gelangen diese durch Zerstrung der Zellwand

zwischen die umgebenden Zellen
; zugleich schreiten sie

in den Gefssen weiter foit und gelangen endlich iu die

Zwiebelscheibe, wo sie ein fr ihre weitere Entwickeluug

gnstiges Terrain finden. Entweder erfolgt diese Ent-

wickelung so rasch, dass die Zwiebel, wenu sie im Herbst

in die Erde gelegt wird, dort verfault, oder, was der

hufigere Fall ist, es findet eine langsamere Entwicke-

lung statt, so dass die Zwiebel im Frhling austreiben

und in gewohnter Weise blhen kann. Dann aber kommt
die Krankheit zum Vorscheiu. Die Bacterien erreichen

die Blatt und Blthen tragende Partie gerade iu dem

Augenblick ,
wo sich die Blthe ihrer vollen Entwicke-

lung nhert. Sie tiuden alsdann die luftfhrenden Ge-

fsse vollstndig bereit, sie in diese Theile eindringen
zu lassen. Von den Gefssen der Bltter und desBlutheu-

schaltes dringen sie in die Iutercellularrume, durch-

brechen endlich die Epidermis und breiten sich aussen

iu Gestalt, eines dicken Schleimes aus.

Die Bacterien stellen Stbchen dar, welche etwa
zwei- bis viermal so lang als breit sind. Herr Wakker
hat. diese Art Bacterium Hyaciuthi genannt. Der Schleim

bildet eine gelbe, klebrige Flssigkeit ;
an der Luft wird

er dunkler und hart. Indem er sich au leichte Gegen-
stnde heftet, kann er sich leicht weiter verbreiten, um
durch Wasser stets in seinen gewhnlichen Zustand

zurckgefhrt zu werden.

Das Bacterium lsst sich in einer geeigneten Flssig-
keit (Glycose mit Fleischextract) kultiviren

,
ist also ein

facultativer Parasit. Fr die Praxis ist dieser Umstand
sehr wichtig. Bei einer gleichmssigen Temperatur von

35 wurden zahlreiche Sporen erhalten. Sie sind etwas

lnger als breit und bilden sich im Inneren der grssten

Stbchen, ungefhr iu der Mitte. Bei der Keimung blht
sieh die Spore auf, die Waud zerplatzt iu zwei Hlften

und es tritt ein stbchenfrmiger Krper heraus, eine

gewhnliche Bacterie
,
welche sich bald theilt. In der

lebenden Hyaciuthe findet mau niemals Sporen, und

auch in der Nhrflssigkeit beginnt die Sporeubilduug

erst, wenn die Nhrstoffe erschpft sind.

Durch Impfversuche wurde die Uebertragbarkeit der

Krankheit auf gesunde Hyaciutheu (estgestellt. Die

einzelnen Hyacinthensorten zeigen eine sehr verschiedene

Empfnglichkeit. Fr die Zchtung empfiehlt daher

Verfasser den Ausschluss der empfindlichen Arten und

Anwendung der knstlichen Befruchtung. Durch recht-

zeitige Entfernung der erkrankten Bltter kann man

brigens die Zwiebel selbst vor der Krankheit behten.

Von den brigen Untersuchungen des Herrn Wakker
heben wir noch die ber den schwarzen Rotz der

Hyacinthen hervor, als dessen Ursache Frank eine

Peziza vermuthet hat. Herr Wakker hat diese Angabe be-

sttigt gefunden und dem Schmarotzer den Namen Peziza

(Sclerotinia) bulborum gegeben. Der Pilz bildet. Sclero-

tien, welche unter der Erde bleiben und ihre Becher-

frchte um die Zeit emporsenden, wo die Hyacinthen
zu treiben beginnen. Ausserdem entsteht aus den Scle-

rotien ein flockiges, weisses Mycelium, welches nach

Herrn Wakker in den meisten Fllen die Ansteckung
der Zwiebeln bewirkt. Der Pilz kann sich auch sapro-

phytisch entwickeln.

Der schwarze Hotz von Hyaciuthus, Scilla und Cro-

cus wird durch einen und denselben Pilz hervorge-

rufen. F. M.

L. Radlkofer: Ueber die Versetzung der Gattung
Dobinea von den Acerineeu zu den Aua-

cardiaeeen, und der Gattung Henoonia von
den Sapotaceen zu den Solanaceen. (Sitzungs-

berichte der Miinchener Akademie der Wissenschaften, 1888,

S. 385 und 405.)

Die mir aus einer Art bestehende Gattung Dobinea,

welche Hamilton im Anlange dieses Jahrhunderts in

Nepal entdeckte, ist stets den Aceriueen zugezhlt
worden. Der Umstand, dass ber ihre Charaktere wider-

sprechende Angaben gemacht werden, hat Herrn Radl-

kofer veranlasst, die Pflanze einer erneuten Prfung zu

unterwerfen. Dabei ergab sich, und zwar schon allein

nach der zunchst nur auf die Vegetationsorgaue zur

Anwendung gebrachten anatomischen Methode
(vergl. Rdsch. I, 383), dass die Pflanze wohl zweifellos

zur Familie der Anacardiaceen gehre, und dies wurde

durch die Untersuchung der Blthe und Frucht aufs

Vollstndigste besttigt.
Die in Cuba vorkommende Gattung Henoonia, welche

Griesebach 1866 aufgestellt und den Sapotaceen zu-

gewiesen hatte, muss nach des Verfassers Untersuchung

zu den Solanaceen gestellt werden. Auch au dieser

Richtigstellung hat die anatomische Methode den Haupt-

antheil, und auch hier fhrte die Anwendung auf die

Vegetatiousorgane allein schon zum Ziele. Die Leistungs-

fhigkeit der anatomischen Methode zeigt sich in dein

gegenwrtigen Falle iu um so gnstigerem Lichte, als

es ohne sie kaum gelungen sein wrde, fr die Bedeutung
der Gattung Henoonia als einer Solanacee bei den

mannigfachen, vom Typus der Solanaceen abweichenden

Charakteren derselben die volle Ueberzeugung zu ge-

winnen. In beiden Fllen war gewissermaassen schon

mit dem ersten Querschnitt durch den Zweig die Frage

nach der Stellung im System so gut wie entschieden.
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Bei Dobinea zeigten sieh auf dem Querschnitte die fr

die Aoacavdiaceen charakteristischen Balsamgnge unter

dem Hartbaste der Rinde und im Marke, whlend bei

Henoonia das Vorhandensein von innerem Weichbast

und das Vorkommen von sogenanntem Krystallsande in

besonderen Parenchymzellen einen deutlichen Hinweis

auf die Familie der Solanaceen gab. F. M.

Andrew Russell Forsyth: Lehrbuch der Differen-

tial-Gleichungen. Mit einem Anhange: Die

Resultate der im Lehrbuche angefhrten
Hebung saufgaben enthaltend, herausge-

geben viin II. Maser. Autorisirte Ueber-

setzung. (Braiinschweig, Vieweg u. Sohn, 1889. XX

ii. 74'J S. 8.)
In den Brnden von Paris hei der Bewltigung des

Commnneaufstandes 1871 wurde auch das Manuscript
des dritten Theiles von Bertrand's grossem Traite de

Calcul differentiel et de Calcul integral" vernichtet.

Gerade dieser Theil war aber mit grosser Spannung
erwartet wurden; denn er war der Theorie der Diffe-

rentialgleichungen gewidmet, und eine zusammenfassende

Neubearbeitung derselben war ein dringendes Bedrfniss.

Seit jeuer Zeit erscheint zwar im Verlagskatalog von

Gauthier -Villars die stehende Notiz: Le troisieme

et deruier Volume, Calcul integral (Equations differen-

tielles) est en preparation", aber es fehlt jetzt der

Glaube, dass dieser Band je ber das Stadium der Vor-

bereitungen hinauskommen wird. Wer heute ein eiuiger-

maassen vollstndiges Werk ber Differentialgleichungen
schreiben will, hat eben auch die grosse Menge der

fruchtbaren Gedanken zu verarbeiten, durch welche auf

diesem Gebiete die Arbeiten des Herrn Weierstrass
und seiner Schler und Nachfolger, besonders diejenigen
des Herrn Fuchs und gleichstrebender Mathematiker

eine Flle neuer Entdeckungen herbeigefhrt haben.

In diesem Sinne hat Herr Camille Jordan seine Auf-

gabe verstanden bei der Abfassung des dritten Bandes

seines Cours d'analyse de l'Ecole Polyteclinique : Calcul

integral. Equations differentielles".

'Herr Forsyth, dessen Werk anzuzeigen ist, hat

seinen Treatise on differential equations auf zwei Bnde
vertheilt; von ihnen ist nur der erste bis jetzt erschienen,

kurz vor dem eben erwhnten Jordan'schen Wirke.

Der zweite Band soll nach dem Vorworte des Verfassers

die Bearbeitung der neueren, oben angedeuteten Unter-

suchungen enthalten. Der erste Band
,
dessen deutsche

Uebersetzung vorliegt ,
ist ein in sich abgeschlossenes

Buch; es lehrt, unter Ausschluss der functionentheore-

tischen Betrachtungen ,
die Darstellung der Integrale

totaler und partieller Differentialgleichungen durch

Quadraturen und Reihenentwickelungen nach denjenigen

Methoden, welche in den vollstndigeren Lehrbchern
der Infinitesimalrechnung entwickelt zu werden pflegten.

Ausserdem enthlt das Werk aber auch manches ihm

Eigenthmlielie. Besonders zu erwhnen ist die Dar-

stellung der in England so beliebten symbolischen
Differentiations- Rechnung und die schne Anwendung
derselben auf die Auflsung der linearen Differential-

gleic ungen mit Constanten Coelficienten
,
die Cayley'-

sche Theorie der singulren Lsungen von Differential-

gleichungen erster Ordnung, sowie berhaupt manche

Ergebnisse englischer Arbeiten, welche auf dem Fest-

lande weniger bekannt geworden sind. Als kleine

Monographien erscheinen die Legendre'sche Differen-

tialgleichung der Kugelfunctionen (21 Seiten), die Diffe-

rentialgleiehung der Hesse 1' sehen Functionen (1 I Seiten),
die Iliccat i'sche Gleichung (1" Seiten), vor allem aber
die hypergeometi ische Keihe (32 Seiten;. Sowohl hier

als auch an ander Stellen linden sieh zahlreiche Ver-

weise auf die grundlegenden Arbeiten hervorragender

Autoren, so dass der Studirende hierdurch in verstn-

diger Weise auf das Studium der Originalarbeiten hin?

geleitet wird.

Die Darstellung ist eine durchaus elementare; zum
Verstndnisse sind nur diejenigen Kenntnisse erforder-

lich, welche ein erster Cursus der Differential- und Inte-

gral- Rechnung verschafft. Die Methoden werden mich

ihrer Entwickejung vom Verfasser an einer Reihe pas-

send gewhlter Beispiele erlutert, und zu weiterer

Hebung findet man viele Hebungsbeispiele, deren Zahl

in der Vorrede auf mehr als 800 angegeben wird.

Das Forsyth'sche Buch ist in England an die

Stelle des jetzt vergriffenen Boole'schen Treatise on

differential equations" getreten, und Herr Maser, der

auf dem Felde der Hebersetzungen mathematischer

Werke ins Deutsche einen staunenswerthen Fleiss ent-

wickelt, hat einen glcklichen Griff gemacht ,
indem er

der deutschen studirenden .lugend dieses Werk nher

gefhrt hat. Durch Verbindung mit dem Verfasser ist

er auch in den Stand gesetzt worden, manche Berichti-

gungen anzubringen und einige Aenderungeu aufzu-

nehmen, welche in der neu erscheinenden zweiten eng-
lischen Auflage getroffen sind.

Herr Maser ist aher nicht bloss als Uebersetzer

thtig gewesen; von Herrn Baerthel untersttzt, hat

er sich der grossen Mhe unterzogen , die Lsungen
smmtlicher Hebungsaufgaben entweder aus den von

Herrn Forsyth zum Theil angegebenen Autoren zu-

sammenzustelleu
,
oder selbstndig zu berechnen. Diese

Lsungen, in einem Anhange von 250 Seiten enthalten,

bilden daher ein sehr vollstndiges Uebungsbuch; fr
die Beigabe desselben werden dem deutschen Heraus-

geber alle diejenigen Studirenden sehr dankbar sein,

welche durch vernnftige Arbeit in den maunichfiichen'

Methoden des weiten Gebietes der Differentialgleichun-

gen gewandt und heimisch werden wollen.

Die Ausstattung des Buches ist die bekannte gute
des Vieweg'schen Verlags. E. Lampe.

Vermischtes.
Heber Herrn Nanson's Reise quer durch Grn-

land bringen wir in Ergnzung unserer vorjhrigen
kurzen Mittheilung (Rdsch. III, 617) nach der Nature"

vom 30. . lai nachstehenden ausfhrlicheren Bericht:

Aus einer uns von Herrn Nanson eingesandten

Mittheiluug knnen wir mehrere Einzelheiten ber die

merkwrdige Reise quer durch Grnland bringen, die er

vergangenen Sommer beendet hat. Wir wollen nur

kurz au die wichtigsten Versuche erinnern, welche vor-

her gemacht wurden, ein Gebiet zu durchkreuzen, das

jetzt in dem Zustande ist, in dem sich unsere (briti-

schen) Inseln zur Eiszeit befanden. Der erste ernste

Versuch wurde 1878 von Jensen und Steenstrup
gemacht, welche von der Westkste aus in 02 30'

nrdl, Br. einige 40 engl. Meilen in das Innere vorzu-

dringen vermochten unter verschiedenen Schwierigkeiten
und Gefahren, wobei sie einen Berg bis zur Hhe von

5000 Fuss erstiegen ,
von dem aus sie das Eis allmlig

nach dem Inneren zu sich erheben sahen. Dann kam
die berhmte Expedition von Baron Nordenskild im

Jahre 1883. Dieser ging mit einer verhltnissmssig

grossen Gesellschaft von einem Punkte, der viel weiter

nrdlich, als bei der frhereu Expedition, in kurzer Ent-

fernung sdlich von der Disco-Insel lag, aus. Es glckte
der Gesellschaft, etwa 90 engl. Meilen ostwrts zu einer

Hhe von 5000 Fuss vorzudringen; die Lapplnder jedoch,

welche Nordenskild begleiteten, gingen in ihren
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Schneeschuhen 140 Meilen weiter, und wanderten ber

eine ununterbrochene Schueewste bis zu einer Hhe
von 7000 Fuss. Der nchste, ernste Versuch wurde von

einem Amerikaner, Peary, im Jahre 1S8G gemacht; er

ging von einem viel nrdlicheren Punkte aus als

N orden skild, und seine Richtung war gerade nach

Osten. Kr kam etwa 100 engl. Meilen vom Rande des

Binneneises, seine grsste Hhe war 752 Fuss.

Herr Nanson war davon berzeugt, dass das einzige

Mittel, das Eis zu durchkreuzen, mittelst Skis" (einer

besonderen Art von Schneeschuhen) und Schlitten war.

Er wurde viel angegangen um die Erlaubniss, ihn zu

begleiten ;
aber er whlte nur fnf Genossen

,
einen

Lieutenant, einen Schift'sbauer, einen norwegischen Land-

maira und zwei Lappen. Die Kosten der Expedition
wurden grossmthig von Herrn Augustin (iamel zu

Kopenhagen bestritten. Die Gesellschaft reiste Anfang
Mai 1888 von Kristiania nach Island, wo sie sich auf

einem Robbenjger nach der Ustkste Grnlands ein-

schulte. Herrn Nanson 's eigene Erzhlung seiner

Landungsversuche ist von Interesse, da sie die Be-

schaffenheit des Eises und der Strmungen nach aussen

von Ostgrnlaud zeigen:
Am 4. Juui verliessen wir Island auf dem Jason.

Meine Hoffnung war, dass wir noch zeitig im Juni die

Kste erreichen wrden in der Nhe von Cap Dan in

etwa .05 30' nrdl. Br.
;
aber ich wurde enttuscht, da

mchtige Eismassen uns aufhielten, etwa 50 engl. Meilen

von der Kste. Schliesslich nherten wir uns am 17. Juli

dem Lande beim Termilik-Ejord, westlich vom Kap Dan,
und ich beschloss das Schiff zu verlassen. In unseren

zwei Booten wollten wir unseren Weg etwa 10 engl. Meilen

durch das Eis erzwingen. Die Strmung war jedoch
sehr stark; die Eistafeln trieben umher und drngten
sich gegen einander und whrend eines solchen Eis-

druckes wurde eins unserer Boote beschdigt. Wir

waren damals zwar sehr nahe der Kste, aber das Boot

konnte nicht schwimmen, und einige Stunden vergingen,
bevor der Leck ausgebessert wurde. In der Zwischen-

zeit wurde das Eis stark zusammengepresst , und wir

kamen ins Treiben; die Geschwindigkeit, mit welcher

die Strmung uns von der Kste fortfhrte, war viel

grsser, als die, mit welcher wir auf dem Eise vor-

rcken konnten. Mit der grossen Geschwindigkeit von

etwa 28 engl. Meilen in 24 Stunden wurden wir lngs
der Kste sdwrts getrieben. Wir versuchten drei Mal
das Land zu erreichen, aber durch eine schnelle Str-

mung wurden wir immer wieder ins Meer gefhrt.
Schliesslich glckte es uns am 29. Juli, das Land

zu erreichen hei Auoritock, 61 30' N., whrend ich ur-

sprnglich gehofft, bei Inigsalik in G5 30' N. zu landen;

wir waren somit 240 engl. Meilen zu weit sdlich ge-

kommen. Unser Ziel war Christianshaab in der Disco-Bay,
und um dies zu erreichen, mussten wir in unseren Booten

nordwrts gehen, um den Continent in einer nrdlicheren

Breite zu durchkreuzen. Nach Norden zu kommen, war

aber nicht sehr leicht. Massen Polareis wurden gegen das

Land gespresst und sehr oft konnte nur die Axt einen Weg
bahnen durch die dicht zusammengepressten Eistafeln."

Zwei Gruppen wilder Eskimos wurden getroffen,

welche anfangs sehr misstrauisch waren gegen die

Fremden, da sie kaum jemals vorher Europer gesehen.
Am 10. August (mehr als einen Monat zu spt) er-

reichte die Expedition Umiavik in 6430', von wo aus die

Durchquerung des Binneneises begann. Herr Nanson
und (npitn Sverdrup machten am nchsten Tage
ene Excursion, um den Gletscher zu untersuchen. Sie

kamen 10 engl. Meilen von der Kste und erreichten eine

Hhe von 3000 Fuss. Am 15. August wurde der Ver-

stoss gemacht, bei dem fnf Schlitten gezogen werden

mussten, von denen einer mit 400 Pfund belasteter von

Nanson und Sverdrup gezogen wurde. Zwei Tage
spter wurden sie durch einen heftigen Sturm aufge-

halten, der sie drei Tage in den Zelten hielt. Aufangs
zwang sie die intensive Wrme, nur in der Nacht zu

marschiren. Herr Nanson erzhlt weiter:

In geringer Entfernung von der Kste wurde jedoch
der Schnee sehr tief und schlecht fr das Ziehen. Wir
wurden auch von einem schweren Nordsturm mit

Schneetreiben berfallen, so dass wir nur sehr laugsam
fortschreiten konnten. Ich hoffte

,
dass es bald besser

wrde
,
aber es wurde tglich schlechter. Es war nur

zu klar
,

dass
,
wenn das so fortginge ,

wir nicht im

Stande sein wrden, Disco -Bay bis Mitte September
zu erreichen, wenn das letzte Schiff nach Europa ab-

segelt. Obwohl ich erwartete
, schwierigeres Eis in

dieser Richtung zu finden, nderte ich doch unsere

Route und wendete nach Godthaab. Das war am
27. August. Wir hatten damals etwa 64 50' N, etwa

40 engl. Meilen von der Kste und eine Hhe von etwa

7000 Fuss erreicht. In Folge dieser Richtungsnderung
wurde der Wind so gnstig, dass wir die Segel auf den

Schlitten benutzen konnten und so wurden sie weniger
schwer zum Ziehen. In dieser Weise rckten wir drei

Tage vor, dann liess der Wind nach und wir mussten

die Segel einziehen.

Anfangs September erreichten wir eine ganz Hache

und weite Hochebene, die einem gefrorenen Meere glich.

Ihre Hhe war 8000 bis 9000 Fuss, aber nach Norden

schien sie bedeutend hoher. Ueber dieses Plateau oder

Hochland wanderten wir mehr als zwei Wochen. Die

Klte war betrachtlich. Ich bin aber nicht im Staude,

eine genaue Angabe ber die Temperatur zu macheu,

da unsere Thermometer nicht tief genug zeigten. Ich

glaube, dass sie in manchen Nchten zwischen 45

und 50 gewesen. In dem Zelt, in dem wir (sechs

Mann) schliefen und unseren Thee kochten, war sie

selbst unter 40. Whrend eines Monats fanden wir

kein Wasser. Um Trinkwasser zu erhalten, waren wir

gezwungen', Schnee zu schmelzen entweder in unseren

Kochapparateu oder durch unsere Krperwrme in Eisen-

Haschen, die wir unter unseren Kleidern auf der Brust

trugen. Der Sonnenschein auf diesen weissen Feldern

war fr die Augen unangenehm, aber kein Fall von Schnee-

blindheit trat auf. Nur einmal, am 8. September, wurden

wir durch einen Schneesturm aufgehalten; am nchsten

Tage, als wir unsere Reise fortsetzen wollten, fanden

wir das Zelt ganz in Schnee begraben.
Am 19. September erhob sich ein gnstiger Segel-

wind und wir kamen dann sehr schnell vorwrts. An

demselben Tage bekamen wir zuerst das Gebirge an

der Westkste in Sicht. In der Nacht wurden wir auf-

gehalten durch gefhrliches Eis mit vielen Spalten,

nachdem wir sehr nahe mehrere Menschen und Schichten

in einem derselben verloren htten. Wir trafen hier

sehr schwieriges und unebenes Eis, auf dem wir sehr

langsam vorrckten. Zuletzt, am 24. September, er-

reichten wir Land an einem kleinen See im Sden von

Kangersunok, einem Fjorde nach innen von Godthaab.

Am 26. September erreichten wir das Meer an dem

inneren Ende des Ameralik Fjord in 04" 12' X. Br."

Hiermit war die Reise quer durch Grnland beendet.

Unter betrchtlichen Schwierigkeiten (Rdsch. llf, 047)

erreichte die Expedition Godthaab, wo sie, da das letzte

Schiff bereits abgesegelt war, den Winter zubringen

inusste; Kopenhagen erreichte sie erst am 21. Mai 1889.

Fr die Redactiou verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W-, Magdeburgerstrasse 25.
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J. Janssen: Ueber den terrestrischen Ur-

sprung der Sauersto ff- Linien im Sonnen-

spectrum. (Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 1035.)

Im Sonnenspectrum kommen bekanntlich mehrere

Gruppen von Linien vor, welche vom Sauerstoff

unserer Atmosphre veranlasst werden. Gleichwohl

ist die Frage noch nicht endgltig entschieden
,
ob

diese Gruppen ausschliesslich von unserer Atmo-

sphre herrhren, oder ob nicht auch die Sonnen-

atmosphre an ihrer Bildung theilnehme, also ihr

Ursprung ein doppelter sei.

Zur Entscheidung dieser Frage stehen mehrere

Methoden zur Verfgung: Eine der sichersten ist

die sogenannte Schwingungs-Methode". Man lsst

den Spalt des Speetroskops ber dem Sonnenbilde

hin und her oscilliren , so dass unmittelbar hinter

einander der Ost- und der Westrand des Sonnen-

bildes auf den Spalt fallen
;
da die Sonnenatmosphre

am Ostrande zum Beobachter entgegengesetzt sich

bewegt, als die Sonnenatmosphre am Westrande, so

zeigen die von der Sonnenatmosphre gebildeten

Absorption8liuien des Spectruras eine Aenderung ihrer

Wellenlnge, eine Verschiebung, welche die durch

die Erdatmosphre hervorgerufenen Linien nicht

zeigen. Man kann mit solchen Einrichtungen un-

mittelbar an den Wellenlngen erkennen , ob eine

Linie terrestrischen oder solaren Ursprunges ist;

aber vorlufig ist die Anwendung dieser Methode
eine sehr schwierige und scheint ausser von den

Herren Thollon uud Cornu, welche sie vorge-

schlagen haben
,

nicht weiter augewendet worden
zu sein.

Eine zweite Methode besteht darin, dass man die

Abnahme der Intensitt beobachtet, welche diese

Gruppen erleiden, in dem Maasse , als man sich in

der Atmosphre erhebt
,
uud durch mglichst sorg-

fltige Vergleichungeu entscheidet, ob man aus der

beobachteten Abnahme der Intensitt der Linien

schliessen drfe auf ihr vollstndiges Verschwinden

an den Grenzen der Atmosphre. Diese Methode

hatte Herr Janssen angewendet bei seiner jng-
sten Expedition auf den Montblanc (vgl. Rdsch. III,

649).

Endlich kann man noch in der Weise vorgehen,
dass man eine krftige Lichtquelle mit continuir-

lichem Spectrum in einer solchen Entfernung vom

Spectralapparat aufstellt, dass die Dicke der Atmo-

sphre, durch welche das Licht hindurchdringt, der

Wirkung der Erdatmosphre 'auf die Sonnenstrahlen

in der Nhe des Zeniths entspricht; das Spectrum
dieses Lichtes wird dann mit dem Sonnenspectrum

verglichen. Zu solchen Beobachtungen hatte Herr

Janssen Gelegenheit, als ihm das ungemein intensive

Licht des Eiffelthurmes auf dem Marsfelde in Paris
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zu wissenschaftlichen Beobachtungen fr einige Zeit

zur Verfgung gestellt wurde.

Der Thurin ist von der Sternwarte zu Meudon

etwa 7700 m entfernt, was fast der Dicke einer Atmo-

sphre entspricht, die dasselbe Gewicht hat, als die

Erdatmosphre, und eine gleichfrmige Dichte gleich

derjenigen der Atmosphre in der Nhe der Erdober-

flche. Die betrchtliche Kraft des auf dem Gipfel

des Thurmes angebrachten Lichtapparates erlaubte

es, dasselbe Instrument zu benutzen, das zu den

Sonnenbeobachtungen in Meudon und auf den Grands-

Mulets gedient hatte. Gleichwohl wurde noch eine

Sammellinse vor dem Spalte verwendet, damit das

Spectrum eine Intensitt erlange, die vollkommen

vergleichbar ist der des Sonneuspectrums in dem-

selben Instrument.

Das erhaltene Spectrum zeigte nun in der That

eine ausserordentliche Helligkeit. Das Spectralfeld

erstreckte sich ber A hinaus. Die Gruppe B er-

schien ebenso intensiv, wie bei der Mittagssonne

im Sommer. Die Gruppe A war gleichfalls sehr aus-

gesprochen. Man unterschied ferner noch andere

Gruppen und besonders diejenigen des Wasserdampfes;
ihre Intensitt schien dem Feuchtigkeitszustande der

durchstrahlten Luftsule zu entsprechen.

Der Wunsch ,
die Liniengruppen des Sauerstoffes

mit dem grossen Spectrometer von Brunn er und

dem Rowland' sehen Gitter zu untersuchen, konnte

vorlufig nicht erfllt werden, da die Zeit, whrend
welcher das Licht Herrn Janssen zur Verfgung

gestellt werden konnte, eine zu beschrnkte gewesen.

Eine Bande des Sauerstoffes hat sich im sicht-

baren Spectrum nicht gezeigt. Gleichwohl war die

Dicke der durchstrahlten Schicht gleichwerthig einer

Sule von mehr als 260 m Sauerstoff beim Drucke

von sechs Atmosphren, d. h. demjenigen Drucke,

bei welchem die Rhre, mit welcher Herr Janssen

seine Versuche ber Sauerstoff-Absorption ausgefhrt

hat, die Bande bereits bei einer Lnge von nur 60 m

zeigt, also bei einer viermal geringeren. Auch dies

beweist, dass fr den Sauerstoff die Linien einem

ganz anderen Gesetze folgen ,
als die Banden (Rdsch.

III, 494).

Whrend nmlich auch der vorstehend mitgetheilte

Versuch zeigt, dass es fr die Linien gleichgltig ist,

ob man eine Gassule von gleichbleibender Dichte,

oder eine dem Gewichte nach gleichwerthige , aber

von vernderlicher Dichte anwendet, ergiebt die

Rechnung fr die Banden ,
da die Absorption bei

diesen nach dem Quadrate der Dichte stattfindet,

dass man an der Erdoberflche eine Dicke der Atmo-

sphre von ber 50 km haben msste, um sie zu er-

zeugen.
Der hier geschilderte Versuch bringt nur eine

weitere Thatsache bei zu einer Gesammtheit von

Untersuchungen, welche weiter verfolgt und prcisirt

werden mssen.

Eug. Bamberger: Beziehungen zwischen che-

mischen Eigenschaften und Constitution

hydrirter Basen. (Berichte d. deutschen ehern'.

Ges., 1889, Bd. XXII, S. 767.)

Eug. Bamberger und W. Filehne: Beziehungen
zwischen physiologischen Eigenschaften
und Constitution hydrirter Basen. (Ebenda,

1889, Bd. XXII, S. 777.)

Herr Bamberger hat seit lngerer Zeit aus-

fhrliche Untersuchungen ber die tetrahydrirten

Naphtylamine und ihre Abkmmlinge angestellt und

dabei sehr interessante Beziehungen zwischen der

chemischen Constitution dieser Verbindungen und

ihren Eigenschaften entdeckt.

Bekanntlich giebt es zwei isomere Naphtylamine :

H NH,

h/V\h
das w-Naphtylamin T

. und das -Naphtyl-

\/\/H

H H
II II

II NIL

%/\/H

H H

Von jeder dieser beiden Basen

leiten sich nun zwei tetrahydrirte Naphtylamine von

gnzlich verschiedenem chemischen Charakter ab, je

nachdem nmlich die vier additioneilen Wasserstoff-

atome in den stickstofffreien oder in den amidirten

Kern getreten sind. Die ersteren Basen nennt Herr

Bamberger aromatische" und bezeichnet sie

durch ein dem Namen vorgesetztes ar"; fr letztere

schlgt er die Bezeichnung alicyclisch"
= fett ring-

frmig vor, abgekrzt ac".

Zur besseren Uebersicht mgen hier die Formeln

der vier Tetrahydronaphtylamine mit ihrer Benen-

nung folgen :

H, NH 2
H NH 2 .H

,H l/YV,
H

H,
H

H2 H
ar. Tetral^dro-

K-naphtylamin

H2 H

H I FT

H\/\/H2

H H2

ac. Tetrahytlro-

ce-naphtylamin

H H2

hL

H2 II

ar. Tetrahvilro-

/(-uaphtylamin

H H2

ac. Tetrahydro-

/J-naphtylamiu.

In den oben ei'whnten Namen liegt der merk-

wrdige Unterschied, welcher zwischen den beiden

Arten von Basen besteht, bereits angedeutet. Treten

nmlich die Wasserstoffatome in den stickstofffreien

Kern des - oder -Naphtylaruins oder ihrer Deri-

vate, so wird der aromatische'" Charakter dieser

Substanzen in keiner Weise verndert; die neuen

Basen wirken nicht auf Pflanzenstoffe, besitzen keine

Verwandtschaft zur Kohlensure, reagiren in der

Klte nicht momentan mit Schwefelkohlenstoff, liefern
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mit Diazokrpern Farbstoffe u. s. w. Salpetrige Sure

verwandelt die primren Basen in Diazokrper, die

seeundreu in Nitrosamine, die tertiren in /)-Nitroso-

basen; kurz, die Basen verhalten sich vollkommen

wie normale aromatische" Krper.
Ganz andere Erscheinungen treten auf, wenn die

Wasserstoffatome von dem amidirten Kerne der

Naphtylamine aufgenommen werden. In den alicy-

clischeu" Basen, welche die charakteristische Gruppe

/H
G{ enthalten ,

ist von dem aromatischen Cha-XN II,

rakter der Muttersubstanzeu nichts mehr brig ge-

bliehen, dieselben zeigen vielmehr im Allgemeinen

genau das Verhalten der fetten Amine: sie brunen

Curcuma, treiben Ammoniak aus, ziehen mit Begierde

Kohlensure aus der Luft an, verbinden sich schon

bei usserst heftig mit Schwefelkohlenstoff, liefern

mit Diazokrpern keine Farbstoffe u. s. w. Beson-

ders charakteristisch und ihnen allein eigentmlich
ist indessen ihr Verhalten gegen salpetrige Sure;
sie werden von derselben nmlich in neutraler L-
sung nicht im geringsten angegriffen, sondern bilden

mit ihr gut krystallisirende Nitrite, welche sogar

unzersetzt aus kochendem Wasser umkrystallisirt

werden knnen.
Wie aus den angefhrten Thatsachen hervorgeht,

kann man sich wohl kaum einen schrferen Gegen-
satz denken zwischen diesen beiden Klassen isomerer

Krper, welche sich nur durch die Stellung der

additionallen Wasserstoffatoine von einander unter-

scheiden. Zwischen diesen beiden Kategorien steht

eine Gruppe von Krperu mit gemischtem Charakter,

welche die Eigenschaften sowubl der aromatischen,

wie der alieyclischen Verbindungen in sich vereinigen.

Ein Vertreter derselben ist das Telrahydro- 1,5-naph-

N H, II

II

%/\/
N IL II

halb wie eine aromatische, halb wie eine fette Base

verhlt und demgemss sehr eigenthmliche und

mannigfaltige Reactionen zeigt.

Noch einer sehr interessanten Gesetzmssigkeit
sei hier gedacht, welche von den Herren Bamberger
und Filebne aufgefunden worden ist. Dieselbe

bietet nmlich ein besonders ins Auge springendes

Beispiel fr die Abhngigkeit der Eigenschaften der

Substanzen von ihrer chemischen Constitution. Unter

den hydrirten Naphtylaminbasen giebt es eine Anzahl,

welche durch besondere physiologische Eigenschaften,
zumal Erregung starker Pupillenerweiterung, ausge-
zeichnet sind, whrend den meisten diese Eigenschaft

abgeht. Eine systematische Untersuchung der Basen

hat nun ergeben, dass kein aromatisches Tetra-

hy dronaphtylam in physiologisch wirksam ist,

ebenso kein alicyclisches Tetrahydro-a-
naphtylamin, dass dagegen das alicyclische
Tetra hydro - - n a p h t y 1 ;. m i u

,
sowie alle seine

tylendiamin |

. , welches in der That sich

Derivate, soweit sie untersucht wurden, jene er-

whnten physiologischen Eigenschaften besitzen. Es

ist also ausschliesslich die in der /3-Stellung befind-

liehe Gruppe C^ ,
welche die physiologische

N II,

Wirksamkeit bedingt, und es kann daher in manchen

Fllen durch einen Thierversuch in kurzer Zeit und

mit wenig Substanz die chemische Natur einer Sub-

stanz festgestellt werden. A.

F. Wahnscliaffe: Zur Frage der Oberflchen-

gestaltung im Gebiete der baltischen

Seenplatte. (Jahrb. d. preuss. geol. Landesanst. fr

1887, S. 150.)

G-. Bereudt: Der Joachimsthal- Chorin- Lieper
Geschiebe wall. (Zeitschr. d. deutsch, geol: Ges., 1888,

Bd. XL, 8. 367.) Derselbe: Ein neues Stck
der sdlichen baltischen Endmorne.
(Ebenda, s. 559.) Derselbe: Die sdliche
baltische Endmorne in der Gegend von
Joachimsthai. (Jahrb. d. pr. geol. Landesanst. fr

1887, S. 301.)

G. Berendt und F. Wahnscliaffe: Ergebnisse
eines geologischen Ausfluges durch die

Uckermark und Meckl enburg - Strelitz.

(Ebenda, S. 363.)

F. E. Geinitz: Ueber die sdliche baltische

Endmorne. (Ebenda, S. 582.)

Zur genetischen Erkenntuiss des hchst verwickel-

ten geologischen Aufbaues des norddeutschen Dilu-

viums als einer mit der diluvialen Vergletscherung in

urschlicher Beziehung stehenden Bildung ist durch

vorstehende Arbeiten ein weiterer Schritt vorwrts

gemacht worden. Nachdem im Jahre 1875 die frher

herrschende Drifttheorie" durch Torell ber Bord

geworfen und an ihrer Stelle die Theorie einer Ver-

gletscherung durch von Skandinavien kommendes

Inlandeis gesetzt worden war, galt es nun, die haupt-
schlichsten diluvialen Bildungen Norddeutschlands

in Hinblick auf diese neue Theorie genetisch zu er-

klren. Es ergaben sich alsbald ungezwungen die

unteren, geschichteten Diluvialsande als Absatzpro-
duet der Wassermassen, welche den herannahenden

Gletschern entstrmten, der auf den Sauden lagernde

untere oder blaue Geschiebemergel als die Grund-

morne. Ueber diesen folgen wieder bedeutende

Sandmassen, die auf eine interglaciale Zeit, auf ein

Zurckweichen der Gletscher (bis ins sdliche Nor-

wegen) hindeuten. Bei dem abermaligen Vorrcken

derselben kam der obere oder gelbe Geschiebemergel

als die Grundmorne zur Ablagerung, bis bei der

darauf folgenden, endgiltigen Abschmelzung der Glet-

scher die geschichteten, postglacialen Sande, ein Ab-

satzproduet der Gletscberbche, als oberstes Glied

der glacialeu Schichtenfolge entstanden. Dies ist der

Torell'schen Theorie entsprechend das Gerst des

Aufbaues des norddeutschen Schwemmlandes; im

Einzelnen aber ist dieser oft sehr verwickelt und die

bedingenden Vorgnge sind sehr schwer zu verfolgen.
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War eine Analogie zwischen dem Diluvium Nord-

deutschlands und den recenten Bildungen der Glet-

scher vorhanden, so konnte es nicht auffallen, wenn

auch manche Gegenden als wirkliche Mornenland-

schaften erkannt wurden. Dies geschah insbesondere

in Mecklenburg durch F. G. Geinitz (Rdsch. I, 160).

Durch Herrn erendt werden wir nun mit Ge-

schiebewllen bekannt gemacht, die mit den Endmo-
rnen der heutigen Gletscher eine grosse Aehnlichkeit

besitzen und als die Endmorne des an dem betref-

fenden Orte zum Stillstand gekommenen Diluvial-

gletschers aufgefasst werden. Als eine solche End-

morne wurde von genanntem Forscher zuerst der

Geschiebewall der Joachimsthal - Chorin -
Lieper Ge-

gend in der Uckermark erkannt. Bei einem gemein-
schaftlichen Ausfluge mit Herrn Wahnschaffe wurde

diese Endmorne in ihrer Erstreckung von Alt- und

Neu-Strelitz ber Feldberg, Warthe
,
Alt -Teppren

und Joachimsthal bis Liepe und Oderberg verfolgt,

wozu sich eine parallel laufende zweite Endmorne
zwischen Frstenwerder und Gerswalde gesellte.

Unabhngig wurde von E. Zache 1
) die Fortsetzung

der ersten Endmorne von Oderberg ber Zehden,

Mohrin, Brwalde, Frstenfelde bis zur Warthe verfolgt

und eine zweite parallel gehende Morne von Krhnig
sdlich Schwedt ber Knigsberg bis Berneuchen

nordstlich von Neudamm untersucht. Genau in der

NW-SE verlaufenden Hauptrichtung dieses Mecklen-

burg-Uckermrker Mornenzuges wurde an der Grenze

von Posen in der Gegend von Zllichau von Herrn

Berendt ein weiteres Stck dieser gewaltigen End-

morne aufgefunden, so dass nun ein gewichtiger An-

halt gegeben ist fr die Aufsuchung des Verlaufes des

noch nicht bekannten Theiles derselben. Gleichzeitig

wird bekannt gegeben, dass Keilhack zwischen Poll-

now und Bublitz in Hinterpommern eine Endmorne
entdeckt hat, ber welche eingehendere Mittheilungen
noch bevorstehen. Diese drfte der Theil einer weit

rckwrts gelegeneu, der Zeit nach also auch etwas

jngeren Endmorne sein, deren westlicher Beginn
vielleicht in einem der nrdlichsten Geschiebestreifen

Mecklenburgs zu suchen ist.

Die Endmorne bleibt sich in ihrer Ausbildungs-
weise in den verschiedenen Theilen des untersuchten

Gebietes nicht vllig gleich; jedoch ist das Auftreten

als Geschiebewall als die bis jetzt hauptschlichste
Art ihrer Entwicklung erkannt. In dieser Form
ist sie besonders gut bei Schnlzendorf sdlich Frsten-

werder und bei Arendsee nrdlich der Zerweliner

Ilaide zu studiren, woselbst sie einen scharfen gegen
das umliegende Gebiet deutlich abgesetzten Wall

von etwa 100 bis 200 m Breite bildet. Auch in der

Gegend von Joachinisthal -
Liepe erscheint die Morne

als ein aus mehr oder weniger gerundeten Hgeln sich

zusammensetzender, wallartig fortlaufender Kamm,
dessen Breite zwischen 100 und 400 m schwankt, und

dessen Hhe durchschnittlich 5 bis 10 m, selten bis

]
) lieber Anzahl und Verlauf der Geschiebercken im

Kreise Knigsberg i. Nm. (Zeitschr. f. Naturwiss., Bd. 61,

S. 39, Halle 1888).

40 m betrgt. Die andere Ausbildungsform giebt

sich als eine mehr ausgebreitete Geschiebebeschttuug
auf dem Geschiebemergel zu erkennen und beschrnkt

sich auf Stellen, wo entweder eine Verbreiterung der

Morne bis auf 600 m, wie bei Tornowhof und Witten-

hagen stattfindet, oder wo, wie dicht sdlich Frsten-

werder und bei Lichtenberg
- Wendorf die Morne

ausluft.

Die Endmorne ist auf dem Geschiebemergel auf-

gelagert. Von grossem Interesse muss es sein, zu

eruiren
,
ob dieser als oberer oder als unterer Ge-

schiebemergel anzusehen ist, weil hiernach das Alter

der Morne sich bestimmt. Wegen seines regel-

mssigen Uebergehens in die allgemein und stets fr
oberes Diluvium angesprochene Geschiebemergelplatte
der Prenzlauer und Angermnder Gegend stellen ihn

die Herren Berendt und Wahnschaffe trotz seiner

blauen Farbe zum oberen Diluvium. Die blaue Farbe

des Geschiebemergels kann sonach nicht mehr als

stets giltiges Kriterium fr das untere Diluvium

gelten; brigens zeigt auch die Grundmorne der

heutigen Gletscher gewhnlich eine graublaue Farbe.

Die Endmorne muss danach nothwendiger Weise als

eine Bildung der Abschmelzperiode der zweiten Ver-

gletscherung angesehen werden.

Die Endmorne ist auf einer unregehnssig ge-

stalteten Oberflche zur Ablagerung gelangt und ist

unabhngig sowohl von dem diluvialen als auch von

dem tieferen Untergrunde. Das zeigt sich einerseits

in ihrem bogenfrmigen, die einzelnen Eiszuugeu
sichtbar veranschaulichenden Verlauf und anderer-

seits auch darin, dass sie ber Anhhen und Vertie-

fungen gleichmssig hinweggeht. Die in der Ucker-

mark zu beobachtenden Geschiebestreifen schliesseu

sich eng an die Eudmorue an
;

sie gehen mit dieser

ber Hhen und Senken, und sind gewissermaassen
der bald lange, bald kurze, bald vor-, bald zurck-

geworfene Schatten der Endmorne. Hinter dieser,

also nach NE zu, bildet gewhnlich der Geschiebe-

mergel, die alte Grundmorne, in der Hauptsache
die Oberflche, whrend vor ihr, nach SW zu, grosse,

anfangs wellige, weiterhin zum Theil vllig ebenflchige
und nur von aufgesetzten Dnenkmmen durchzogene

Sandflcheu, die Abstze der Gletscherbche, auftreten.

Die Endmorne ist nicht das eigentlich Bedingende
fr die Oberflchengestalt der Uckermark. In dieser

Beziehung wichtiger ist der obere Geschiebemergel,

und auch hier hat man zu unterscheiden zwischen

der < (bei flchenform, wie sie dieser nebst der aufge-

lagerten Morne ursprnglich darbot, und der nach-

trglichen Vernderung, welche dieses Gebiet sowohl

durch die ausgrabende als auch durch die aufscht-

tende Thtigkeit der Schmelzwasser des hinter der

Endmorne befindlichen Eisrandes erhalten hat.

Mit der Oherflchengestaltung des baltischen

Landrckens als einer Morneulandschaft steht die

Seen frage, welche in den letzten Jahren vielfach

Gegenstand eingehenderer Errterungen gewesen ist,

in engstem Zusammen). uge. Fast alle Versuche, die

Entstehung der zahlreichen Seen Norddeutschlauds
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zu erklren , gehen von der erodirenden Thtigkeit
des Wassers aus und knpfen meist au die letzte

Abschmelzperiode des Inlandeises an. Zuerst hat

diesen Weg 1881 und 1885 Berendt betreten. Auch

Klockmann schrieb (1883) die Entstehung der Seen

Rinnen und Solle der Absehuielzung der zweiten

Vereisung zu. Am ausfhrlichsten ist die Frage
bisher von E. Geinitz 1

) behandelt worden, der die

Entstehung der Hauptmasse der Seen, Teiche, Smpfe,
Torfmoore, Kessel und Solle Mecklenburgs auf die

postglaciale Abschmelzperiode zurckfhrt. Das bei

der verhaltnissmssig schnellen Abschmelzimg des

Gletschers in ungeheuren Massen gelieferte Wasser

soll bei seinem Ablluss in verhaltnissmssig kurzer

Zeit die Bodenumformung bewerkstelligt haben, in-

dem hauptschlich durch vertical wirkende Strom-

schnellen und Wasserflle eine starke erodirende

Thtigkeit (die .,Evorsion") der Gewsser herbei-

gefhrt wurde. Dieser Ansicht hat sich A. Penck-)

angeschlossen. Neuerdings jedoch fhrt A. Jentzsch 3
)

die Seen und Seenthler der Provinz Preussen auf

ttktonische Linien (Grabenversenkungen) des Unter-

grundes zurck, die einer spteren Erosion unterworfen

waren.

Herr Wahuschaffe ist der Meinung, dass die

Entstehung der Oberflchenformen nicht einzig und

allein auf die erodirende Wirkung der postglacialen

Abschmelzwsser zurckgefhrt werden drfe, sondern

dass vielmehr die mannigfach gegliederte Oberflche

der diluvialen Basis des Geschiebemergels bei der

Erklrung der Oberflehengestaltung der Seenplatte

und des Reliefs des eschiebemergelplateaus in

Betracht zu ziehen sei. Seine Untersuchungen be-

ziehen sich auf die Gegend von Boitzenburg, westlich

von Prenzlau, die in ihrem eigenthmlichen Land-

schaftscharakter einen Typus fr die Oberflcheu-

gestalt der baltischen Seenplatte darstellt. Bezeichnend

fr dieses Gebiet ist einmal eine bedeutende Erhebung
ber den Ostseespiegel (80 bis 90 m durchschnittlich),

ferner eine ausgedehnte Oberflchenverbreitung des

Geschiebemergels, sowie rascher Wechsel der Hhen-
unterschiede innerhalb der Diluvialflche, hervor-

gerufen durch das Auftreten zahlreicher Solle oder

Pfahle und grsserer Bodeneinsenkungen. Hierzu

kummt das Vorhandensein vieler Seen, die entweder

durch Rinnen mit einander in Verbindung stehen

oder auch als abflusslose Becken in die Hochflche

eingesenkt sind. Durch die geologische Orientirungs-
tour der Herren Berendt und Wahn schaffe wurde

zugleich constatirt, dass auch in der weiteren Umge-
bung der Geschiebemergel einer stark welligen ,

aus

Sauden und Granden gebildeten Hochflche sich ange-

schmiegt hat, und sich daher, wenn auch nicht in gleich-

massiger, so doch auf den Hhen nur meist dnner

1
) Die Seen, Moore und Flusslufe Mecklenburgs.

Gstrow 1886.
2
)
Das Deutsche Beich. Prag u. Leipzig 1887, S. 503.

;

i Ueber die neueren Fortschritte der Geologie West-

preussens. (Schrift, d. naturforsch. Ges. zu Danzjg, 1888,

N. F., Bd. VA, S. 167.)

werdenden oder auch stellenweise durchbrochener

Decke von den hchsten Kuppen, die im Helpter Berg
bei Woldegk 1 79 m erreichen, olt bis in den Spiegel der

Seen heraberstreckt. Diese Seen, bei denen der Ge-

schiebemergel bis an den Rand verfolgbar ist, mssen
in ihrer ersten Anlage lter als der Geschiebemergel
sein. Sie werden als die zum Theil erhaltenen Reste

alter Rinnen angesehen, welche in dem mit Grand

und Sand beschtteten Vorlande des vorrckenden

Landeises als Wasserlufe glacialen Alters vorhanden

waren. Diese Bildung ist leicht zu verstehen , wenn

man die von Keil hack an den heutigen Gletschern

Islands gemachten Beobachtungen auf die Diluvial-

gletscher Norddeutschlands anwendet. Hiernach sind

die den Geschiebemergel unterlagernden, grandigen

und Gerolle fhrenden Sande die Abstze der dem

Inlandeis entstrmenden Gletscherflsse, die wegen
der wechselnden Menge des Schmelzwassers und

wegen ihrer grossen aufschttenden Thtigkeit immer

fort bestrebt sind ,
ihre Betten zu verlegen ,

so dass

durch tiefeingeschuittene Rinnen und betrchtliche

Aufschttungen die Landschaft einen hgeligen Cha-

rakter erhlt. Dieses Hgelland berschritt nun das

Eis, indem es seine Grundmorne den Oberflehen-

formeu aupasste, die Rinnen zum Theil durch Erosion

vertiefte oder auch an anderen Stellen durch Zu-

schttung zum Verschwinden brachte. So wurde eine

fr die Bildung zahlreicher Mornen -Seen" gnstige

Oberflchengestalt geschaffen. Viele mit Torf er-

fllte Einsenkungen, welche die tieferen Theile der

Geschiebemergeloberflche einnehmen , mgen ur-

sprngliche Depressionen der Grundmorne und als

solche kleine, erloschene Mornen-Seen oder -Weiber

sein.

Herrn Wahn seh ffe liegt es fern, die Bildung

der norddeutschen Seen einseitig zu heurtheilen; er

erkennt an, dass alle diejenigen Seen, welche Ab-

schnittsprofile an ihren Steilrndern zeigen, postgla-

cialen Abschmelzwassern ihre Entstehung verdanken

oder durch dieselben vertieft und erweitert worden

seien, dass sicherlich auch Evorsionsseen" im Sinne

von E. G. Geinitz vorkommen. Ein nicht unbe-

trchtlicher Theil der Seen des baltischen Landrckens

muss aber nach ihm den echten Mornen -Seen zu-

gezhlt werden. Herr E. Geinitz erkennt die

Richtigkeit dieser Erklrung fr diejenigen Flle,

bei denen der Geschiebemergel an den Gehngen bis

zum Wasserniveau hinabreicht, an, hlt aber anderer-

seits fr die meisten Seen, von Soll-, Kessel- oder

Wanneuform bis zu den mannigfachen steilufrigen,

reich gegliederten und Insel fhrenden Seeformen an

der Theorie der Evorsion als der bis jetzt befriedigend-

sten fest.

Wir drfen hoffen
,
dass bei der vorschreitenden

geologischen Kartirung Norddeutschlands die noch

nicht zum Abschluss gebrachte Frage eine weitere

Klrung erfahren wird; jedenfalls geht aber als eines

der Hauptergebnisse der bereits angestellten geolo-

gischen Forschungen hervor, dass viele Seen und

Thler (z. B. das Uckerthal, an dessen Rande Prenzlau
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gelegen ist) lter als der obere Geschiebemergel und

somit nicht erst whrend der postglacialen Abschmelz-

periode entstanden sind. I).

I. Rosenthal: Calorimetrisclie Untersuchun-

gen an Sugethieren. Zweite Mittheilung.

(Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1889, S. '245.)

In seiner ersten Mittheilung (Rdsch.' IV, 108) hatte

Verfasser nachgewiesen, dass ein gleichmssig und

reichlich ernhrter Hund in der Regel viel weniger
Wrme producirt als der Verbrennungswrme der von

ihm aufgenommenen Nahrung entspricht, so dass er

unter Gewichtszunahme einen Ueberschuss aufspart,

von welchem er, wenn hhere Anforderungen an seine

Leistung gestellt werden
, einen grsseren oder ge-

ringeren ruchtheil verwenden kann. Eine genauere

Vergleichung der Krftebilanz und der Stoffbilanz ist

aus diesem Grunde unmglich ,
weil ber die Natur

der im Krper zurckbleibenden Stoffe sich nichts

Sicheres ermitteln lsst. Dergleichen Berechnungen
behalten daher einen ziemlichen Grad von Unsicher-

heit. Wenn z. B. ein bestimmter Betrag des in der

Nahrung eingefhrten Kohlenstoffes nicht wieder er-

scheint, so kann mau nicht erfahren, ob dieser als Fett

oder als Glykogen im Krper zurckgeblieben ist; und

da Glykogen eine viel geringere Verbrennungswrme
liefert als Fett, so ist dies fr die Berechnung der

Wrme von wesentlichem Einfluss. Da ferner die Be-

rechnung der Wrrueproduotion aus einem einzelnen

Stoffwechselproduot, z. B. der Kohlensure, wie Ver-

fasser frher gezeigt, noch viel unsicherer ist, so er-

schien es zweckmssiger, derartige Berechnungen ganz

aufzugeben und lieber umgekehrt aus der Wrme-
production manche unklare Vorgnge des Stoff-

wechsels aufzuklren.

Zu diesem Zwecke suchte Verfasser die Wrme-
production unter verschiedenen Bedingungen mg-
lichst genau festzustellen, besonders die Schwankungen
derselben in normalen Verhltnissen. In Bezug auf

den Einfluss der Ernhrung ergaben nun die Beob-

achtungen, dass ein reichlich ernhrtes Thier, welchem

man pltzlich alle Nahrung entzieht, noch Tage lang
nahezu die gleiche Wrmemenge producirt, als wh-
rend der Nahrungsaufnahme. Wenn man aber dem
Thier die Nahrung nur um Geringes vermindert, z.B.

bei unverndertem Eiweissgebalt die Menge des ge-

reichten Fettes vermindert, so steigt fr einige Tage
die Wrmeproduction und sinkt dann erst langsam
auf oder auch unter den Werth, den sie bei der frhe-

ren Ernhrungsweise hatte. Umgekehrt ist jede Steige-

rung der Nahrung anfangs von einer Abnahme der

Wrmeproduction gefolgt, welche nach etwa sechs bis

acht Tagen einem neuen Gleichgewichtszustande Platz

macht. Wir knnen also eine geringere Wrmeproduc-
tion, als der aufgenommenen Nahrung entspricht, ent-

weder vorbergehend durch Steigerung der Nahrungs-

menge oder dauernd durch anhaltende reichliche

Ftterung hervorbringen; eine grssere Wrmeproduc-
tion lsst sich jedoch nur vorbergehend herstellen

durch pltzliche Verminderung oder Entziehung der

Nahrung.
Der zwischen diesen beiden Extremen liegende

Zustand der Wrmeproduction, welcher ungefhr, mit

nur geringen Schwankungen , der berechneten Ver-

brennungswrme der aufgenommenen Nahrungsmittel

entspricht, wird bei einer Nahrung erreicht, welche

dem Minimum dessen etwa gleicht, womit das Thier

fr lngere Zeit bestehen und seinen Krper auf

gleichem Gewicht erhalten kann. Bei dem Hunde,
an welchem mehr als acht Monate entsprechende Ver-

suche gemacht wurden, war das Gleichgewicht vorhan-

den bei Aufnahme von 40 g Eiweiss und 20 g Fett; die

24 stndige Wrmeproduction betrug dabei im Mini-

mum 283,6, im Maximum o9G Ca]., whrend aus der

Nahrung sich 384,1 Cal. ergeben. Es war hierbei

interessant zu verfolgen , wie dem Vorstehenden ent-

sprechend jedesmal, wenn die Wrmeproduction unter-

halb der theoretisch berechneten blieb
, gleichzeitig

eine Gewichtsabnahme des Thieres statt fand.

Oben ist bereits angegeben, dass Herr Rosen -

thal bei seinen frheren Versuchen eine Propor-
tionalitt zwischen Wrmeproduction und Kohlen-

sureausscheidung nicht hat auffinden knnen; die

Versuchsdauer hatte damals 1 bis 2,4 Stunden be-

tragen. Um diese wichtige Beziehung dennoch nume-

risch festzustellen, hat Verfasser neue Versuche ge-

macht, welche 6 bis 9 Stunden dauerten und vom

Einfluss der Nahrungsaufnahme mglichst befreit

waren, indem bei einmaliger Ftterung derThiere in

24 Stunden, die Beobachtungen erst in der 15. Stunde

nach der Nahrungszufuhr begannen. Aber auch bei

diesen Vorsichtsmaassregeln konnte ein constantes

Verhltniss zwischen Kohleusureabgabe und Wrme-

production nicht erzielt werden; dahingegen ergab

die Vergleichung dieser beiden Werthe in verschie-

denen Versuchsreihen, dass der Kohlensure- Factor,

d. h. die Wrmemenge, welche lg C02 entspricht,

mit steigender Wrmeproduction stetig zunimmt.

Theoretisch sollte man freilich erwarten, dass die im

Krper verbrannten Stoffe den in der Nahrung zu-

gefhrten genau entsprechen; fr jedes Gramm aus

Eiweiss entstandener C02 msste man 2,49(i Cal. und

fr jedes Gramm aus Fett entstandener C02 3,418 Cal.

auftreten sehen; und da der Hund 2 Theile Eiweiss

und 1 Tbeil Fett erhielt, wre ein Kohleusure-Factor

= 2,803 zu erwarten; die Versuche ergaben jedoch

Werthe, die von 2,909 bis ,999 schwankten.

Zur Erklrung dieser Abweichung muss man an-

nehmen, dass entweder nicht alle im Krper gebildete

002 itusgeathmet wird, oder dass die Verbrennung

nicht in der angenommenen Weise statthat. Erstere

Annahme muss nach den vorliegenden Erfahrungen

ber die C02
- Ausscheidung ausgeschlossen werden

und wrde auch nicht die stetige Zunahme des Fac-

tors mit steigender Wrmeproduction erklren. Die-

selbe wird aber verstndlich, wenn wir annehmen,

dass trotz der gleichbleibenden Ernhrung das Ver-

hltniss der im Krper verbrennenden Eiweiss- und

Fettmengen vernderlich sei in einer Weise, welche
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ans der Wrmeproduction erschlossen werden kann.

Herr Rosenthal stellt auf Grand seiner Erfahrnngen

folgende zwei fr die Wrmebilanz wichtige Stze auf:

1) Iiei einem lungere Zeit gleichmssig und aus-

reichend nur mit Fett und EiweisB ernhrtem Hunde

entspricht die mittlere Wrmeproduction der aus der

Verbrennungswarme der Nahrungsstoffe berechneten

Wrmemenge.
2) Die innerhalb gewisser Grenzen stets vorhan-

denen Schwankungen der Wrmeproduction kommen

dadurch zu Stande, dass bei geringerer Produktion

relativ weniger, bei hherer relativ mehr Fett ver-

brannt wird, als dem Durchschnitt der Nahrung ent-

spricht.

Eine sehr vielfach ventilirte, wichtige Frage des

Wrmehaushaltes der Thiere ist die nach dem Ein-

flsse der Umgebungstemperatur auf die Wrme-

production. Sichere Autworten knnen nur von

genauen calorimetrischen Untersuchungen erwartet

werden. Herr Rosenthal hat bisher an Hunden nur

zwischen engen Temperaturgreuzen, nmlich zwischen

den Temperaturen 5 und 15" Beobachtungen gemacht,

und diese ergaben, dass im Allgemeinen der Hund

bei den hheren TemjDeraturen weniger Wrme pro-

ducirte als bei niederen. Ausgedehntere Versuche

konnten an Kaninchen angestellt werden; ein kleine-

res Calorimeter gestattete Schwankungen der Um-

gebungstemperatur zwischen 5 und 25. Diese Ver-

suche ergaben, dass bei einer Umgebungstemperatur
von etwa 13 bis 15 die Wrmeproduction eiu Mini-

mum war; dass sie sowohl unterhalb wie oberhalb

dieser Mitteltemperatur grsser wurde. Die beob-

achteten Maxiuia waren bei 5 = 2,7 Cal. pro Secunde

und bei 25"= 2,8 Cal. pro Secunde, whrend der ge-

ringste Werth bis 15 = 1,6 Cal. pro Secunde be-

trug; die Zunahme nach oben wie nach unten war

eine ziemlich gleichmssige. Da die Versuche am
Hunde nur zwischen den Temperaturen 5" und 15

angestellt wurden
,

so besteht zwischen diesen und

den Kaninchenversuchen kein Widerspruch.

Henri Becquerel: Vom Einfluss des Erdmagnetis-
mus auf die atmosphrische Polarisation.

(Comptes reDdus, 1889, T. CVIII, p. 997.)

Da, wie bekannt, die Polarisationsebene des Lichtes

von Magneten gedreht wird, war an die Mglichkeit zu

denken, dass auch der Erdmagnetismus die Ebene, in

welcher das von der Luft reflectirte
,

zerstreute Tages-
licht polarisirt ist . drehen msse. In der That hatte

Herr Becquerel bereits 1880 auf diesen Einfluss des

Erdmagnetismus hingewiesen. Whrend nmlich nach

Arago die Polarisationsebene des Lichtes, welches
von der Atmosphre nach allen Richtungen ausge-
sandt wird, stets durch das Centrum der Sonne gehen
sollte, und dass dies der Fall sei, auch allgemein ange-
nommen wurde, hatte Herr Becquerel nachgewiesen,
dass bei wolkenlosem Himmel die Polarisationsebene in

der Regel nicht mit der theoretischen Ebene (durch die

Sonne) zusammenfalle, dass vielmehr diese beiden
Ebenen einen Winkel bildeten, der sich im Laufe des

I periodisch ndere. Er hatte ferner gezeigt, dass

die Polarisationsebeue und die Sonnenebene zusammen-
fallen mssen, wenn die9e vertical ist; wenn man aber

in diesem Moment eine Gegend betrachtet, die dem
Horizont und dem magnetischen Meridian benachbart

ist . dann ist die Polarisationsebene am einen kleinen

Winkel abgelenkt, welcher der Drehung der Polarisa-

tionsebeue eines Lichtstrahls entspricht, der durch eine

unter dem Einflsse des Erdmagnetismus stehende Luft-

sule hindurchgegangen.
In einer theoretischen Betrachtung, auf welche hier

nicht eingegangen werden kann, zeigt nun Herr Bec-

querel, dass durch diese Auflassung nicht nur der

Sinn der beobachteten Drehung der Polarisationsebene

erklrt, sondern auch, wenn man fr die Dichte der

Luft in den hhereu Luftschichten die Annahmen macht,
welche von den Astronomen zur Erklrung der astrono-

mischen Refraction eingefhrt sind, die Grsse derselben

mit den Beobachtungen in ziemlich gute Uehereinstim-

mung gebracht wird.

Diese Betrachtungsweise und die in Folge derselben

sich ergebenden Formeln gestatten auch, eine Reihe

anderer Probleme der. Erdphysik auf diesem neuen Wege
zu discutiren. So hat man z. B. die blaue Farbe des

Himmels durch die Zerstreuung des Lichtes entweder

von den Lufttheilchen
,
oder von in der Luft schweben-

den Staubpartikelchen zu erklren gesucht. v
Die Zer-

streuung durch die Luft wrde nun zu Werthen fhren,
welche mit den Beobachtungen nicht bereinstimmen,
so dass die zweite Annahme viel mehr Wahrscheinlich-

keit fr sich hat. Herr Becquerel ist gegenwrtig
mit der weiteren Bearbeitung dieses und mehrerer an-

derer hnlicher Probleme beschftigt.

J. Borgmali: Ueber die aktino - elektrischen Er-

scheinungen. (Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 733.)

Bei der Wiederholung der Versuche von II all -

wachs ber den Einfluss des elektrischen Lichtes auf

die Aenderungen des negativen Potentials einer Zink-

scheibe in der Luft, hatte Herr Bor gm an bemerkt,
dass diese Potentialnderung keine gleichmssige ist;

der Verlust an negativer Elektricitt erfolgte vielmehr

langsamer beim Beginne der Belichtung und wurde dann

grsser. Verfasser bemerkte ferner, dass nach Beendigung
der Belichtung die Aenderung des Potentials noch einige
Zeit anhlt, das heisst, dass eine Art Nachwirkung sich

bemerklich mache, und die Dauer der Belichtung
nicht ohne Einfluss sei.

Die Frage drngte sich nun von selbst auf, ob die

Dauer der Belichtung sich auch von Einfluss erweisen

werde bei den aktino-elektrisehen Erscheinungen, welche

in jngster Zeit von einer Reihe von Physikern ein-

gehend untersucht worden, und die darin bestehen, dass

eine Platte und ein Metallnetz, welche sieh parallel gegen-
berstehen

,
von denen erstere mit dem negativen,

letzteres mit dem
, positiven Pole einer galvanischen

Kette verbunden worden, obwohl sie durch eine isolirende

Luftschicht getrennt sind, einen elektrischen Strom

geben, sowie ultraviolette Strahlen durch die Maschen
des Netzes hindurch auf die Metallplatte fallen. Der
Strom beginnt, sobald die Belichtung anfngt, und ver-

schwindet beim Aufhren der Belichtung, oder wenn
eiue die ultravioletten Strahlen absorbirende Platte

zwischengestellt wird.

Bei der experimentellen Prfung dieser Licht-

wirkung ging Verfasser von folgender Ueberlegung aus.

Wenn das Erscheinen und Verschwinden des Stromes

bei der angegebeneu Versucheanordnung momentan oder

wenigstens sehr schnell nach dem Beginne und dem
Ende der Belichtung erfolgt, dann muss, wenn man in

den Kreis ein Telephon einschaltet und vor die elek-

trische Lampe eine undurchsichtige Scheibe mit Oeff-
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nungen in Gestalt von Sectoren stellt und diese schnell

dreht, am Telephon ein Ton gehrt werden, dessen

Hhe der Anzahl der Unterbrechungen des Lichtes ent-

sprechen muss. Wenn hingegen das Auftreten und Ver-

schwinden des Stromes nicht augenblicklich erfolgen,
wenn der Strom continuirlich bis zu einem Grenzwerthe
zunimmt mit der Dauer der Belichtung und continuirlich

abnimmt nach dem Ende der Belichtung, dann kann
im Telephon kein Ton entstehen.

Die Versuche halten nun gezeigt, dass von den
beiden Mglichkeiten letztere die zutreffende ist. Wh-
rend die durchlcherte Scheibe mit verschiedenen Ge-

schwindigkeiten gedreht wurde, wurde kein Ton gehrt.

Hingegen vernahm man einen ziemlich hohen Ton beim

Schliessen des Kreises, wenn die Belichtung der nega-
tiven Platte ununterbrochen stattfand; ebenso hrte man
einen, wenn auch schwcheren Ton, weun der Kreis

geschlossen wurde bei unterbrochener Belichtung. Wurde
die Platte nicht beleuchtet, oder war eine Glimmer-

platte vor den Volta' sehen Bogea gestellt, so hrte
man nichts beim Schliessen des Kreises.

E. Mercadier: Lieber die Intensitt der telepho-
nischen Wirkungen. (Comptes rendns, 1889,

T. CVIII, p. 735 und Tut',.)

Auf die Strke der Telephonwirkungen haben viele

Momente Einfluss: die Strke des Feldes des magne-
tischen Kerns, der Widerstand oder vielmehr die Lnge
des Drahtes der die Pole des Kerns umgebenden Spirale,

die Zahl und die Gestalt der Pole, die Dicke der Platte,

und andere. Diese Mannigfaltigkeit der Einfluss benden

Bedingungen erklrt es, dass die Form der Telephone
eine so verschiedene sein kann und dennoch die Wir-

kungen sich in der Strke ziemlich gleich bleiben. Ein

Verstnduiss der Telephonwirkungen erfordert aber selbst-

verstndlich ein eingehendes, gesondertes Studium aller

einzelnen Factoren; und diesen Plan in Angriff nehmend,
hat Herr Mercadier den Einfluss der Dicke der Platte

bei einem Telephon von bestimmter Gestalt und bei

gleicher Aenderuug des maguetischen Feldes studirt.

Zu den Versuchen bediente er sich eines Telephons
von Arsonval, bei welchem die Platte iu eiu be-

sonderes Ebouitstck eingespannt ist, so dass sie von

der Masse des Apparates vollkommen isolirt ist. Um
nach Mglichkeit die Verstrkungen zu vermeiden, die

von den bertnen des Eigentones der Platte veranlasst

werden knnen, wurde kein musikalischer Ton, sondern

das Knacken eines Metronoms reproducirt, das auf dem
Brettchen eines Mikrophons stand

,
und dessen Feder

stets gleich gespannt war. Der primre Draht der

Iuductiousspirale des Mikrophons war mit den Polen

einer Kette durch ein Anipcrenieter verbunden und der

Strom wurde constant gehalten. Im Telephon hrte
man das Gerusch des in einem entlegenen Zimmer be-

findlichen Metronoms; whrend das Ohr gegen eine feste

Sttze gelehnt blieb, konnte mau das Telephon lngs
eines eingeteilten Stabes verschieben. Man entfernte

das Telephon vom Ohre so weit, dass das Gerusch eben

verschwand ,
und maass diesen Abstand genau durch

allmliges Entfernen und Nhern, was bei einiger Uebung
ohne merkliche Fehler ausfhrbar war. Die Intensitt

des Tones in zwei zu vergleichenden Versuchen wurde

gleich gesetzt den Quadraten dieser Entfernungen.
Zunchst wurden 18 Eisenplatteu mit einander ver-

gliohen, deren Dicken zwischen 0,148 und 2 mm variirten.

Die Versuche, deren Resultate graphisch in eiuer Curve

wiedergegeben sind, fhrten zu dem Ergebniss, dass die

Iutensitt anfangs mit zunehmender Dicke der Platten

sehr schnell zuuimmt, ein Maximum erreicht, wenn die

Platte eine Dicke von 0,2 mm besitzt, dann schnell ab-
nimmt, jedoch nicht regelmssig, sondern es zeigen sich
noch zwei seeundre Maxima. Diese eigen t h in liehe

wellige Gestalt der Curve ist sicher festgestellt; sie

wurde ganz constant beobachtet,
Das Vorhandensein des ersten Hauptmaximunis

erklrt sich nach Verfasser dadurch, dass eine bestimmte
Masse Eisen, also eine bestimmte Dicke, erforderlich ist,

damit alle Kraftlinien des magnetischen Feldes des

Telephonmagnets aufgenommen werden; nimmt die

Eisenmasse darber hinaus noch mehr zu, dann schadet
dies der Intensitt der Wirkungen. Bercksichtigt man
aber die Reproduction nicht eines Gerusches, sondern
der articulirten Sprache, so zeigen die au verschieden

gestalteten Telephonen ausgefhrten Versuche, dass es

fr jedes Telephon von gegebenem, magnetischem Felde
eine Dicke der Eisenplatte giebt, welche eine maximale

Wirkung hervorbringt.
Weitere Experimente wurden mit Platten aus Alu-

minium und aus Kupfer augestellt; von ersterem Metall

wurden 13 Platten untersucht, deren Dicken von 0,12
bis 2,03 mm variirten

,
die Kupferplatten variirten

zwischen 0,9 und 2 mm. Die graphisch wiedergegebenen
Resultate zeigen, dass die Curve der Aluminiumplatten
dasselbe Aussehen darbietet, wie die Eisencurve, nur
nehmen die sich folgenden Maxima und Minima viel

langsamer ab, und auch die Kupfencurve hat dieselbe

Gestalt, doch nehmen hier die Maxima und Minima
noch langsamer ab. Bei diesen beiden Metallen mussten

viel strkere Strme benutzt werden und die Wirkungen
waren trotzdem viel schwcher als beim Eisen, weil der

speeifische Magnetismus dieser beiden Metalle unendlich

klein ist im Vergleich zu dem der Metalle. Die Wir-

kung derselben rhrt nmlich vorzugsweise von der

elektrodynamischen Inductiou der magnetischen Schwan-

kungen des Telephonmaguets her, welche in der Masse

der Platte Strme hervorruft, und aus der gegenseitigen

Wirkung dieser Strme und derjenigen des Kerns ent-

stehen die Bewegungen, welche sich den durch magne-
tische Inductiou erzeugten hinzuaddiren. Wenn auch

trotzdem die telephonischen Wirkungen der Aluminium-

und Kupferplatten sehr gering sind, so zeichnen sie sich

durch ihre Qualitt ganz besonders aus, sie geben
viel besser den Klang der Tne und der gesprocheneu
Worte wieder, als die Eisenplatten.

J. Toulet: Lslichkeit verschiedener Mineralien
im Meerwasser. (Comptes rendus, 1889, T. CVIII,

p. 753.)

Die zu untersuchenden Mineralien wurden zerstossen,

gesiebt, so dass sie gleiehinssig die Grsse kleiner

Hirsekrner besassen
,

iu zwei gleiche Theile getheilt

und so lange einer Temperatur von 125 ausgesetzt, bis

ihr Gewicht sich nicht mehr nderte. In einer fest

verschlossenen F'lasche wurde eine Portion mit einem

bestimmten Volumen filtrirten Meerwassers angesetzt,

mehrmals tglich umgeschttelt und nach acht Tagen
wurde das klare Wasser vorsichtig abgehoben und

durch ein gleiches Volumen frischen Meerwassers er-

setzt. Dieser Versuch dauerte sieben Wochen
,

und

dann wurde dieselbe Mineralmasse mit destillirtem

Wasser angestellt und in gleicher Weise sieben Wochen

lang behandelt; gleichzeitig wurde die zweite Portion

frischen Minerals mit destillirtem Wasser angesetzt und

ebenso sieben Wochen lang behandelt. Durch Wgungen
wurde festgestellt, wieviel von den Mineralien: Obsidian,

Bimsstein, Hornblende, Marmor, Muschelschalen und

Korallen, aufgelst war.
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Aus den gefundenen Zahlen ist ersichtlich, dass die

Lslichkeit der untersuchten Substanzen im Meerwasser

ungemein gering ist und Behr bedeutend kleiner als im

sssen Wasser. Verfasser erklrt dies durch den Mangel

freier Kohlensure im Meerwasser, welches eine ent-

Bchieden alkalisehe Eteaction ergab. Bei einigen Mine-

ralien, wie Marmor, Bimsstein, Koralle hatte das Ge-

wicht im Meerwasser BOgar etwas zugenommen; dies

erklrt sich dadurch, dass sich kleine Algen in den

Flaschen entwickelt hatten, deren Menge in den vierzehn

Wochen dauernden Versuchen grsser war, als in den

Biebenwchentlichen Controlversucben. Dieser Fehler

strt die gewonnenen Resultate sehr bedeutend und

macht eine neue Untersuchung der fr Chemie und Geo-

logie gleich wichtigen Frage der Lslichkeit der Mine-

ralien in Meerwasser erforderlich.

Hundes 0,3907 Proc. Fe gefunden, whrend drei aus-

gewachsene Hunde die Werthe von bezw. 0,0891 Proc,
0.0129 Proc. und II.H779 Proc. Eisen in der Trockensub-

stanz der Leber enthielten.

G. Bunge: Ueber die Aufnahme des Eisens in

den Organismus des Suglings. (Zeitschrift

fr physiologische Chemie, 1889. Bd. XIII, S. 399.)

Schon vor lngerer Zeit (1874) war Verfasser bei

Analysen der Milchasche der geringe Eisengehalt der-

selben aufgefallen. Whrend alle anderen Bestandteile

in der Milchasche fast genau in dem Mengenverhltniss
vorhanden waren , wie in der Gesammtasche des Sug-
lings, war die Menge des Eisens in der Milchasche weit

geringer: sie betrug in der Asche von Hundemilch nur

y3 von der Eisenmenge in der Asche eines fnf Tage
alten Hundes. Herr Bunge legte anfangs dieser Beob-

achtung keine besondere Bedeutung bei
,
wurde aber,

als auch von anderer Seite hnliche Ergebnisse mit-

getheilt wurden, veranlasst, den Gegenstand einer er-

neuten, sorgfltigen Prfung zu unterziehen.

Von einer Hndin mittlerer Grsse wurde ein Junges
unmittelbar nach der Geburt, noch bevor es gesogen,

getdtet und die Asche desselben genau analysirt. Von

derselben Hndin wurde dann 1-t Tage lang Milch ent-

nommen und auf ihren Aschengehalt sorgfltig unter-

sucht. Das Resultat dieser Analysen war eine Bestti-

gung des frher Gefundenen. Whrend alle anderen

Ascbenbestandtheile eine sehr vollstndige Ueberein-

stimmung zwischen Suglings-Asche und Milchasche er-

gaben, war der Eisengehalt der Milchasche in dem vor-

liegenden Falle sogar sechsmal geringer, als der in der

Asche des Suglings.
Die Frage entstand nun, woher der Sugling das

zum Aufbau seiner Orgaue erforderliche Eisen ent-

nehme? da doch kaum anzunehmen sein drfte, dass

der Sugling, bloss um seinen Bedarf an Eisen zu decken,

eine sechsmal so grosse Menge aller anderen Aschen-

bestandtheile, als er braucht, in sich aufnehmen werde.

In der That hat die Analyse verschiedener Suglinge
die Losung dieser Frage in Folgendem gebracht: Der

Sugling bekommt seinen Eisenbedarf fr das Wachs-

thum der Organe vorrthig schon bei der Geburt mit

auf den Lebensweg. Wie nachstehende Zahlenwerthe

lehren
,

ist der Eisengehalt des Gesammtorganismus bei

der Geburt am hchsten und nimmt mit dem Wachs-

thum des Thieres allmlig ab. Auf 1 kg des Krper-

gewichtes kommen nmlich:

Kaninchen, gleich nach der Geburt getdtet 0,1195 g Fe

1 1 Tage alt 0,0441

Hund, 10 Stunden alt 0,1120

aus demselben Wurf, 3 Tage alt . . 0,0964,, .,

aus einem anderen Wurf, 4 Tage alt 0,0749 ..

Katze, 4 Tage alt 0,0687

19 Tage alt 0,0469

In Uebereinstimmung hiermit hatte Zaleski in

der Trockensubstanz der Leber eines neugeborenen

R. Semon: Ueber den Zweck der Ausscheidung
von freier Schwefelsure bei Meeres-
schnecken. (Biolog. Centralblatt, 1889, Bd. IX, S. 80.)

Durch Troschel ist die Thatsache bekannt ge-

worden, dass von gewissen Meeresschnecken (Dolium,

Tritonium, Cassis u. a.) freie Schwefelsure producirt

wird. Troschel beobachtete dies an Dolium galea.

Wenn er diesem Thiere die Schale zerschlug, streckte

sich dasselbe weit aus der Schale heraus und fuhr mit

dem langen Rssel nach allen Seiten umher, als wenn

es sich vertheidigen wolle. Als Troschel den Rssel

anfasste, spritzte das Thier pltzlich einen Strahl einer

hellen Flssigkeit aus, der einige Fuss weit auf den

Boden des Zimmers fiel und auf dessen Kalkplatten ein

starkes Aufbrausen hervorrief. Die chemische Unter-

suchung dieser Flssigkeit ergab, dass dieselbe 2,7 Proc.

freie und 1,4 Proc. au Basen gebundene Schwefelsure

enthielt, und dass ausserdem in ihr noch 0,4 Proc. freie

Salzsure vorhanden war. Der Schwefelsuregebalt kann

bis zu 4,25 Proc. steigen. Ein hnliches Verhalten ist

auch von anderen marinen Schnecken festgestellt worden.

Producirt wird diese Flssigkeit von zwei grossen

Drsenmasseu ,
welche meist symmetrisch zu beiden

Seiten des Magens liegen. Die beiden Ausfhrungsgnge
der Drsen steigen neben der Speiserhre empor und

mnden am Eingange der Speiserhre rechts und links

neben der Reibplatte.

Der Verfasser fragt sich nun
,
welchem Zweck die .

Production eines so scharfen Aetzmittels wohl dienen

knne. Dass es als Vertheidigungsmittel verwendet wird,

scheint der von Troschel vorgenommene und von

anderen Forschern wiederholte Versuch zweifellos zu

ergeben. Aber man hat auch noch andere Vermuthungen
ber ihre Bedeutung ausgesprochen. So wollte man in

ihr ein Endproduct des Stoffwechsels sehen, gegen
welche Auffassung Herr Semon hervorhebt, dass sich

die Schwefelsureausscheiduug nur bei gewissen, ver-

wandtschaftlich gar nicht zusammengehrenden Schnecken

findet, whrend sie bei anderen marinen Schnecken fehlt,

obwohl dieselben doch unter ganz gleichen Bedingungen
leben. Es wurde ferner die Mglichkeit erwogen, dass

das Secret bei der Verdauung zur Verwendung kommen

mge. Das ist aber unwahrscheinlich
,

weil die Aus-

fhrungsgnge der neben dem Magen gelegenen Drsen
erst bis zur Mundhhle emporsteigen, ferner weil das

Secret offenbar gar nicht in den Magen gelangt, in dem

sich zarte Kalkspicula ungelst vorfinden, und endlich,

weil es keine verdauende Wirkung besitzt
,
wie durch

physiologisch
- chemische Untersuchungen festgestellt,

wurde.

Der Verfasser giebt nun eine andere Erklrung fr
die Bedeutung der Schwefelsureausscheidung. Die

Schnecken, bei welchen sie auftritt, nhren sich zumeist

von solchen Thieren ,
besonders Echinodermen ,

welche

in ihrer Krperhaut reichliche Ablagerungen von kohlen-

saurem Kalk besitzen. Um diese Skelettheile zu zerstren

und dadurch die Aufnahme der Nahrung zu erleichtern,

wird bei derselben das Secret verwendet. Um die

Richtigkeit dieser Ansicht zu erweisen, unternahm Herr

Semon einige Versuche. Er brachte grosse Seesterne

und Seewalzen in ein Aquarium, in dem sich mehrere

Exemplare von Tritonium nodiferium befanden. Letztere

machten sich alsbald daran, die willkommene Beute zu

verschlingen was bei grossen Seesternen immer eine
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gewisse Zeit in Anspruch nimmt. In einem Falle be-

wegte der Verfasser die Schnecke dazu, den letzten Theil

des Seesternes, nmlich das Ende eines Armes, den sie

noch nicht verschluckt hatte, wieder auszuspeien, und die

Untersuchung desselben ergab, dass die Kalkplatten an

der Spitze des Armes noch ziemlich gut erhalten waren,

whrend sie gegen die Scheibe zu vllig zerstrt er-

schienen. Die Stacheln waren durchweg zerstrt, die

Epidermis und die oberflchlichen Bindgewebslagen des-

gleichen.
Der Verfasser denkt sich den Vorgang der Nahrungs-

aufnahme so, dass bei der Unzulnglichkeit der mecha-

nischen Zerstrungsmittel, welche die Schnecke in ihrer

Mundausrstung besitzt, die aufzunehmenden, mit Kalk-

platten versehenen Krpertheile durch den Zutritt des

Secrets in ihrer Festigkeit geschdigt werden. Dies

geschieht auf die Weise, dass successive kleine Skelet-

partien durch Schwefelsure in schwefelsauren Kalk ver-

wandelt und dann mittelst der Feile, die das Thier in

seiner Radula (Reibplatte) besitzt, zerbrckelt werden."

Kommt das Thier auf tiefere Stellen, auf welche die

Sure noch nicht eingewirkt hat und wo daher die

Skelettheile noch strkeren Widerstand leisten
,

so lsst

es aus den dicht neben der Reibplatte gelegenen Oeff-

nungeu der Drsenausfhrungsgnge einige weitere

Tropfen des Secrets austreten. So werden auch stark

skeletirte Theile zur Aufnahme geschickt gemacht.

Herr Semon nimmt auch an, dass die Schnecke nur

dann das Secret zur Verwendung bringt, wenn dasselbe

wirklich von Nutzen ist. Vom Krper der Fische z. B.

wird das Fleisch abgeschlt, ohne dass eine Verletzung

des Skelets beim Kauprocess eintritt. Der Verfasser ver-

muthet weiter, dass die beim Kauen producirten schwefel-

sauren Verbindungen aufgelst und von dem Thiere wieder

verwendet werden mchten
,
da solches bei dem sehr

starken Verbrauch an Schwefelsure erwnscht wre.

Uebrigens hlt er die Abgabe des Secrets fr eine sehr

sparsame, da er in Stcken, die durch den Mund aus-

geworfen wurden
,
keinen schwefelsauren ,

sondern nur

kohlensauren Kalk fand, woraus sich ergeben soll, dass

die Schwefelsure immer nur auf einen kleinen Theil

des aufzunehmenden Stckes einwirkt. Im Ganzen muss

man wohl sagen, dass man der vom Verfasser gegebenen

Erklrung noch sympathischer gegenber stehen wrde,
wenn es sich um eine Auflsung des kohlensauren Kalkes

durch Salzsure handelte, die ja nach der Analyse eben-

falls
,
wenn auch in weit geringerer Menge im Secret

vorhanden sein soll. Dann wrde zugleich ein leicht

lsliches Kalksalz erzeugt, was jetzt nicht der Fall ist.

Zum Schluss weist der Verfasser noch darauf hin, wie

die bedeutende Grsse, welche die meisten der hierher

gehrigen Schnecken erreichen, mit der leichten und

mhelosen Art ihres Nahrungserwerbs in Zusammenhang
stehen mag. Die Seewalzen und Seesterne, sagt er,

welche in so grosser Menge den Boden der Meere be-

vlkern, sind ihnen schutzlos preisgegeben. Dabei kommt
auch noch ein praktisches Interesse in Betracht

,
da die

Seesterne, welche die Austernbnke verwsten, indem

sie sich von deren Bewohnern nhren, in jenen Schnecken

furchtbare Gegner besitzen und diese also entschieden

ntzliche Thiere sind. E. Korscheit.

M. Woronin: Ueber die Sclerotienk rankheit
der Vac ci ni enbe e r en. (Memoires de l'Academie

imperiale des sciences de St. Petersbourg, Vlle Serie.

Tome XXXVI, Nr. 6.)

Die schne
,
mit 10 Tafeln geschmckte Arbeit ist

dem Andenken de Bary's gewidmet. Uuter den vielen

bekannten Pflanzenkrankheiten", so sagt Verfasser in

der Einleitung, findet sich eine Anzahl solcher, die

durch sclerotienbildende *) Pilze hervorgerufen werden.

Diese Pilze knnen in zwei distincte Kategorien unter-

gebracht werden. Die einen nmlich entwickeln ihre

Sclerotien in den Stengeln oder Blttern der ange-

griffenen Wirthspflauzen ,
whrend die anderen iu die

Blthen, respective die jungen Fruchtknoten, eindringen,

um dort ihre Sclerotien auszubilden. Die Pilze der

ersten Kategorie sind facultative, die der zweiten

obligate Parasiten." Zu der zweiten Kategorie gehren
ausser den Arten der Gattung Claviceps (das Sclerotium

von Claviceps purpurea ist das bekannte Mutterkorn)

auch die uns hier beschftigenden Pilze, welche die

Beeren der Vacciuium-Arten (Heidelbeere etc.) befallen.

An der Heidelbeere (Vaccinium Myrtillus) sieht

man zuweilen weisse Beeren auftreten. Bereits vor

10 Jahren erkannte Schrter, dass es sich dabei um
eine Pilzkrankheit handelt. Er fand nmlich in den

weissen Beeren ein Sclerotium ,
aus dem er eine Peziza,

vou ihm Peziza baccarum genannt, zchtete. Herr

Woronin fand nun 1884 in Finnland dieselbe Sclero-

tien-Krankheit sowohl auf der Heidelbeere, als auch auf

den brigen dort einheimischen Vaccinium-Arten : auf

der Preisseibeere (V. Vitis Idaea), der Moosbeere (V.

Oxycoccus) und der Rausch- oder Blaubeere (V. uligi-

nosum). Jede Art wird von einer anderen Peziza be-

fallen. Ihrer Lebensweise und ihrem ganzen Ent-

wickelungsgange nach stehen sich diese vier Pezizen

eigentlich vllig gleich, sie lassen sich aber gleichzeitig

durch eine Reihe constanter Merkmale nicht schwer

von einander unterscheiden. Herr Woronin hat sie

folgendermaassen benannt: 1) Sclerotinia Vaccinii (auf

der Preisseibeere); 2) Sclerotinia Oxycocci (auf der

Moosbeere); 3) Sclerotinia baccarum Schrter (auf der

Heidelbeere); 4) Sclerotinia megalospora (auf der Rausch-

beere). Am eingehendsten hat Verfasser die erstgenannte

Art studirt, und wir wollen uns hier darauf beschrnken,

die Entwickelungsgeschichte dieser Species in flchtigen

Umrissen nachzuzeichnen.

Im Frhjahr trifft man junge Triebe der Preisseibeere,

deren Stengel etwas unterhalb der Spitze braun und einge-

schrumpft und nach unten gebogen ist: auch die an dieser

Stelle sitzenden Bltter trocknen ein und werden braun

bis schwarz, jedoch meistens nur in ihrem unteren Theil.

Das Uebel schreitet immer aus dem Stengel in die

Bltter hinein, nicht umgekehrt. An den erkrankten

Theilen tritt ein ziemlich dichter, weisser, schimmel-

artiger Anflug auf die Gonidien (ungeschlechtliche

Fortpflauzungssporen, hufiger Conidien genannt) unseres

Pilzes. Diese Gonidienfructification ,
welche Schrter

fr den Heidelbeerenpilz schon vermuthet, aber nicht

beobachtet hatte, ist hchst eigenthmlich. Der Pilz,

welcher zuerst bis in die inneren Stengeltheile ein-

dringt, dieselben tdtet und als Nahrungsmaterial

verbraucht, breitet allmlig seine Hyphenste in die

usseren Regionen aus und entwickelt sich schliesslich

in der Rinde zu einem farblosen
, pseudoparenchyma-

tischen Stroma, welches die ganze Dicke der Rinden-

zone einnimmt. Sehr hufig entwickelt sich das Pilz-

stroma nur auf der einen Seite des Stengels ,
wodurch

das oben erwhnte Umbiegen des letzteren zu Stande

]

) Mau versteht unter Sclerotien mehr oder minder

feste, knollenartige Gebilde, welche durch Verflechtung

und Membranverdickung der Pilzbyphen entstehen. Man
kann die Sclerotien insofern mit den Samen der hheren

Pflanzen vergleichen ,
als das Leben des Pilzes in ihnen

einio-e Zeit lang ruht, und nach Ablauf der Ruheperiode

aus den Sclerotien sich Fruchttrger entwickelu. Ref.
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kommt. Die durch den Druck des sich entwickelnden

Stromas gespannte Cnticula bekommt Risse, durch welche

die Pilzfden nach aussen dringen; eine Anzahl krf-

tiger Hyphenste durchbohren auch selbstthtig die

Cuticula. Die emporsteigendes Pilzfden sind mit Ein-

schnrungen versehen
, wodurch sie ein roseukranznn-

liches Aussehen erhalten
;

nach oben sind sie meist

dichotom oder auch trichotom verzweigt. Querwnde
sind nicht vorhanden; das Plasma erfllt continuirlich

den Innenraum. Jedes Glied des Fadens ist bestimmt

zu einer Gonidie zu werden. Nach einiger Zeit zer-

fllt nmlich der ganze Plasmakrper in so viele ein-

zelne Theile, wie Glieder in dem Faden vorhanden sind;

jeder Theil umgiebt sich mit einer feinen Membran
und zwischen den Gliedern bilden sich Querwnde.
Jede Querwand besteht aus zwei feinen Lamellen. In

der Mitte jeder Lamelle bleibt von Anfang an eine

feine, punktfrmige Oeffnung oder eine usserst dnne
Membranstelle. Durch diese werden gleichzeitig aus

dem Protoplasma beider benachbarter Zellen zwei all-

mhlich sich vergrssernde, aus Zellstoff bestehende,

kugelfrmige Krper ausgeschieden. Mit ihren Spitzen

hngen diese Kegelchen an den Querwandlamellen, mit

ihren Basen dagegen stossen und wachsen sie fest an

einander, einen spindelfrmigen, stark lichtbrechenden

Cellulosekrper bildend, der zwischen den beiden La-

mellen eingeklemmt liegt (s. Fig. 1). Da dieses Organ

pio
.

j rjo. 2
dazu bestimmt ist,

die reifen Gonidien

von einander zu

trennen ,
so hat

Verfasser es Dis-

junctor" genannt.
Durch den Druck
des weiterwachsen-

den Disjunctors
werden die Lamel-

len der Querwand
in das Innere ihrer

Zellen papillenartig

vorgewlbt und

schliesslich wird

unter elastischer

Ausdehnung des

Disjunctors die

ussere primre
Membran des Pilz-

fadens rings um die

Einschnrung zerrissen. Hierauf strecken sich die ein-

gefalteten Querwandlamellen in die entgegengesetzte

Richtung wieder aus
, so dass die Gonidien an ihren

Enden einen papilleuartigen Vorsprung erhalten (Fig. 2).

Nach der Trennung der Gonidien knnen die Disjunc-
toren noch eine gewisse Zeit an ihnen hngen bleiben

;

spter gehen sie zu Grunde.

Die freien Gonidien keimen alsbald, wobei je nach

dem Nhrsubstrat verschiedene Erscheinungen auftreten,

auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Zum normalen Auskeimen bedrfen die Gonidien eines

nahrhaften Mediums, welches ihnen die Natur in dem

klebrigen, sssen Safte darbietet, der von den Narben
der Vacciniumblumen ausgeschieden wird. Die reifen

Gonidien bilden auf den erkrankten Theilen der Preissel-

beerenpflanze pulverige, blumenstaubhnliche Anhu-
fungen, die einen angenehmen Mandelgeruch von sich

geben. Verschiedene Insecten, wie Fliegen und Bienen,
werden dadurch angelockt und bertragen die Gonidien
auf die Narben der zu dieser Zeit aufblhenden Vacci-

niumblumen. Hier keimen die Gonidien in lange

Schlauchfden aus, welche dem gewhnlichen Wege der
Pollenschluche folgend, durch den Griffelcanal in die

Fcher des jungen Fruchtknotens eindringen. Pollen-
schluche und Gonidieuschluche knnen neben ein-

ander in den Fruchtknoten eindringen. Whrend erstere

aber die Mikropyle der Samenknospen aufsuchen,

schmiegen sich letztere au die Placenten an und ent-
wickeln von hier aus zahlreiche Hyphenfdeu, welche
die Ovula umhllen und zuletzt vllig ersticken. Der
ganze Raum der Fruchtfcher wird allmlig mit dem
weissen Pilzgeflecht voll gestopft. Dasselbe entwickelt
sich nunmehr zum Sclerotium, indem es Hypheu in

die Fruchtknotenwand schickt, welche dieselbe durch-
wuchern und ihre Bestaudtheile tdten und aufzehren;

j

im Innern der Fruchtfcher wird das Gewebe dagegen
lockerer und verschwindet dort beinahe. Demgemss
bietet das fertige Sclerotium auf dem Querschnitte die

Form eines Ringes, welcher aus vier, mit ihren Seiten

zusammenstossenden Bgen besteht.

Die Gestalt der Fruchtknotenwand vllig nach-

ahmend, erhlt der gesammte Sclerotiumkrper die

Form einer knorpeligen ,
mit einer schwarzen

, glatten
Rinde berzogenen Hohlkugel , welche an ihren beiden

1

Endpolen offen ist. Umhllt wird das Sclerotium noch
i von einer zwei- bis drei- oder mehrschichtigen Lage aus-

getrockneter, plattgedrckter Zellen der Fruchthlle und
' von der braunen, mumificirteu Oberhaut der Beere.

Die sclerotiumhaltigen Beeren fallen sehr leicht von
I ihren Stielchen ab und bleiben dann im Walde den

Herbst und Winter hindurch zwischen Laub und Moos

[
liegen. Im Frhling wachsen aus ihnen die Becher-
frchte (Apothecien) hervor; gewhnlich nur eine aus

, einem Sclerotium. Die erste Anlage der Fruchtkrper
innerhalb des Sclerotiums scheint nach den vom Ver-

'

fasser erhaltenen und abgebildeten Prparaten zu ur-

I theilen mit einem Geschlechtsact (Bildung eines Asco-

gons etc.) zusammen zu hngen.
Ueber die Beschaffenheit der langgestielten, braunen

, Becherfrchte knnen wir uns kurz fassen. Der mehrere
' Centimeter lange Stiel befestigt sich zur Zeit der vlligen
, Becherausbildung unten mittelst Wurzelfden (vielzellige

dichotom - verzweigte Hyphen) an Moos, modernden
Blttern etc. und saugt sich aus dem Boden die nthige
Nahrung. Der auf dem Stiele sitzende Becher ist anfangs

glockig, spter tellerfrmig mit umgeschlagenem Rande.

Der ganze Inhalt des Sclerotiums wird zur Ausbildung
der Becherfrchte verwendet, so dass bei der Reife der

letzteren von dem Sclerotium nur noch die ussere

Rinde brig ist.

Das Hymenium (die Fruchtschicht) des Bechers be-

steht aus sterilen Fden (Paraphysen) und den die

Sporen in sich erzeugenden Schluchen (Asci). In
1

jedem Ascus werden acht Sporen (Ascosporenl gebildet,
. welche im oberen Theile des Schlauches mitten im

I Protoplasma eingebettet liegen. Sie werden durch einen

im Scheitel des Schlauches auftretenden Canal in die

Luft weit ausgeschleudert. Die spontane Entleerung der

reifen Schluche beruht nach Herrn W oronin's Ansicht

wenigstens theilweise auf dem pltzlichen Gallertig-

werden der usseren Membrauschicht der Ascosporen.

Die jungen, erst in Entfaltung begriffenen Triebe

der Preisselbeerenpflanze werden (Ende Mai, Anfang
Juni) durch die aus den Schluchen ejaculirten Asco-

sporen der Sclerotinia inficirt. Aus den Sporen wachsen

ein oder zwei feine Keimschluche aus, die sich zwischen

I
zwei Epidermiszellen oder direct durch letztere hin-

I durch in die Wirthspflanze einbohren. Sie suchen die

Gefssbndel auf und siedeln in diese ein
,
um erst von

hier aus ihre weitere Entwickelung fortzusetzen
,

die
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jetzt aher in umgekehrter Richtung, nmlich aus dem
Innern der Pflanze nach deren Peripherie zu, vorgeht.
Hierbei tritt aber noch eine hchst eigentmliche Er-

scheinung auf. Der Pilz tdtet nmlich zuerst die ihn

umgebenden Gewebe der Wirtbspflanze ,
ehe er sich in

ihnen weiter entwickelt und sie aufzehrt; diese Erschei-

nung kann nur dadurch erklrt werden, dass der Pilz

ein auf weitere Entfernung hin tdtliches Gift aus-

scheidet, zuletzt dringen die Keimschluche zwischen die

durch den Pilz getdteten Elemente der usseren Kinde
und entwickeln sich hier zu jenem eingangs erwhnten
Stroma, aus dem dann die Gonidienketten durch die

zersprengte Cuticula auswachsen und in die Luft empor-
steigen. F. M.

F. A. Forel: Schneeschollen auf dem Wasser des
Genfer Sees. (Archives lies sciences physiques et

naturelles, 1889, Ser. 3, T. XXI, p. 235.)
Eine auf anderen Wassern wohl sehr hufige Er-

scheinung, die aber auf dem Genier See sehr selten ist,
wurde am 14. und 15. Februar 1888 beobachtet, nmlich,
dass Schnee sich auf dem See angesammelt hat. Damit
dies Phnomen berhaupt zu Stande komme, ist er-

forderlich, dass das Wasser an der Oberflche auf
oder wenigstens unter 4 abgekhlt sei, dass der Schnee-
fall ein bedeutender und dichter und das Wasser sehr

ruhig sei. Die ersten niederfallenden Schneeflocken
khlen dann bei ihrem Schmelzen das Wasser allmlig
ab, bis erreicht ist, und dann bleiben die dicht-
fallenden Schneeflocken liegen und sammeln sich auf
dem Wasser an. Ein sehr starker Schneefall am
14. Februar um 9 h Morgens hat eine solche Bildung
von Schneeklumpen veranlasst, die von 4 h bis zum
nchsten Morgen an einer grossen Anzahl von Punkten
des Genfer Sees beobachtet wurden.

Ein hnliches Phnomen ist am 21. Februar 1888 ein-

getreten und wurde auch am 10. Februar 1880 beobachtet.
In den beiden letzteren Fllen hatte die Erscheinung
aber deshalb nichts auffallendes, weil die Temperatur
der Oberflche unter 4 gewesen war, und die Abkhlung
durch den auffallenden Schnee eine regelmssige sein
konnte. Am 14. Februar hingegen war die Temperatur
des Seewassers eine hhere; sie betrug am Boden 5
und an der Oberflche bis zum 13. Februar 5.2. Als
der Schnee sich auf dem Wasser ansammelte, musste
dort die Temperatur auf abgekhlt gewesen sein; es ist

aber nicht anzunehmen, dass die Temperatur sich dabei in
der Tiefe gendert habe und die ganze Wassermasse bis auf
ihr Dichtemaximum 4 abgekhlt gewesen. Vielmehr wird
man eine ganz abnorme W rmevertheilung voraussetzen
mssen, dass unten eine Temperatur von 5 und oben von

geherrscht habe. Diese Abnormitt ist es, welche dem
beschriebenen Phnomen besonderes Interesse verleiht.

Vermischtes.
Ueber den von Herrn Terby am G.Mrz entdeckten

weissen Fleck auf dem Saturnringe (Rdsch. IV, S. 200)
schreibt Derselbe in den Astronomischen Nachrichten
(2891), dass er nach dem 12. Mrz trotz wiederholten

Nachforschungen den weissen Fleck nicht wieder gesehen.
Er kann somit die negativen Angaben von Lamp,
Struve, Schiaparelli fr die Zeit 14. bis 24. Mrz
nur besttigen, und betont, dass er auch vor dem 0. Mrz
nichts derartiges bemerkt hatte

, obwohl er die Rino-e
wiederholt im Februar und am 2., 3., 4. und 5. Mrz
sehr sorgfltig beobachtet hatte. Auf der anderen Seite
siud Besttigungen der Beobachtungen Terby 's von
Herin McLeod und von Herrn Brooks, jedoch ohne
Zeitangabe , eingelaufen. Weitere sorgfltige Beobach-
tungen der Saturnringe werden lehren

,
ob es sich hier

vielleicht um ein periodisches Phnomen handle.

Ueber zwei mchtige Sonnen -Eruptionen,
welche um so bemerkenswerther sind, weil sie zu einer
Zeit des Minimums der Sonnen-Flecken aufgetreten, be-
richtet Herr Jules Fenyi in den Comptes rendus (1889,
T. CVIII, p. 889) wie folgt: Die erste Eruption trat am
5. September zwischen 5 und 6 Uhr Nachmittags am
stlichen Rande der Sonne in der heliographischen

Breite 18 auf. Die Erscheinung ist zu Kalocsa vom
ersten Anfange an beobachtet und whrend ihrer
schnellen Eutwickelung verfolgt worden. Von 6 h 6 m
bis 6 h 19 m stieg die blendend helle Protuberauz von
der Hhe 25" zu der von 151,4", die grsste Geschwin-
digkeit wurde zwischen 6 h 15 m und G h 19 m beob-
achtet, sie erreichte im Mittel 171 km pro Secunde. Der
sdliche Ast der Protuberauz enthielt Dmpfe mehrerer
Metalle; ausser zwei sehr hellen, rothen Linien eines
unbekannten Elementes, von denen die eine zwischen B
und C, die andere zwischen B und a lag, wurden unter-
schieden die Linien D

1
und I).2 des Natriums, die Linie

des Bariums von der Wellenlnge 6140.G, die An gstrm'-
schen Eisenlinien 5446, 5454, 5327,5 und die Corona-
Linie. Diese Dmpfe schienen den Kern des Astes in
seinem unteren Theile zu bilden, nicht nur am Grunde,
sondern noch bis zu einer betrchtlichen Hhe

,
und sie

waren so hell, dass mau in diesen Linien mit einem
sehr weiten Spalt eine kleine Protuberanz sehen und
ihre Hohe messen konnte; diese Hhe erreichte 11" in
der Eisenlinie 5327,5, 19" in der Coronalinie und 15"
in der Natriumlinie. Solche Eruptionen , die Eisen
und Bai'ium zu so bedeutenden Hhen emporreissen,
sind selbst whrend eines Maximums der Sonnenthtig-
keit eine aussergewhnliche Erscheinung.

Diese Eruption war um so auffallender, als bereits
mehrere Monate die Sonne eine allgemeine Ruhe gezeigt
hatte, und dieselbe Ruhe stellte sich wieder nach der

Eruption ein. Am nchsten Morgen bis gegen Mitlag
war an der Stelle nichts Besonderes zu bemerken

,
als

pltzlich um 11 h 45 m an fast derselben Stelle eine
zweite noch viel mchtigere Eruption ausbrach. Die Erup-
tion war so schnell und heftig, dass sie einer Explosion
im Innern der Sonne glich. In sechs Minuten stieg sie
von 37" bis zu 158" Hohe, und zwischen 11 h 45 m
und 11 h 46 m 30 s hatte die Protuberauz eine mittlere

Geschwindigkeit von 296,8 km in der Secunde. Genaue
spectroskopische Analysen des Lichtes, wie bei der
ersten Eruption, waren diesmal nicht mglich, nur die
rothe Linie zwischen B und C wurde wahrgenommen,
nach einer Dauer von 14 Minuten war die Erscheinung
vollstndig verschwunden

,
und selbst mit dem engen

Spalt war keine Spur auf der ganzen Strecke
,

auf
welcher die Protuberanz sich entwickelt hatte, zu finden.

Vollstndige Ruhe stellte sich eiu und hielt whrend
des ganzen Nachmittags au. Genaue Messungen,
welche Herr Fenyi noch am nchsten Tage anstellen

konnte, ergaben, dass die Orte der beiden Protuberanzen
nicht genau zusammenfielen

,
sondern etwa 3 von ein-

ander entfernt waren.

Ueber den Durchmesser, welchen die Stange
eines Blitzableiters haben muss, wurden die Erfah-

rungen Arago's, dass eine Eisenstange von 144 qmm
Querschnitt auch den strksten Blitzentladungen Wider-
stand leiste, den Berechnungen zu Grunde gelegt, welche

nothwendig wurden, als man auch andere Metalle wie
Eisen verwendete, und zwar nahm man hierbei nur auf
die Verschiedenheit der elektrischen Leitungsfhigkeit
Rcksicht. Von mehreren Seiten war aber bereits auf
die Unzulnglichkeit dieses Verfahrens hingewiesen, und
Herr Rothen hat im Journal telegraphique" eine ein-

gehende Untersuchung dieser Frage augestellt. In der
Formel, welche sich fr den Querschnitt ergeben, sind als

Glieder sowohl die Menge der Elektricitt , welche im
Blitze entladen wird, wie die Zeit seiner Dauer enthalten,
und da diese Werthe numerisch nicht auszumitteln sind,
hat Herr Rothen bei der Berechnung des kleinsten

Querschnittes der verschiedenen Blitzableiter die Erfah-

rung Arago's fr Eisen zu Grunde gelegt; er findet so
den minimalsten Querschnitt fr Kupfer = 0,72 qmm,
fr Platin 1.28, fr Zink 1.73, fr Messing 1,90 und fr
Blei 4,61 qmm.

Am 16. Juni starb zu Palermo Herr G. Cacciatore,
der Director der dortigen Sternwarte im Alter von
76 Jahren. Am 19. Juni starb zu London Dr. John
P'ercy F. R. S., der sich besonders um die Metallurgie
verdient gemacht, im Alter von 72 Jahren.

Fr die Bedactiou verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgeratrasse 26.
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H. C. Vogel: Ueber die auf dem Potsdamer
Observatorium unternommenen Unter-

suchungen ber die Bewegung der

Sterne im Visions radius vermittelst

der spectrographischen Methode. (Astro-

nomische Nachrichten, 1889, Nr. 289697.)

Die Aufgabe, die Bewegungen der Sterne in der

Gesichtslinie durch die Verschiebung der Spectral-

linien zu messen, ber deren Inangriffnahme mit

Hilfe genauer Photographien der Sternspectra bereits

in einem frheren Aufsatze berichtet worden ist

(Rdsch. III, 240), hat Herr Vogel seitdem weiter

verfolgt. Durch eine Reihe von Verbesserungen und

Neugestaltungen an den verwendeten Apparaten ist

es ihm bereits gelungen, eine solche Genauigkeit der

Messungen zu erzielen, dass sie selbst sehr hohen

Anforderungen geniigen muss". Nur ganz speciell

technisches Interesse drfte die Wiedergabe der neuen

Einrichtungen und Vernderungen an den Instru-

menten besitzen; sie knnen daher unter Hinweis

auf die jedem Astronomen zugngliche Origmalmit-

theiluug und auf die von Herrn Vogel in Aussicht

gestellte, ausfhrliche Beschreibung seiner spectro-

photographischen Apparate, hier bergangen werden.

Nur kurz sei daran erinnert, dass die bei engem

Spalt durch ein Prisma erhaltenen Spectra der Sterne

photographirt wurden, whrend gleichzeitig von

einer knstlichen Lichtquelle (Geissler'sche Rhre)
die Linie II y auf der Photographie erzeugt wurde.

Auf gleichen Platten wurden Sonnenspectra photo-

graphirt und die Linien der Stern- und Sonnenspectra

in der Nhe der Hy-Linie mit einander und mit der

knstlichen Maass - Linie verglichen. Es sei ferner

bemerkt, dass der in der ersten Mittheilung erwhnte

Plan, statt der Prismen zur Zerstreuung des Lichtes

Rowland'sche Gitter zu benutzen, wieder aufge-

geben werden rausste ,
da das Licht der Sterne zu

schwach ist, um nach so starker Dispersion noch auf

die photographische Platte gengenden Eindruck zu

machen. Herr Vogel kehrte daher zur Anwendung
stark brechender Prismen zurck, deren kleinste Ab-

lenkung auf die Wasserstofflinie Hy eingestellt wurde.

Die Ausmessungen der Platten wurden nach glei-

chem Plane
,
aber an beliebig ausgewhlten Linien

von Herrn Vogel und von Herrn Scheiner selbst-

stndig ausgefhrt. Wir wollen hier die Resultate

dieser Messungen wiedergeben, die sich herausstellen,

nachdem alle an ein und derselben Platte gewon-
nenen Resultate zu einem Mittel vereinigt worden

und dann das Mittel aus den von beiden Beobachtern

erhaltenen Bestimmungen nach Maassgabe der An-

zahl der Beobachtungen genommen war. Die Tabelle

giebt die Bewegung der Sterne in der Gesichtslinie

in geographischen Meilen pro Secunde an, und zwar

bedeutet das positive Vorzeichen eine Entfernung,

das negative eine Annherung.

_ Bew. d. Sterne Bew. d. Erde Bew. d. Sterne
Uatum
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nimmt das Moment desselben au allen Stellen ab,

und zwar am Ende strker, als in der Mitte, so dass

bei einer gewissen Strke der entmagnetisirenden

Kraft die Mitte des Stabes noch ebenso wie frher

(positiv") magnetisirt erscheint, whrend die dem

Ende nher liegenden Theile Bcbon entgegengesetzt

(negativ") magnetisch sind. Ist das Moment des

ganzen Stabes auf Nnll reducirt, so ist er in der

Mitte noch positiv, au den Endtheilen negativ. Ist

das Moment des mittleren Theiles des Stabes auf

Null reducirt, dann ist das Gesammtmoment des

Stabes, ebenso wie das der Enden negativ. Bei str-

keren entmagnetisirenden Krften nimmt dagegen

die negative temporre Magnetisirung der mittleren

Theile schneller zu als die der Endtheile, bis sieb

allmlig bei noch strkeren Krften eine hnliche

Vertheiluug der Momente herstellt, wie im frisch

magnetisirten Stabe.

Nach dem Aufheben der entmagnetisirenden Kraft

nehmen die permanenten Momente in hnlicher Weise

ab, wie dies vorstehend fr die temporren Momente

ausgefhrt ist.

Nach analogen Gesetzen erfolgen die Verkei-

lungen bei weichen Stahlstben.

Herr Wiedemann giebt fr diese Erscheinungen

folgende Erklrung:
In dem ursprnglich permanent magnetisirten

Stabe sind alle Molecularmagnete mit ihren z. B.

Nordpolen nach einer, etwa der positiven Seite, ge-

wendet und durch ihre Wechselwirkung sind die

Axen der mittleren Molecle mehr axial gerichtet,

als die der Endmolecle. Desshalb kann eine ent-

gegengesetzt wirkende, negativ gerichtete, axiale,

magnetisirende ,
nicht zu starke Kraft die mittleren

Molecle weniger aus dieser Lage drehen
,

als die

letzteren
;
demnach bewahren erstere in Folge ihrer

strkeren Wechselwirkung mehr ihre anfngliche,

positive Lage; somit knnen die Endmolecle umge-

kehrt, negativ gerichtet werden, whrend die mittle-

ren noch positiv gelagert sind. Werden aber die

entmagnetisirenden Krfte so stark, dass alle Mole-

cle des Stabes ber die Nulllagen hinaus entgegen-

gesetzt gedreht werden, so stellen sie sich in Folge
ihrer Wechselwirkung mehr und mehr so ein

, wie

wenn die entmagnetisirende Kraft fr sich von vorn

herein auf den noch unmagnetischen Stab gewirkt
htte.

Beim Oeffnen des entmagnetisirenden Stromes

treten analoge Verhltnisse fr den permanenten

Magnetismus ein . . .

III. Wird der einen Eisenkern magnetisirende

Strom pltzlich unterbrochen ,
so behlt der Kern

hufig ein schwcheres permanentes Moment als bei

allmliger Unterbrechung. Ist das Verhltniss der

Lnge zur Dicke des Kerns relativ klein, so ist

nach den Beobachtungen von W alteuhof e u's die

Polaritt hierbei zuweilen die entgegengesetzte von

der, welche man zufolge der Richtung des magne-
tisirenden Stromes erwarten sollte; wir haben den

Fall anomaler Magnetisirung" (vgl. Rdsch. III, 37).

Bei langsamem Verschwinden der Magnetisirung zeigt

sich die Erscheinung nicht, v. Wal tenhofen er-

klrte dieselbe unter Annahme um ihren Schwer-

punkt drehbarer Molecularmagnete in der Weise, dass

diese Molecularmagnete nach der Ablenkung durch

den maguetisirenden Strom beim langsamen Oeffnen

desselben auch langsam in ihre permanente Gleich-

gewichtslage zurckkehren, beim schnellen Oeffnen

aber ber diese und sogar auch ber die neutrale

Ruhelage hinausschwingen knnten und in Folge der

Reibung dann die entgegengesetzte Ablenkung be-

halten.

Herr Wiedemann hat gegen diese Erklrung
das Bedenken, dass es doch fraglich sei, ob bei der

grossen Reibung, welche die Molecularmagnete in der

Masse des Eisens erfahren, ihre Drehungen nicht

aperiodisch erfolgen. Sie wrden dann beim schnellen

Schluss des magnetisirendeu Stromes sich weiter den

durch die wirkenden magnetisirenden Krfte be-

dingten Gleichgewichtslagen zudrehen, als beim lang-

samen Schluss, ohne dieselben zu erreichen. In

gleicher Weise wrden die Molecularmagnete bei

langsamem und schnellem Oeffnen der permanenten

Gleichgewichtslage mehr oder weniger sich zuneigen,

ohne auch in diese vollstndig berzugehen. Die

anomale Magnetisirung v. Walten hofen's knnte
durch zwei Ursachen ,

die bisher beim Studium der-

selben noch nicht ausgeschlossen waren, veranlasst

sein, nmlich durch die in der Magnetisirungsspirale

im Moment des Oeffnens verlaufenden Extrastrme

und zweitens durch Inductionsstrme in der Masse

des Eisens selbst.

Einige Beobachter hatten zwar bei diesen Ver-

suchen bereits die oscillatorischen Extrastrme in der

Magnetisirungsspirale ausgeschlossen und dabei doch

anomale Magnetisirung beobachtet; jedoch war die-

selbe dann nur in einzelnen Fllen unregelmssig

gesehen. Die in der Eisenmasse inducirten Strme
aber waren noch gar nicht bercksichtigt. Herr

Wiedemann liess daher in seinem Laboratorium

eine neue Reihe von Messungen durch Herrn Pless-

ner ausfhren, durch welche der Werth dieser beiden

Momente klar gelegt werden sollte. Die Versuche

wurden in der Weise angestellt, dass der temporre
und der permanente Magnetismus gemessen wurden,
wenn oscillatorische Entladungen durch langsames
Oeffnen des langsam geschlossenen Stromes ausge-
schlossen waren und wenn dieselben durch pltzliches

Oeffnen begnstigt wurden
;
ferner wurde durch Ein-

schaltung eines Condensators die Bedingung fr das

Eintreten der Oscillationen gesteigert und wieder bei

schnellem und langsamem Oeffnen beobachtet; end-

lich sind in einer dritten Versuchsreihe unter An-

wendung der Condensatoren ber die Eisenkerne

Messinghlleu geschoben worden, und dieselben Ver-

gleichsmessungen ausgefhrt. Die Kerne bestanden

entweder aus massivem Eisen, oder aus Drahtbn-

deln, oder aus pulverfrmigem Eisen, welches mit Y3



368 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 29.

seines Gewichtes Schwerspath gemengt war, oder

endlich aus grob und fein gefeiltem ,
mit einem glei-

chen Gewicht Schwerspath gemischten Stahl. Aus

einer grossen Zahl von Versuchsreihen ergaben sich

folgende Thatsachen:

1) Eisenkerne, in denen luductionsstrme keine

weiteren Bahnen finden ,
also die aus Drahtbndeln

bestehenden nnd die pulverfrmigen Kerne nehmen

beim schnellen Oeffuen des magnetisirenden Stromes

nur dann einen schwcheren permanenten Magnetis-
mus an, als bei langsamen, bezw. auch, indess unter

nicht genau festzuhaltenden Bedingungen, einen ano-

malen Magnetismus, wenn dabei in der Magnetisi-

rungsspirale oscillirende Entladungen stattfinden.

2) Fliessen in den erwhnten Fllen beim Oeffnen

des Stromkreises keine oscillirenden Entladungen
durch die Spirale, so ist das permanente Moment
beim schnellen Oeffnen dem beim langsamen Oeffnen

gleich, oder ein wenig hher (eine Wirkung des

Oeffnungsfunkens).

3) Wird die Loslsung der Magnetisirungsspirale
von der Sule durch einen Nebenschluss bewirkt, so

findet die Ausgleichung des Extrastromes noch voll-

stndiger statt als im Funken, das permanente Mo-
ment erscheint beim schnellen Schlsse noch etwas

grsser.

4) In keinem Falle war unter den ad 2) und 3)

erwhnten Umstnden bei schneller Schliessung, wenn
vorher jedesmal das temporre Moment das gleiche

war, das permanente Moment kleiner, als bei laug-

samer, auch nicht wenn erstere auf letztere folgte.

Ein Rckschwingen derMolecle ber die permanente

Gleichgewichtslage hinaus, welche dies htte bedingen

knnen, eine anomale Magnetisirung, war also nicht

zu constatiren.

5) Die massiven Eisenkerne bewahren dagegen
nicht nur unter Anwendung oscillatorischer Ent-

ladungen in der Magnetisirungsspirale, sondern auch

ohne dieselben, beim schnellen Oeffnen des magneti-
sirenden Stromes ein kleineres permanentes Moment,
als beim langsamen, ebenso bei Benutzung der Neben-

schliessung. Anomale Maguetisirungen wurden zu-

weilen beobachtet.

Herr Wiedemann hlt es nach diesen Versuchs-

ergebnissen , besonders in Bercksichtigung des Um-

standes, dass ein Zurckschwingen der abgelenkten

Molecularmagnete in Drhten und Eisenpulver doch

mindestens ebenso leicht von Statten gehen msste
als in massiven Eisenkernen , fr durchaus nicht

ausgeschlossen, dass die bisherigen Erfahrungen ber

anomale Magnetisirung und Verminderung der zu er-

wartenden permanenten Magnetisirung beim schnellen

Oeffnen des magnetisirenden Stromes auf Wirkungen
von Inductionsstrmen in der Magnetisirungsspirale,
wenn in derselben oscillatorische Entladungen auf-

treten, bezw. in der Masse der Eisenkerne beruhen.

Herr Wiedemann hlt es ferner fr sehr wahr-

scheinlich, dass die Bewegungen der magnetischen

Molecle bei der Magnetisirung in der That ape-
riodisch erfolgen.

O. Boettjrer: Die Reptilien und Batrachier
Tran skaspiens. (Zoologische Jahrbcher. Ahtheil.

f. Systematik, Geographie und Biologie, 1888, Bd. III,

S. 871.)

Zu den centralasiatischen Gebieten ,
welche mit

ihrer Erwerbung durch das russische Reich whrend
der letzten Jahre zugleich auch der wissenschaft-

lichen Forschung erschlossen worden
,
zhlt auch

Transkaspien. Durch die im Jahre 1886 von der

russischen Regierung entsandte , unter Leitung von

Dr. Radde stehende wissenschaftliche Expedition, die

Dr. Walter als Zoologe begleitete, wurde Trans-

kaspien, besonders was seine Fauna anbelangt, mit

einem Schlag eines der bestgekannten Gebiete des asia-

tischen Russland. Aus der reichen, jngst erschiene-

nen Literatur ber die Fauna Transkaspiens greifen

wir nur Boettger'6 Bearbeitung der Reptilien und

Amphibien heraus, einmal, weil diese Thiere mehr als

Sugethiere und Vgel den Charakter des Landes

bestimmen, und ferner, weil sie zu dem interessanten

Kapitel der Anpassung an physikalische Verhltnisse

und Umgebung eine Reihe bemerkenswerthester Bei-

spiele liefern.

Russisch Transkaspien ist das Land stlich vom

untern Theil des Kaspisees bis gegen den Amu-Darja
den alten Oxus-Fluss hin, im Sden in langer Linie

durch das Kopetdagh
-
Gebirge gegen Persien abge-

schlossen. Seiner Reptilienfauna nach, die sich aus

2 Schildkrten, 25 Eidechsen und 19 Schlaugen zu-

sammensetzt, whrend sich von Amphibien nur Raua

esculenta L. var. ridibunda Pall. n. Bufo viridis L.

finden, zeigt Transkaspien eine gewisse Unabhngig-
keit und Selbstndigkeit, die es gestattet eine trans-

kaspische Provinz" anzunehmen, zu der wahrschein-

lich auch Westturkestan zu rechnen sein wird. Der

Kaspisee erweist sich als eine fr die Verbreitung

der Arten erhebliche Schranke, weniger das Sand-

gebiet und die zum Theil wasserreichen Flsse, die

Transkaspien von Turkestan trennen
,
am wenigsten

das steile, aber lang sich hinstreckende Gebirge des

Kapet
- Dagh und seiner Fortsetzungen , welche

Transkaspien von Persien und Norwest- Afghanistan

scheiden.

Dem Grundstock ihrer Reptilienfauna nach ge-

hrt die transkaspische Provinz" zur sibirischen Sub-

region. Indem jedoch von Nordwesten einige Species

der europischen Subregion eingewandert sind , von

Sdwesten und Sden in reicherem Maasse solche

der mediteiranen Subregion und von Sdosten selbst

einige wenige Formen der orientalischen Region, vor

Allen die Brillenschlange, den afghanischen Grenz-

wall berschreitend, in Transkaspien vorgedrungen

sind, ergiebt sich eine grosse Formenmannigfaltig-

keit der transkaspischen Kriechthierwelt.

Die ganze Reptilienfauna Transkaspiens charakte-

risirt sich als specifische Wstenfauna. Zu mehr als
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neun Zehntel besteht Transkuspien aus der Sand-

wste und drrer Hungersteppe, die nur im Frhjahr
eine reichere Vegetation aufzuweisen vermag, wahrend

hu Sommer alles Pflanzenleben von der Gluth der

Sonne getdtet und von den Saud-Orkanen des Herbstes

iu seinen letzten Resten vernichtet wird. Nur im

ussersten Sdwesten linden sich feuchte Niederungen,

sonst gilt berall das Steppengesetz iu versehrftester

Form.

Es ist natrlich, dass in eiuem derartigen Land-

strich, wozu noch ein excessives Klima kommt, die

Thierwelt besonderer Einrichtungen bedarf, sich zu

halten
,
und dass besonders die Reptilien als ausge-

sprochene Bodeuthiere eine Summe von Anpassungen

zeigen, wie sie das Wstenlebeu zur Sicherung der

Existenz verlangt.

Im schlanken Bau hchst beweglicher Eidechsen,

der peitschenfrmigeu Gestalt der Wstenschlangen
und der Verschmlernng und Verlngerung des

Schwanzes bei der eingewanderten Brillenschlange

ist eine Anpassung au die Erreichung mglichster

Schnelligkeit bei der Fortbewegung zu sehen. Gegen

Temperaturwechsel und Trockenheit schtzt die Ksten-

bewohner neben der hoch entwickelten Fhigkeit,
sich einzugraben und dem geringen Bedrfniss in

Bezug auf Wassergenuss in den meisten Fllen noch

eine harte, wenig empfindliche Schilder- und Schuppeu-

bekleiduug. Besonders markant tritt diese Anpassung
bei der Geckoneugattung Teratoscincus hervor, der

einen frmlichen Krass von t'vcloidschuppen trgt
und diese Eigenthmlichkeit in der ganzen grossen

Familie der Geckoniden nur noch mit ebenfalls die

Wste bewohnenden, afrikanischen Gattungen theilt.

Nach zwei Seiten hin zeigen sich die Reptilien

Transkaspiens in interessanter Weise den Geiahren

gewachsen, die ihnen von dem feinen Flugsand ihres

Wohnortes drohen. Ein Einsinken in denselben wird

verhindert durch Verbreiterung der Finger und Zehen,
dir oft auch noch eineu Fransenbesatz tragen, sowie

durch Vergrsserung der glatten Subtibialschilder.

Anderer Art sind die Vorrichtungen, die zum Schutz

der Sinnesorgane gegen das Eindringen von Sand-

part ikelchen getroffen sind. So kann bei allen im

Sand whlenden Schlangen und Eidechsen whrend
des grabenden Vorstosses niemals Schmutz direct in

die Nase hineingepresst werden, indem die Nasen-

ffnung stets in einer lchtuug liegt, welche der

grssten Druckwirkung diametral oder nahezu diame-

tral entgegengesetzt ist. Bei den meisten Schlangen
des Gebietes finden sich berdies an den Nasenlchern
noch recht complicirte Klappenverschlsse und in

hnlicher \\ eise ist bei sandbewohnenden Geckoneu
das ussere Ohr geschtzt durch fransenfrmige oder

dornfrmige Anhnge, besteheud aus leicht verschieb-

baren
, das Ohr verschliessenden Deckschuppen. Bei

der Gattung Phrynocephalus ist sogar wie bei den

Schlangen die ussere Ohrffnung ganz geschwunden,
ein bei den Eidechsen sehr seltenes Vorkommniss.
Das Auge ist bei vielen Eidechsen in der Weise ge-

schtzt, dass das untere Lid in seinem mittleren

Theil durchsichtig ist und so auch ein Sehen bei

geschlossenen Lidern gestattet.

Von allen Anpassuugserscheinungen am bekann-

testen ist die Aehnlichkeit, die hutig zwischen den

Thieren und ihrer Umgebung in Farbe und Zeich-

nung hervortritt. Es gengt, kurz darauf hinzu-

weisen, dass auch hierfr die Reptilienwelt Transkas-

piens eine Reihe von Beispielen liefert. Ueberall

und allgemein finden sich gelbe, gelbgraue, gelbrothe

und gelbbraune Sandfrbungen ,
die in ihren oft

geradezu bunten, mannigfach abgetnten, verschieden-

artigen Zeichuung sich direct der Gesammtfrbung des

Sandes anschliessen
,
der auch nicht eintnige, gelb-

liche Farben zeigt, sondern aus verschiedenfarbigen

Steinchen und Krnchen besteht. Bleiche Farben,

Weiss mit grauer oder schwarzer Fleckung finden

sich bei nchtlichen Geckoniden in Anpassung an

Blondlicht und Mondschatten.

Viele der leuchtenden Fleckenzeichuungen mgen
allerdings ihre Enstehung nicht einer Anpassung an

die Umgebung verdanken, sondern als Schreck- oder

Lockfarben zu deuten oder durch geschlechtliche

Zuchtwahl entstanden sein. Zu einer Entscheidung

hierber ist eine dauernde Beobachtung an Ort und

Stelle nthig; jedes Fleckchen, jeder Punkt in der

Zeichnung der Thiere hat seine Bedeutung, selten

aber ist diese so leicht zu eutrthseln , wie die

skizzirten Anpassungserscheinuugen an die Umge-

bung, wo wir in der Kenntniss der physikalischen Ver-

hltnisse Ursache und Wirkung zu verfolgen im Stande

sind. K. L.

F. Noll: Beitrag zur Kenntniss der physika-
lischen Vorgnge, welche den Reizkrm-

mungen ZU Grunde liegen. (Arbeiten aus dem

botanischen Institut in Wrzburg, Bd. 111, S. 496.)

Am Schlsse seiner Besprechung der Wortmann'-
schen Arbeiten ber die Mechanik der Reizbewe-

guugen in Rdsch. III, 307, hatte Herr Noll die

Verffentlichung eigener Untersuchungen ber diese

Frage in Aussicht gestellt. Iu der vorliegenden Ab-

handlung lst der Herr Verfasser dies Versprechen
ein. Er bringt in ihr die Beweise fr die bereits

von Sachs und Hofmeister ausgesprochene Ver-

muthung. dass die Reizkrmmungen auf Aenderungen
in der Dehnbarkeit der Zellwand beruhen. Indem

wir statt jeder weiteren Einleitung auf das angezo-

gene Referat verweisen, wenden wir uns sogleich zur

Schilderung der sinnreichen Versuche, bei welchen

Verfasser drei verschiedene Methoden zur Anwendung

gebracht hat. Nur einiger instruetiver Vorversuche

mssen wir zuvrderst Erwhnung thun.

Iu diesen Versuchen weist nmlich Herr Noll

nach, dass der Hauptcharakterzug der Reizkrmmung
iu der F Orderung des Wachstbums auf der con-

vexen Seite und nicht in der von Wortmauu so

scharf betonten Verlangsauiung der Streckung auf

der coneaven Seite besteht.
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Wird ein Grashalm horizontal gelegt, so entstehen

an den Knoten desselben kniefrmige Krmmungen,
durch welche der Gipfel des Hahnes wieder senkrecht

gerichtet wird. Diese Krmmungen kommen dadurch

zu Stande, dass die Zellen an der Unterseite der

Knoten, durch den Reiz der Schwerkraft veranlasst,

sich lebhaft strecken. Die Zellen der Oberseite da-

gegen verharren fast unverndert in ihrem Ruhezu-

stand. Der krftige Wachsthunisdrang der Zellen der

Unterseite kommt auch darin zum Vorschein, dass

an derselben oft erhebliche Anschwellungen sichtbar

werden. Schiebt man enge Glasrhren ber die Knoten

der niedergelegten Halme, sodass der Gravitationsreiz

keine Krmmung hervorrufen kann
,

so entstehen

eigenartige Auswchse und Schwielen auf der Unter-

seite, wahrend die Oberseite nahezu unverndert bleibt.

Es geht ans diesen Versuchen hervor, dass die Krm-
mung durch eine einseitige Frderung des Wachs-

thums hervorgerufen wird.

Dass hierbei eine Verstrkung des Turgors auf

der Convexseite mitwirken sollte (de Vries), ist

schon aus theoretischen Grnden, die Verfasser nher

darlegt, nicht wahrscheinlich, lsst sich aber auch

direct widerlegen. Ein erhhter Turgor in den

Zellen der Convexseite setzt nmlich eine grssere

procentische Quantitt osmotisch wirksamer Substan-

zen voraus, die aber Herr Noll ebensowenig wie vor

ihm G. Kraus und Wortmann nachweisen konnte.

Gehen wir nunmehr zur Schilderung der Versuche

ber, dnrch welche Verfasser zu zeigen sucht, dass

die Streckung der Convexseite durch Erhhung der

Dehnbarkeit der Membran veranlasst wird. Soviel ist

klar: Wenn an einem radir gebauten Organ die

Zellenwnde der einen Seite dehnbarer werden, so

muss der in dem Organ wirksame Turgordruck eine

Beugung desselben hervorrufen. Die erhhte Dehn-

barkeit der Convexseite nachzuweisen, stellte Verfasser

zunchst Beugungsversuche an, indem er die zu unter-

suchenden Organe (Keimlinge von Ricinus, Helianthus,

Sprosse von Hippuris, Blthenschfte von Funkia orata

und Agapanthus umbellatus) wagerecht legte, bis

die geotropische Aufwrtsbewegung eben einzutreten

begann ,
dieselben alsdann aufwrts richtete uod in

zwei auf einander folgenden Messungen bestimmte,

eine wie grosse Beugung ein und dasselbe Gewicht,

wenn es mittelst eines ber eine Rolle laufenden

Fadens oberhalb der Zone des strksten Wachsthums

an dem Organ befestigt wurde
,
das eine Mal nach

derConvex-, das andere Mal nach der Concavseite hin

veranlasste. Diese sehr elegant und mit den nthi-

gen Kontrolmaassregeln ausgefhrten Versucheer gaben
in allen Fllen eine strkere Dehnung der Convexseite.

Das Gleiche ergaben plasmolytische Versuche.

Die Plasmolyse besteht bekanntlich in einer Auf-

hebung des Turgors durch wasserentziehende Mittel.

Herr Noll argumentirt nun folgendermaassen. Soll

eine Zelle in turgescentcm Zustande eine weitere

Streckung erfahren, so muss entweder der Turgor

gesteigert oder aber die elastische Gegenwirkung der

Membran vermindert werden. Da von ersterem, wie

vorhin erwhnt, nicht die Rede sein kann, so muss

die letztgenannte Ursache wirksam sein. Wenn wir

diesem Vorgang einen kurzen Ausdruck geben, mit

dem sich nachher leicht weiter operiren lsst, so kann

man sagen, die Contractionskraft der Membran
wird vermindert. In einer sich streckenden Zelle

wird daher der Gleichgewichtszustand bestndig ge-

strt, indem die Contractionskraft der Membran stetig

vermindert wird."

Denkt man sich unter dem mit VvXx (I) bezeich-

neten Umrisse einen einzelligen Schlauch, z. B. einer

Alge, der gerade in lebhafter Krmmungsbewegung
begriffen ist. Die zunehmende Streckung der Mem-
bran auf der Seite X hngt nach obiger Annahme
mit der Verminderung der Contractionskraft der

Membran auf dieser Seite zusammen. Angenommen
die elastische Contractionskraft

betrage auf Seite Xx 19 Ein-

heiten, auf Seite Vv 20 Einheiten.

Wird nun durch Plasmolyse der

Turgor aufgehoben, so muss die

Concavseite, welche eine strkere

Contractionskraft hat, sich im

Anfang schneller verkrzen als

die Convexseite. Die Krmmung
muss sich also verstrken, indem

zugleich das ganze Organ krzer

wird (UmrissII). Auch fr viel-

zellige Organe trifft diese Ueber-

legung zu, nur dass statt der convexen bezw. con-

caven Membranhlfte alle Membranen der convex

bezw. concav werdenden Gewebe in Betracht kommen.

Verfasser stellte seine Versuche in sehr exacter

Weise an und bediente sich zur Beobachtung der

Krmmungsbewegung eines Mikroskops, dessen Ocular

eine Scala enthielt. In allen Flleu erhielt er, der

theoretischen Forderung entsprechend, im Anfange
der Plasmolyse eine Verstrkung der Krm-
mung unter gleichzeitiger Verkrzung des Organs.

Nach kurzer Zeit steht die Bewegung still, und es

beginnt hierauf eine sehr energische Rckwrtsbewe-

gung, welche eine Verflachung der Krmmung be-

wirkt (Umriss III). Diese leztere Bewegung, welche

bei frher angestellten plasmolytischen Versuchen

allein beobachtet wurde, erklrt Herr Noll aus der

Verdnnung und strkeren Dehnung der Convex-

membrau ,
welche sich bei Aufhebung des Turgors

entsprechend bedeutender verkrzen msse, als die

Concavmembran.

Um nachzuweisen, dass in der That eine Verdn-

nung der Membranen auf der Convexseite eintritt,

zog Herr Noll auch die mikroskopische Messung

heran. Misst man whrend der Krmmung die Dicke

der gegenberliegenden Zellwude bei starker Ver-

grerung mittels eines Ocularmikrometers oder eines

Zeichenapparates, so findet sich immer ein merklicher

relativer Dickenunterschied der Membranen vor. Ver-

gleichende Messungen, zumal an Grasknoten, lehren,



No. 20. N atur wissenschaftliche Rundschau. 371

daasdie .Membrandicke auf der Concavseite whrend der

Krmmung annhernd so bleibt, wie sie bei normaler

Stellung des Organes war, dass dagegen die der Con-

vexseite, absolut genommen, abnimmt. Diese Ergeb-
nisse stehen im Einklang mit denjenigen, welche mit

Hilfe der anderen Untersuchungsmethoden erhalten

wurden.

Neben der Frderung des Wachstimms auf der

convexen Seite tritt die Verlaugsamung desselben

auf der concaven Seite sehr zurck. Sie wird aber

in manchen Fllen dadurch besonders auffllig, dass

sie geradezu in eine Verkrzung der Concavseite um-

schlgt. Herr Noll fhrt diese Erscheinung auf

Grund der Angaben, welche Sachs ber ihr Auftreten

bei Grasknoten gemacht hat, darauf zurck, dass die

Zellen der Concavseite mechanisch zusammengedrckt
werden. Doch macht sich auch z. B. bei Hippuris,

wo Verfasser gleichfalls die Verkrzung beobachtet

hat, nach seiner Ansicht der Wassermangel der Con-

cavseite dabei geltend, da das zustrmende Wasser

besonders von der Convexseite verbraucht wird.

Die Ursache der Erhhung der Dehnungsfestigkeit
der Convexseite findet Verfasser in dem (chemischen?)
Einflsse des Protoplasmas auf die Zellwand, der diese

gegenber dem Turgor nachgiebiger macht. F. M.

J. M. Pernter: Lephay's Messungen der Inten-
sitt der Sonnenstrahlung am Cap Hrn.
(Meteorologische Zeitschrift, 1889, Jahrg. VI, S. 130.)

Die franzsische Expedition, welche im Jahre 1882/33
whrend der internationalen Polarforschung die Station

Cap Hrn besetzt hatte, hat daselbst eine ungewhnlich
grosse Anzahl von Beobachtungen ber die Sonnen-

strahlung, nmlich 175 Messungen, ausfhren knnen.
Der directen Verwerthung dieser Beobachtungen fr die

Ermittelung der Sonnenconstante und der Durchlssig-
keit der Atmosphre fr Sonnenstrahlen steht freilich

der Umstand im Wege, dass die Messungen mit dem

ungenauen Po ui 1 1 e t' sehen Pyrheliometer mit Wasser-

fllung ausgefhrt sind; gleichwohl glaubt Herr Peru-
ter, wenn man an den franzsischen Werthen die von

Langley gegebene Correctur fr das Pyrheliometer

anbringt und wenn man sich nicht, wie Herr Lephay
es gethan , aus dem ganzen Material nur 11 Beobach-

tungstage aussucht
,
sondern mglichst die Gesammtheit

der Beobachtungen bercksichtigt, dass sich interessante

Schlsse ableiten lassen.

Nach der bekannten von Pouillet aufgestellten

Formel ist die Strahlungsintensitt / = Ap* (wo A die

Sonnenconstante, p die Diathermanitt und e die Schicht-

dicke der Atmosphre bedeutet). Uephay hat nach
dieser Formel die Sonnenconstante zu 2,172 Calor. be-

stimmt, welcher Werth durch die Langley 'sehe Cor-

rection sich in 2,758 Cal. ndert. Diese Sonnenconstante
kommt nun der von Langley, Crova und Pernter
berechneten von 3 Cal. so nahe, dass man den letzteren

Werth als den richtigen betrachten und unter Zugrunde-
legung dieses Werthes von ^4 aus den Beobachtungen
am Cap Hrn die Werthe fr p berechnen kann.

Diese Rechnungen wurden au den bei vollkommen

gnstigem Wetter ausgefhrten Messungen angestellt,

und besttigten, was bereits aus frheren Messungen
bekannt war, dass die Diathermanitt der Atmosphre
mit der Zenithdistanz zunimmt, und zwar nicht bloss

im jhrlichen, sondern auch im tglichen Gange. Diese

Thatsache findet, nach Verfasser, ihre Erklrung darin,
dass die aufsteigende Luftbewegung im jhrlichen Gancc
im Sommer am strksten ist, im tglichen Gange um
die Mittagszeit. Eine Ableitung des jhrlichen Ganges
der Diathermanitt der Luft aus den Mittagswerthen
zeigt sehr deutlich

,
dass die Durchlssigkeit der Atmo-

sphre sehr vernderlich ist. Sehr eclatant sind einige

specielle Beispiele, in welchen selbst an den schnsten

Tagen Schwankungen der Diathermanitt der Atmo-

sphre vorkommen, von denen das Auge nichts merkt,
die aber fr die Messungen der Intensitt der Sonnen-

strahlung sehr fhlbar sind. Zur Erzielung zuverlssiger
Werthe mssen aus diesen Grnden die Beobachtungen
sehr vervielfltigt und gleichzeitig mit Aktinometer und

Aktinographen ausgefhrt werden.

W. Le Conte Stevens: Die empfindliche Flamme
als Unter suchungsmittel. (American Journal

of Science, 1889, Ser. 3, Vol. XXXVII, p. 257.)

Die bereits vor 30 Jahren (1858) von J. Le Conte
entdeckte, auf Tne empfindliche Flamme ist erst 18U7

nach ihrer Wiederentdeckung durch Barrett und nach
ihrer Verbesserung durch eine Reihe von Physikern zu
akustischen Experimenten benutzt worden

;
am bekann-

testen wurden Tyndall's Versuche durch seine weit
verbreiteten Vorlesungen ber den Schall. In jngster
Zeit sind die empfindlichen Flammen von Lord Ray leigh
benutzt worden zum Nachweise der durgehenden Ana-

logie von Schall und Lichtwellen und besonders der

Beugung des Schalles. Um fr diese Versuche die

Wellen mglichst kurz zu machen, bediente er sich

sehr hoher Tne von mehr als 20000 Schwingungen in

der Secunde.

Der Verfasser hat smmtliche frher angestellte
Versuche an empfindlichen Flammen mit Erfolg wieder-

holt und ging nun daran, den fr das Licht von Grimaldi
angegebenen Versuch

,
in welchem Di'ractionsbanden

dadurch erzeugt werden, dass man Wellen, von der-

selben Phase durch zwei kleine Oetfnungen hindurch-

schickt, akustisch zu verificiren, indem er mit einer

empfindlichen Flamme die Luft nach den Hyperbellinien
strkster und schwchster Bewegung absuchte. Der Ton
der benutzten Pfeife gab Wellen von 1,05 Zoll Lnge ;

sie wurde 34 Zoll von dem, zwei Fuss breiten Schirm
von Pappe aufgestellt. Nahe der Mitte desselben wurden
im Abstand von 3 Zoll zwei senkrechte, 1

/i Zoll weite

Spalten eingeschnitten. Die Lage der Hyperbeln wurde
theoretisch berechnet, und zunchst die Mittellinie strk-
ster Bewegung hinter dem Schirm leicht aufgefunden.
Die nchste Hyperbel zu beiden Seiten von der Mittel-

linie wurde in ihren geraden Abschnitten gleichfalls auf-

gefunden ;
ebenso auch das demnchst folgende Paar,

aber nicht mehr scharf.

Weiter versuchte Verfasser Fresnel's berhmten
Versuch ber die Erzeugung von Interferenzstreifen durch

Reflexion des Lichtes von zwei unter einem sehr stumpfen
Winkel geneigten Spiegeln mit Schallwellen zu wieder-

holen. In gleicher Weise wie der optische Versuch liess

sich aber der akustische nicht ausfhren, weil die Schall-

quelle vor den Spiegeln auf die reflectirten Strahlen

stets strend wirken musste. Hingegen gelang der Ver-

such mit einem Spiegel. Derselbe wurde horizontal auf
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den Tisch gelegt und die von demselben reflectirten

Wellen interferirten mit den direet von der Pfeife

ausgehenden. Der Spiegel hatte eine Lnge von 36 Zoll,

ber dem einen Knde befand sich in der Hhe von 10

Zoll die Pfeife, welche Tne von der Wellenlnge 1,05

gab; am anderen Ende des Spiegels wurde die empfind-
liche Flamme in verschiedene Hhen ber den Tisch

gehoben und zeigte eine Reihe von Stellen
,
an denen

sie ruhig blieb, wo die Wellen interferirten. Diese

Stellen der Interferenz lagen in einem Versuche 1, 2,7,

4,6, 0,7, 9, 11,3, 13,G Zoll ber dem Tische. Mit den

theoretisch berechneten Werthen stimmen die in fnf
Versuchen gefundenen besser bereiu, als man erwarten

sollte; freilich nicht so gut, dass die empfindliche Flamme
zu Messungen verwendet werden knnte.

Ernest Merritt: Einige Bestimmungen der

Energie des Lichtes von Glhlampen.
(American Journal of Science, 1889, Ser. 3, Vol. XXXVII,

p. 167.)

Bei den zahlreichen Bestimmungen der Leistungs-

fhigkeit der Glhlampen wurde, wie bekannt, stets ihr

Leuchtvermgen, ausgedrckt in Kerzen, photometrisch

gemessen; und fr die Praxis, in der es sich ja nur um
das Leuchtvermgen handelt, ist diese Methode auch

vielfach ausreichend. Wissenschaftlich ist aber auch
von Interesse, zu ermitteln

,
welcher Bruchtheil der der

Lampe zugefhrten Energie als Licht ausgestrahlt wird,
und welcher als dunkle Wrme verloren geht. Hierzu

reichen aber photometrische Messungen nicht aus
,
da

diesen physiologische und nicht physikalische Maass-

stbe zu Grunde liegen. Um dieses Ziel der genauen

Energie -Messung zu erreichen, wre nothwendig, die

von der Glhlampe ausgehenden Strahlen durch Salz-

prismen zu zerlegen, und einerseits das unsichtbare,
andererseits das sichtbare Spectrum mit dem Bolometer

zu messen; diesem Verhltnis der ausgestrahlten Energie-

mengen wren dann die Energien zu vergleichen, welche

als Strom der Lampe zugefhrt werden. Herrn Merritt
standen aber bei der Ausfhrung seiner Versuche keine

derartigen instrumentellen Hlfsmittel zur Verfgung,
und er verfolgte sein Ziel in einfacherer Weise unter

Anwendung einer Thermosule. Die Strahlen der Lampe
gingen durch eine Schicht Wasser oder Alaunlsung,
welche die dunkle Wrme zurckhielt, und die hindurch-

gegangeneu ,
leuchtenden Strahlen wurden durch das

Thermoelement gemessen. Noch eine andere Methode
zur Messung der Energie der leuchtenden Strahlen

einer Glhlampe wurde vom Verfasser in Anwendung
gebracht, welche darin bestand, dass er die Glhlampe
in ein Wassercalorimeter stellte, welches in der Er-

wrmung des Wassers die Energie der dunklen Strahlen

der Glhlampe augab; durch Subtraction dieses Werthes
von dem der Gesammtenergie der Lampe erhielt man
die Energie der leuchtenden Strahlen.

Nach der zuletzt erwhnten Methode ist eine

Messungsreihe an einer Edison -Lampe ausgefhrt und
nach der ersten wurden vier Reihen mit einer Edison-,
zwei Weston - und einer Bernstein -Lampe angestellt.
Da an dieser Stelle auf die Versuchsresultate nicht im
Eiuzelnen eingegangen werden kann

,
sollen auch die

Correetions- Bestimmungen unerwhnt bleiben, welche

zur Erzielung mglichst, genauer Werthe gemaoht wor-
den sind. Das allgemeine Resultat dieser Messungen
war, dass die Intensitt des Lichtes, die durch das

Leuchtvermgen in Kerzen ausgedrckt wird, bei zu-

nehmender elektromotorischer Kraft des li eingebenden
Stromes schneller wchst, als die Energie des Lichtes,
und zwar ist nach den Tabellen diese Zunahme der

photometrischen Kraft eine zwei - bis dreimal so grosse
als die der Energie.

Betrachtet man die Glhlampen als Maschinen und
will deren Nutzeffect bestimmen, d. h. das Verhltniss
der Leistung zur verwendeten Kraft, so ergeben die hier

ausgefhrten Messungen als Maximum 7 Procent; ein

noch der Steigerung und der Verbesserung sehr bedrf-

tiges Verhltniss.

A. Sauer: Die genetischen Beziehungen zwi-
schen Pech st ein und Porphyr desMeissener
Gebietes. (Zeitschr. J. deutsch, geolog. Gesellsch. 1888,
Bd. XL, S. 601.)

Auf der 35. Versammlung der deutschen geologi-
schen Gesellschaft zu Halle im August v. J. machte Herr
Sauer die bei der geologischen Kartirung der Section

Meissen gewonnenen Beobachtungen ber die Bezie-

hungen zwischen dem Meissener Pechstein und den mit

diesem vergesellschafteten Porphyren bekaunt, Beobach-

tungen ,
welche sich auf eines der interessantesten und

schwierigsten Kapitel der petrogenetischen Geologie be-

ziehen. Obgleich die Untersuchungen des Verfassers

noch nicht als abgeschlossen bezeichnet werden, so sind

die bereits gewonnenen Resultate doch werth , schon

allgemeiner bekannt zu werden.

Die Pechsteine des Meissener Gebietes werden ge-

whnlich als Typus dieser Gesteiusfamilie hingestellt.

Sie bestehen aus einer verschieden gefrbten Grund-

ma-se, in welcher opake, punkt- und strichfrmige Mikro-

lithen gelegen sind
,
und aus sprlichen , porphyrischen

Einsprengungen von Quarz, Feldspath, Biotit und Augit.
Perlithische Sprnge (Contractionsrisse) treten hufig
auf, und an sie ist gewhnlich das Vorkommen felsit-

artiger Substanz (Felsit = eine fr Auge und Lupe un-

auflsbare Masse, welche chemisch etwa einem Gemenge
von Orthoklas und Quarz entspricht) eng geknpft, die

eine grosse Aehnlichkeit mit der felsitischen Grnnd-

masse der Quarzporpnyre besitzt. Der letzteren, welche

von jeher das Interesse der Petrographen in hohem
Grade erweckt hat, ber deren Deutung und Auffassung
aber heute noch keine Uebereiustimmung herrscht,

wurde bisher vorwiegend eine primre Entstehung zu-

geschrieben. Herr Sauer glaubt aber der felsitischen

Substanz der Pechsteine und somit auch der mit diesen

verknpften Felsitporphyre als seeundr entstanden an-

sehen zu mssen. Die Beobachtungen, welche ihn hierzu

fhren, sind kurz folgende.

Lngs der perlithischen Sprnge oder von den

kreuz und quer verlaufenden Rissen und Spalten aus

bemerkt man, wie sich mikroskopisch genauer verfolgen

lsst, nicht selten, dass die Felsitstreifen nchst dem Pech-

steinglase von einem schmalen
,
trben Saume begleitet

sind, was ganz den Anschein erweckt, als entwickele

sich der Felsit von den Sprngen aus, wobei aber un-

mittelbar eiue Trbung des Pechsteinglaies vorausginge.
Die fortschreitende Felsitirurtg" kann zur Herausbil-

dung einer ausgezeichneten Maschenstructur fhren,
wie sie jedem mikroskopirenden Petrographen bei der

Serpentinisirung der Olivingesteiue bekaunt ist. Auch

makroskopisch lsst sich der Vorgang der allmligeu

Aufzehrung der Glasmasse Schritt fr Schritt verfolgen.

So kann endlich, wie der Vortragende sicher glaubt, der
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mit dem Pechstein verknpfte Felsitfels" aus diesem

ber\ orgehen.
Der Chemismus dieser Felsitirungsvorgnge ist noch

nicht in allen seinen Phasen erkannt. Aus den bis-

herigen Untersuchungen ergiebt sich aber, dass die aus

dem Pechstein unmittelbar hervorgehende, zumeist an-

scheinend mikrokrystalline Masse unbedingt nicht als

Felsit ohne Weiteres bezeichnet und vor Allem keines-

falls mit der felsitischen Grundmasse der fertigen Quarz-

porphyre direel identificirt werden darf, und zwar in

erster Linie deshalh nicht, weil dieser in Adern den

Pechstein durchziehende sogenannte Felsit nach zahl-

reichen Bestimmungen einen so hohen Wassergehalt

aufweist, wie er nicht einmal dem ursprnglichen Pech-

stein zukommt, einen Wassergehalt nmlich von 9 bis

10 Proc."

Merkwrdiger Weise soll nun im Verlaufe weiterer

Umbildung in dem .,Felsit" eine Art Silicirung unter

Verdrngung des Wassers sich vollziehen
,

die dann

schliesslich den in der Meissener Gegend als Begleiter

des Pechsteines sogenannten Dobritzer Porphyr hervor-

gehen lasse. Man kannte wohl bisher Uebergnge
von Pechstein zu Porphyr; sie wurden aber beide als

primr, als verschiedene Erstarrungsmodihcationen ein

und desselben Magmas angesehen. Dass aber der Por-

phyr ein aus dem glasigen Pechstein hervorgegangenes,
seeundres Gebilde sein knne, ist fr die Petrographie
ein neuer Gesichtspunkt ,

mit dem man zu rechnen

haben wird. Vor der Hand aber mssen wir die vom

Vortragenden in Aussicht gestellten, weiteren chemischen

Untersuchungen ,
welche ber den Vorgang der allm-

ligen Entwsserung Licht schaffen sollen , abwarten,

bevor ein Urtheil zu fllen ist. Erweisen sich die An-

schauungen des Herrn Sauer als richtig, dann ge-

winnen allerdings einige schon lnger bekannte, sehr

auffllige Erscheinungen eine ungezwungene Erklrimg,
so z. B. der Uebergang der meilenweit sich erstreckenden

Pechsteinplatte in der Gegend von Zwickau - Chemnitz

nach oben und unten in Porphyr ,
sowie die vllige

Unversehrtheit von Einschlssen basischer Gesteine in

den Porphyren. Aut Section Freiberg und Tharandt

kennt man zahlreiche Einschlsse von biotitreichem

Gneiss im Porphyr, die nicht die geringste Einwirkung,
insbesondere Anschmelzuug des Glimmers durch das

ehemals gluthfissige Porphyrmagma erkennen lassen,

whrend doch der viel leichter schmelzbare Basalt den

Biotit der eingeschlossenen Gneissfragmente zu braunem
(Hase umgeschmolzen hat. Diese sich widersprechenden

Erscheinungen werden eher verstndlich ,
wenn die An-

nahme gemacht wird
,

dass das Phorphyrmagma mit

Wasser gesttigt als Pechsteinmagma, dessen Schmelz-

temperatur durch Druck- und Wasseraufnahme so be-

trchtlich erniedrigt wurde, dass es den Glimmer der

unterwegs eingeschlossenen Gesteinsfragmeute nicht an-

zuschmelzen vermochte, submarin zur Eruption ge-

langte.

Von einer Verallgemeinerung seiner Anschauungen
ber die genetischen Beziehungen gewisser Porphyr-
und Pechsteinvorkommnisse, vorwiegend jener des

Meissner Hgellandes, sieht Herr Sauer natrlich ab.

D.

verwerthen knnen, die im Regen niedergehenden Ni-

trate als Pflanzenernhrer ihre frhere Bedeutung zum
Theil eingebsst haben, so bleibt die Kenntniss der

Mengen von Nitraten und Nitriten
, welche der Regen

dem Boden zufhrt, immer noch von hohem Interesse.

Bekanntlich bilden sich nmlich die Nitrate und Nitrite

durch die Entladungen der atmosphrischen Elektricitt

aus der Verbindung des Stickstoffes mit dem Sauerstoff

der Atmosphre und bei den ungewhnlich hufigen
und heftigen Gewittern der Tropen waren auch ganz
ausnahmsweise grosse Mengen von Stickstoffverbin-

dungen in den Tropenregen zu erwarten. Die Verfasser

haben zu diesem Zwecke eine Reihe von Stationen in

der Nhe des Aequators eingerichtet, an denen regel-

mssige Beobachtungen ausgefhrt werden konnten.

Eine dieser Stationen liegt in Caracas (Venezuela) in

10,3 nrdl. Br. in einer Hhe von 922 m.

Die dort gemachten Beobachtungen umfassen jetzt
zwei Jahre, whrend welcher Zeit alle Regen gesammelt
und analysirt worden sind; es waren dies 121 Regen-
flle. Der mittlere Gehalt an Salpetersure betrug im
Liter vom Juli 1883 bis Juli 1884 2,45 mg und vom
Januar 1885 bis December 1885 2,01 mg, im Durch-
schnitt also 2,23 mg. Die Schwankungen betrugen von

10,25 mg im Max. bis 0,2 mg im Min. Zum Vergleiche
sei bemerkt, dass Boussingault fr Liebfrauenberg
(im Elsass) im Mittel 0,18 mg im Liter Regenwasser
gefunden und die Herren Law es und Gilbert fr
Rotharnsted 0,42 mg. Fr Caracas betrgt die jhrliehe

Regenmenge im Mittel etwa ein Meter. Berechnet man
danach die Menge Stickstoff, welche in Form von

Salpetersure einem Hectar Bodenflche zugefhrt wird,

so findet man 5,782 kg, gegen 0,330 kg fr die Station

im Elsass und 0,830 fr England.
Man erkennt hieraus, dass in den Tropen der Boden

eine sehr reiche Stickstoff- Dngung durch den Regen
empfngt, die wesentlich zur ppigen Entwickelung der

Vegetation beitragt.

A. Mntz und V. Marcano: Ueber die Mengen der
Nitrate in den Regen der Tropengebiete.
(Comptes vendus, 1889, T. CV1II, p. 1062.)

Wenn auch in neuester Zeit durch den Nachweis,
dass die Pflanzen den freien Stickstoff der Atmosphre

G. Arcangeli: Die Phosphorescenz des Pleurotus
olearius.

(
Atti della R. Accademia dei Lincei. Rendi-

conti, 1888, Ser. 4, Vol. IV, (2), p. 365.)

Die Lichtentwickelung lebender Organismen ist viel-

fach an verschiedenen Thier- und Pflanzenarten beob-

achtet und studirt worden, ohne dass fr dieses Phno-
men eine widerspruchsfreie Erklrung gefunden worden
wre. Noch immer bietet daher dieser Gegenstand Stoff

zu neuen, werthvollen Studien, deren Ergebnisse beach-

tenswerth sind. In der vorbezeichneten, vorlufigen Mit-

theilung beschreibt Herr Arcangeli seine Ergebnisse
ber das Leuchten des Agaricus des Olivenbaumes,

welches von einer grossen Zahl von Botanikern bereits

beobachtet und beschrieben worden. Arcangeli's
Beobachtungen besttigen und erweitern die Resultate

frherer. Beobachter und haben den Verfasser zu einer

ganz bestimmten Auffassung vom Wesen dieser Licht-

entwickelung gefhrt. Nachstehend sollen die Ergebnisse
des Herrn Arcangeli nur kurz wiedergegeben werden.

Das Leuchten des Pilzes beschrnkt sich nicht auf

einzelne Theile, sondern wird mehr oder weniger intensiv

an allen Theilen wahrgenommen ;
doch waren die reifen

Sporen nicht leuchtend. Auch sehr junge Schwmme
strahlten ziemlich lebhaftes Licht aus; doch war das

Leuchten betrchtlicher, wenn der Schwamm einen

hheren Grad der Entwickelung erreicht hatte
,
es hielt

gleichmssig an, bis der Hut vollstndig entwickelt war,
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und nahm dann langsam ab. Einige am IG. October

gesammelte Schwmme behielten ihr Leuchtvermgen
zwei bis drei Tage. I>as strkste Leuchten wurde bei

dem hchsten Grade vegetativer Energie beobachtet, im

Dunkeln konnte mau dann das Licht bis zur Entfernung

von 11 m erkennen.

Das Leuchten ist von einer vorherigen Belichtung

des Schwammes nicht abhngig. Ebensowenig besttigte

sich die Angabe, dass das Leuchten nur Nachts statt-

finde, man kann es sowohl am Tage wie in der Nacht

beobachten, nur selbstverstndlich im ersteren Falle

schwieriger und nicht ohne besondere Vorsichtsmaass-

regeln.
Kein fremder Organismus, weder ein epipbytischer,

noch ein parasitischer, ist die Ursache des Leuchtens;

dieses ist vielmehr so innig verknpft mit dem Ent-

wickelungscyklus des Schwammes
,

dass man es in Be-

ziehung setzen muss zu irgend einer physiologischen

Thtigkeit des Blatterschwammes seil ist.

Die Wrme , vorausgesetzt ,
dass sie bestimmte

Grenzen nicht bersteigt, verndert das Leuchten nicht.

Auf abgekhlt, verloren die Schwmme zwar ihr

Leuchten nach l
/2 bis 1 Stunde ,

aber langsam wieder

erwrmt, fingen sie bereits bei etwa 3 oder 4 zu

leuchten an
,
und erreichten ihre frhere Intensitt bei

10" und 14". Eintauchen in Wasser von 40 hob das

Leuchten auf, das sich beim Herausnehmen wieder

langsam einstellte; nach Eintauchen in Wasser von 50

erholte sich der Pilz nicht wieder. Bei Eintauchen in

Wasser von 14" verliert sich das Leuchten erst nach

lngerer Zeit, die abhngt von der Menge des Wassers;

in ausgekochtem, luftfreien Wasser erlischt das Leuchten

sehr bald.

In Kohlensure, Kohlenoxyd, Stiekstoffoxydul, Wasser-

stoff und Stickstoff erlischt die Phosphorescenz schnell.

Wird der Schwamm nach kurzer Zeit an die Luft ge-

bracht, so beginnt er wieder zu leuchten, und zwar

strker als vorher; war er lngere Zeit in einem der

genannten Gase, dann leuchtete er beim Herausnehmen

wenio- oder gar nicht mehr. In reinem Sauerstoff

leuchtete der Pilz nicht strker
,
sondern blieb so wie

in der Luft. War der Schwamm 12 Minuten in Schwefel-

wasserstoff, so begann er an der Luft wieder zu leuchten;

hatte er aber eine Stunde in dem Gase verweilt, so

wurde er nicht wieder leuchtend.

Der Bltterschwamm des Ulivenbaumes erzeugt eine

Temperaturerhhung ,
die mit dem Thermometer nach-

weisbar ist. Prft mau die Temperatur unter gewhn-
lichen Verhltnissen mit einem feinen Thermometer

oder einer Thermosule ,
so findet man freilich, dass

der Schwamm khler ist als die Umgebung. Der Grund

hierfr ist die starke Verdunstung der Oberflche;

schliesst man diese aus, indem man den Schwamm in

einen geschlossenen Baum bringt, so findet man seine

Temperatur 0,7 bis 1,1 hher als die Umgebung, welche

-4- 14" C. warm war.

Das Leuchten des Bltterschwammes des Oliven-

baumes wird, zu diesem Resultate gelangt schliesslich

der Verfasser, bedingt durch eine Oxydation. Dieselbe

stammt entweder direct von der Athmungsthtigkeit

her, welche neben den Wrmestrahlen auch noch

leuchtende erzeugen kann, wenn sie mit grsserer

Energie stattfindet; oder sie stammt von einer seeun-

dren, mit derAthmung zusammenhngenden Oxydation.

Man knnte auch daran lenken, dass bei der Athmung
das sich zersetzende Eiweiss eine Phosphorverbindung

entstehen lsst, welche sich oxydirt und leuchtet. Hier-

fr sprche, dass in der Asche des Schwammes be-

trchtliche Mengen von Phosphaten gefunden wurden.

Doch kann diese Vorstellung nur durch eingehendere
Untersuchungen entschieden werden.

IL Hartig und R. Weber: Das Holz der Roth-
buche in anatomisch-physiologischer, che-
mischer und forstlicher Richtung. (Berlin,

Julius Springer, 1888.)

Mnchen ist, was die botanische Forschung betrifft,

eine derjenigen Sttten, wo mit Vorliebe eindringlichstes

Studium innerhalb eng begrenzter Gebiete gebt wird.

Zum Belege brauchen wir nur auf die grndlichen syste-

matischen Arbeiten von Radlkofer, Ngeli und

Peter (jetzt in Gttingen) zu verweisen. Auch das

vorliegende, umfangreiche Werk der bekannten Mn-
chener Forstgelehrten ist ein Ergebniss concentrirtester

Forschung, wenn dieselbe auch ihren Gegenstand von

einem ganz anderen Gebiete geholt hat. Im ersten

Theile sind die Resultate einer zweijhrigen Arbeit

niedergelegt, in welcher Herr H art i g bestrebt gewesen

ist, ,.auf exaeter naturwissenschaftlicher Grundlage die

Kenntniss von den Eigenschaften des Holzes und von

den Productionsfactoren einer der wichtigsten Wald-

bume, der Rothbuche
,
zu erweitern und zu vertiefen".

Im zweiten Abschnitte giebt Herr Weber die Resul-

tate seiner Aschenanalysen, welchen ein Theil des von

Herrn Hart ig untersuchten Materiales zu Grunde lag.

Auf die hohe forstwissenschaftliche Bedeutung
dieser Arbeiten kann hier nur eben hingewiesen werden.

Die Theoretiker und Praktiker der Waldwirtschaft

werden das Buch als ein grundlegendes zu betrachten

haben ,
und ihnen wird auch mit einem noch so ein-

gehenden Referat nicht gedient sein. Wir werden uns

daher, den Zielen dieser Zeitschrift entsprechend, damit

begngen,' einige der wichtigsten wissenschaftlichen

Ergebnisse der Hartig- Weber'schen Untersuchungen
kurz mitzutheilen. Um einen Begriff von dem Umfange
des Untersuchungsmateriales zu geben, sei nur erwhnt,
dass Herr Hartig ber 100 Rothbuchen-Modell-Stmme

aus verschiedenen Revieren sectionsweise zerlegt und

dabei u.a. mehr als 1100 Bestimmungen des speeifischen

Gewichtes am Trockenmaterial ausgefhrt hat.

Die anatomische Untersuchung des Holzes Hess einige

interessante Gesetzmssigkeiten hinsichtlich der Lnge
der Gefssglieder, der Tracheiiden und der vorzugsweise

die feste Holzmasse zusammensetzenden Libriformfasern

erkennen. Es tritt zunchst der Einfluss des Baum-

alters hervor, indem an der fnfjhrigen Buche jene

Elementarorgane etwa nur halb so lang sind, als an der

120jhrigen. Bis etwa zum 60jhrigen Alter nimmt die

Lnge der Organe schnell zu, dann tritt nahezu Stillstand

oder nur eine langsame Grssenzunahme ein, und vom

120. Jahre
,

in welchem die Organe ihre Maximallnge

erreicht haben, verringert sich dieselbe wieder. Was

zweitens die Baumhhe betrifft, so zeigt das untere

Stammende ein Maximum, whrend tri einer Hhe von

5,5 m bei dem alten Baume eine erheblich geringere

Grsse der Elementarorgane festzustellen ist. Diese

steigt bezglich der Gefsse und Tracheiden bis zu

15,9m Hhe, vermindert sich aber innerhalb der Baum-

krone schnell zur Minimalgrsse. Nur die Libriform-

fasern lassen ein gleichmssiges Sinken der Lnge von

unten nach oben erkennen.

Allgemein ausgedrckt, sind also in der Jugend und

in den jugendlichen, oberen Theilen des Baume- die

Organe kurz; mit dem Alter werden sie grsser, nehmen

aber jenseits des 120. Jahres wieder an Lnge ab.
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Auch das Innere der Gefsse ist von sehr verschie-

dener Weite. In der Jugend ist sie gering, steigt inncr-

[b des 30. und 1 'Ji '. .lahres auf 0,0035 qmm und bleibt

sich dann bis zum hchsten Lebensalter gleich.

Solche Verschiedenheiten haben natrlich grossen

Kintluss auf das specifische Gewicht des Holzes. Dieses

ist ausserdem abhngig von der Vertheilung jener drei

Arten von Blementarorganen ,
welche nach Alter und

Baumhhe sehr verschieden ist, wie noch ausgefhrt
werden wird.

Als Theile des Holzes sind bei der Rothbuche zu

unterscheiden: Kin wasserreicher Aussensplint ,
ein

wasserrmerer, in der Luft sich spter etwas rothlich

frbender innerer Splint (sogenanntes Reifholz"), dann

bei einigen Bumen ein nur von Wunden oder Waldrisseu

ausgehender, schwarzbrauner (falscher) Kern, der endlich

in verpikten Faulkern bergehen kann. Ein echter Kern

fehlt dem Rothbuchenholz.

Der Wassergehalt des Holzes nimmt nach oben hin

zu . sowohl im Ganzen als in den einzelnen Theilen des

Splintes. Damit steht der Umstand im Zusammenhange,
dass das Holz nach oben gefssreicher wird. Der Ein-

tluss der Jahreszeit auf den Wassergehalt ussert sich

vorzugsweise im leitenden usseren Splint. Das Maxi-

mum des Wassergehaltes daselbst fllt in den Juli
,
von

da sinkt er bis zum October
, steigt bis Ende December

und sinkt auf den Minimalstand Ende Mrz. Die inneren

Splintschichten nehmen nur in beschrnkterem Grade an

der Wasserleitung Theil und dienen mehr als Wasser-

reservoire.

Aussser den oben genannten Elementarorganen
unterscheidet mau im Holze noch die Markstrahlen und
das Straugparenchym. Beide enthalten in ihren paren-

chymatischen Zellen ausser Protoplasma und Zellsaft

uoch mehr oder weniger Strkemehl. Der Strkegehalt
vermindert sich von aussen nach innen und verschwindet

vom 50. Jahresringe (von aussen gerechnet) in der Regel

ganz. Genauere Untersuchung des Verhaltens der

Strke beim Austreiben lehrte, dass die Zweige allein

das Material zur neuen Triebbildung liefern, dass da-

gegen der Strkemehlgehalt im eigentlichen Stamme
fast unberhrt bleibt und nur die beiden letzten Jahres-

ringe einen Theil ihrer Reservestoffe an das Cambium
zur Bildung des neuen Jahresringes abgeben. Wird
indessen der Baum entstet und die Laubbildung vllig

unterdrckt, so bildet sieh ein neuer Jahresring unter

I vollstndiger Aufsaugung der Strke in den lteren

Jahresringen.

Aehulich wie die Strke nimmt auch der Stickstoff-

gehalt von aussen nach innen ab, fehlt jedoch auch im

innersten, starkefreien Holze nicht und bleibt auch bei

vollstndiger Verzehrung des Strkemehles, das im aus-

gesteten Stamm zur Bildung der Zellwude des neuen

Jahresringes verbraucht wird, in unvernderter Menge
erhalten.

Beim normalen Stamm sammeln sich also sowohl

Kohlenhydrate, als auch stickstoffhaltige Bildungsstoffe
im Holze au. Die Bedeutung dieser Aufspeicherung
erblickt Herr II artig darin, dass die angesammelten
Vorrthe beim Eintritt von Samenjahren die Entwicke-

lung einer reichen Sainenproduction ermglichen. Dies

ist auch eine Ursache, dass sich der Reservestoffgehalt
im Holze von aussen nach innen vermindert, da nach

-ung der Reservestoffe in einem Mastjahre die

Neuaufspeicherung in den nchsten Jahren vorzugs-
weise in den usseren Splinttheilen erfolgt. Doch be-

ruht das Verschwinden des Strkemehles im inneren

Holze auch darauf, dass es in Holzgummi umgewandelt
wird.

Die Jahresringbildung beginnt in dem herrschenden

Klima gegen Ende Mai. nachdem die Buchen schon

vollstndig belaubt sind, und kommt im August zum
Abschlsse. In dicht geschlossenen Bestnden, bei

guter Laub - und Humusdecke beginnt die cambiale

Thatigkeit etwas spter, als in lichteren Bestnden mit

schwacher Bodendecke.

Bei dominireudeu Bumen eines Bestandes nimmt
die Jahresringbreite gesetzmssig von oben nach unten

ab. Nach Freistellung der Bume tritt indessen immer
eine gewaltige Zunahme der Ringbreite ein. Die erst

erwhnte Thatsache erklrt Herr Hart ig theils aus

der strkeren Einwirkung der Sonnenwrme auf die

oberen Baumtheile
,

theils aus der reicheren Menge an

Bildungsstoffen daselbst; zur Erklrung der zweiten Er-

scheinung verweist er auf die in Folge der Freistellung
erhhte Zufuhr mineralischer Nhrstoffe aus dem Boden,
dessen Humusvorrthe bei der verstrkten Einwirkung
der Atmosphrilien schnell aufgeschlossen werden. Die

Umwandlung der stickstofffreien Bildungsstoffe kann
aber in jedem Baumtheile stattfinden

,
und da die ab-

wrts wandernden ,
stickstofffreien Stoffe im unteren

Baumtheile mehr mineralische Nhrstoffe finden, so ver-

mehrt sich dort die Gelegenheit zur Erzeugung der

stickstoffhaltigen Nhrstoffe, die ja zur Zellbildung ab-

solut nothwendig sind."

Der Flchen- (= Massen-) Zuwachs nimmt am
Stamme von oben nach unten zu. Das specifische Ge-

wicht des Holzes aber vermindert sich nach oben hin.

Dies erklrt sich dadurch
,

dass die Zahl der Gefsse

im Jahresringe im ganzen astlosen Stamm sich gleich

bleibt, die Gefsse also nach oben hin mit dem gerin-

geren Flchenzuwachs sich auf einen kleineren Raum
zusammendrngen. Innerhalb der Krone sinkt die ab-

solute Gefsszahl rapide, da in jeden Ast eine Anzahl

von Gefssen ausbiegt und das Wasser den Aesten zu-

fhrt. Trotzdem aber nimmt in der Krone die Zahl der

Gefsse pro Quadratmillimeter zu. Das Holz msste
sich also hier verschlechtern. Dies ist aber nicht der

Fall, vielmehr bessert sich das Gewicht, weil in der

Krone die Grsse der Gefsse schnell abnimmt; in der

Regel ist in der oberen Baumkrone das beste Gewicht

am ganzen Stamme zu finden.

Mit dem steigenden Alter vermindert sich die Holz-

gte, da das Verhltniss der Flchengrsse eines Jahres-

ringes zur Zuwachsgrsse immer kleiner und die Strom-

bahu dadurch verringert wird. In Folge dessen muss

gesetzmssig eine Zunahme der Leitungsf'higkeit ,
d. h.

der Gefsszahl stattfinden. Ausstung wirkt auf das

Holz verbessernd, weil die Transpiration und damit der

lii darf an Gefssen mehr vermindert wird als der Zuwachs.

Die Rinde ist im entlaubten Baume der ascheu-

reichste Theil; mit der Stammhhe findet eine massige
Zunahme der Rindenasche statt. Im Heizkrper nimmt
der Aschengehalt meist von der Peripherie gegen das

Centrum zu. Die Buche und neben ihr die Tanne
charakterisiren sich durch diese Eigenschaften als Splint-

bume gegenber den Kernholzbumen, deren Aschen-

gehalt im Inneren abnimmt. Das Maximum des Aschen-

gehaltes liegt gewhnlich in dem centralen Theile des

obersten Querschnittes. Die unterdrckten Bume eines

Bestandes, die unter verminderter Lichteinwirkung
stehen, enthalten mehr Asche als die dominirenden. Mit

dem Baumalter nimmt das Aschenprocent bis zum
60. Jahre ab, steigt dann zwischen 80 und 90 Jahren,
um nachher wieder zu fallen.
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Die procentische Zusammensetzung der Reinasche

zeigt innerhalb des Holzkrpers eine bestimmte Ab-

hngigkeit von der concentrischen Anordnung der

Jahresringe, welche sehr verschiedene Procentejehalte

an den einzelnen Stoffen aufweisen. Vor Allem fllt auf,

dass das Kali eine ausgesprochene Steigerung von der

Peripherie zum Centrum zeigt, indem sich das Kali-

proceut fast verdoppelt; umgekehrt aber zeigen Phosphor-

sure, Schwefelsure und Magnesia eine deutliehe und

bestndige Abnahme von aussen nach inneu.

Die Jahreszeit bt auf den Gehalt an den wichtig-

sten Mineralstoffen (Kali und Phosphorsure) keinen

Einfluss. Das Alter der Bume beeinflusst nur den

Phosphorsuregehalt. Unterdrckte Stmme enthalten

weniger Magnesia und Phosphorsure, whrend der

Schwefelsuregehalt vervieriacht ist.

Was nunmehr die absolute Menge der einzelnen

Aschenbestandtheile betrifft, so nimmt das Kali von

aussen nach innen und von unten nach oben zu. Inner-

halb eiues jeden Querschnittes ist der Kaligehalt der

Trockensubstanz direct proportional dem linearen Durch-

messerzuwachs. Die Phosphorsure dagegen nimmt von

aussen nach innen ab, etwa proportional den Halb-

messern der einzelnen Wachsthumszonen. Nach dem

Gipfel hin steigt der Gehalt an Phosphorsure. In der

Vegetationszeit steigt der Gehalt an Kali, Magnesia und

Phosphorsure, whrend er an Kalk etwas abnimmt. So-

wohl der Kali- als der Phosphorsuregehalt ist im ersten

Decennium sehr hoch, fllt aber rasch bis zum 60. Jahre,

worauf dann eine Periode der Zunahme vom SO. bis 100. Jahre

folgt; alsdann tritt wieder eine Periode des Sinkens oder

des Gleichbleibens ein. Bei unterdrckten Bumen nimmt

der absolute Phosphorsuregehalt ab, whrend die

anderen Stoffe
, ganz besonders aber die Schwefelsure,

steigen. Herr Weber vermuthet, dass letztere an die

Stelle der Phosphorsure tritt, um gewisse physiologische

Functionen in der Eiweissbildung zu bernehmen.

Auch die Vertheilung des Stickstoffes hat Herr

Weber nher untersucht. Wir heben aus den Ergeb-
nissen hervor

,
dass der Stickstoffgehalt des Holzes mit

dem Alter iu derselben Weise schwankt, wie der der

Phosphorsure. Der Stickstoff bedarf eines Buchenbe-

standes fr die Holzerzeugung sinkt nach dem Eintritt

der Samenertragsfhigkeit (90. Jahr) sehr bedeutend;
dies kann weniger auf Rechnung einer Minderaufnahme

durch die Wurzeln ,
als auf jene einer vermehrten Ab-

gabe an die Samen gesetzt werden
,

d. h. der Ueber-

schufs ber den Bedarf der Bume selbst wird zur Er-

nhruug der Blthenorgane und der Ausbildung

keimungsfhiger Bucheckern verwendet. Fr die Holz-

erzeugung im Buchenhochwald sind jhrlich pro Hectar

14 kg Stickstoff nothwendig, d. h. ca. 40 kg weniger als

fr Feldfrchte (im Durchschnitt von fnf Rotationen).

Bei einer Nutzung smmtlicher Producte (Holz, Streu und

Wurzelholz) ist dagegen die Waldbenutzung fast gleich

stickstoffbedrftig wie der Ackerbau. F. M.

Vermischte s.

Nach einer Mittheilung des Herrn Holden vom
Lick - Observatorium beobachtete Herr Barnard am
3. Juni, dass der Komet 1889 I seinen normalen
Schweif verloren und einen anderen, 1 langen
und 2' bis 3' breiten, nach der Sonne gerichteten hat

(Posit. Wink. = 90).

Auf dem Lick - Observatorium hat Herr Barnard
einen neuen Kometen am Juni 23,9499 m. Gr. Z. ent-

deckt: R. A. = 20 13' 20" P. D. = 51 9' 16". Tgliche
Bewegung +16' in R.A., 034' in P.D.

Der Unterschied der Schwerkraft an verschie-

denen Punkten der Erdoberflche ist so gering, dass

die Differenz fr eine ganze Reihe von mechanischen
Verhltnissen unmerklich bleibt, fr welche dieser Factor

einen wesentlichen Einfluss gewinnt, wenn wir den

Rechnungen grosse Schwerkrafts-Unterschiede zu Grunde

legen, wie sie auf den verschiedenen Himmelskrpern
thatschlich vorkommen. Herr Kopeke hat im Civil-

ingenieur" (1889, Bd. XXXV, S. 154) eine interessante

Mittheilung ber den Einfluss der Schwerkraft verffent-

licht und unter Zugrundelegung der astronomischen

Daten fr Sonne
,
Mond und die fnf Hauptplaneten

(welche er dem Berliner Jahrbuch" entnommen) eine

Reihe von Werthen berechnet, welche hier theilweise

(fr Sonne, Jupiter und Mond) mit dem Bemerken

wiedergegeben werden sollen
,

dass unter Reisslnge"
diejenige Lnge verstanden wird, welche ein an einem

Gerst hngender Krper haben muss, damit er, durch

sein Eigengewicht gespannt, reisse, und unter Hhe
einer Steinsule die grsste Hhe verstanden wird,

welche eine Sule haben kann, ohne ihre Basis zu zer-

drcken.
Erde Sonne Jupiter Mond

Masse 1 365499 339,20 0,012345
Halbmesser 1 108.1544 10,9'J.-9 0,27285
Gravitation 1 30,118 2,8044 0,10584
Fallgeschwindigkeit aus un-
endlicher Ferne (in) .... 11186 039804 01125 2379

Der Fallgeschwindigkeit ent-

sprechende Calorien .... 15041 49210500 403944 881

Wurfgeschwindigkeit zur Er-

haltung gleicher Hohe (m) 7910 452452 43928 . 1062,5

Lnge d. Seeundenpendels (m) 0,994 29,930 2,787 0,165
Solilendruck eiues 70kg schwe-
ren Menschen (Megadynes >) 08,07 2008,2 192,57 11,39

Reisslange des Stahles (km) 15 0.498 5,349 90,449
Eisens 5 0,166 1,738 30,150

Pferdehaars,, 10 0,332 3,506 00,300
Rohseide 33 1,090 11,032 203,622

Gleichwertige Spannweiten
eiserner Brcken (ni) . . . 500 16,6 178,3 3015

Hhe einer Steinsule fr
20Atm.(m) 91 3,021 32,092 M-.7J

Fortbildungskurse fr Lehrer Deutsch-
lands und Oesterreichs an der Universitt
Jena. Es wird beabsichtigt, an der Universitt

Jeua vom 23. September au die folgenden zweiwchent-

lich eu Kurse fr akademisch gebildete Lehrer abzuhalten :

1) Psychologische Grundlagen des Unterrichtsverfahrens

von Professor Re i n. 2) Anleitung zu chemischen Expe-
rimenten von Professor Reichard t. 3) Anleitung zu

physikalischen Experimenten von Professor S ch ff er.

4) Anleitung zu botanischen Beobachtungen und pflanzen-

physiologischen Experimenten von Professor Detmer.

5) Ausgewhlte Kapitel der Thierbiologie von Professor

Lang. 6) Schulhygiene von Professor Gr tn er. 7) Phy-
sische Geographie und Kolonisation von Professor Pe- 1

chuel-Lsche. Verschiedene Docenten haben sich ferner "'

bereit erklrt, Kurse ber deutsche Literaturgeschichte,

Sprachwissenschaft und Kunstgeschichte einzurichten,

wenn dies gewnscht wird, und die Anmeldungen zeitig

genug eingehen. Anmeldungen nehmen entgegen und

nhere Auskunft ertheilen Professor Rein und Professor

Detmer.

1
)
Ein Megadyn ist die Kraft , welcbe die Masse von

1 kg um 10 m in der Secunde beschleunigt.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., MagdeburgerBtrasee 25.
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W. Ostwald: Ueber die Affinittsgrssen or-

ganischer Suren und ihre Beziehungen
zur Zusammensetzung und Constitution

derselben. (Abhandig. d. math.-phys. Klasse d. Kgl.

Sachs. Gesellschaft d. Wissenseh., 1889, Bd. XV, S. 95.)

In der in der Ueberschrift genannten, umfang-
reichen Abhandlung hat Herr Ostwald die Gesammt-

summe dessen niedergelegt, was er im Laufe einer

Reihe von Jahren experimentell ber die elektrolytische

Leitnngsfhigkeit einer sehr grossen Anzahl orga-

nischer Suren festgestellt hat, und errtert au der

Hand dieses experimentellen Materials die Beziehungen
und Gesetzmssigkeiten, welche zwischen dieser physi-

kalischen Constante und der chemischen Constitution

der einzelnen Substanzen bestehen.

Nach der Theorie, welche die Herren Arrhenius,
van't Hoff und Ostwald ber das Wesen der

Lsungen aufgestellt haben (Rdsch. III, 477; IV, 198),

ist das elektrol; tische Leitungsvermgen proportional

der Strke, d. h. der Affinittsgrsse der einzelnen

Suren. Nimmt mau nmlich mit den genannten
Autoren au , dass die Suren in Lsung je nach

dem (irade der Verdnnung mehr oder weniger
in ihre Ionen gespalten sind

,
und dass die freien

Ionen allein es sind, welche elektrolytische wie che-

misohe Wirksamkeit besitzen, so sieht man ein, dass

mit der Steigerung des Leitungsvermgens auch die

Intensitt der chemischen Affinitt wachsen muss.

Nun nimmt die Dissociation , und damit auch das

Leitungsvermgen der Suren mit zunehmender Ver-

dnnung zu und nhert sich einem Grenzwerth; aber

die einzelnen Suren streben diesem Ziele mit ver-

schiedener Geschwindigkeit zu, dergestalt, dass bei

der gleichen Verdnnung eine starke Sure bereits

in viel hherem Grade dissoert, also dem Grenzwerth

weit nher ist als eine schwache. Das allgemeine Gesetz,

nach welchem sich die Dissociation vollzieht, ist fr
alle Suren dasselbe. Der Ausdruck dieses Gesetzes,

welches durch die Erfahrung in weitem Umfange be-

sttigt worden ist, enthlt nur eine Constante y
welche von der Natur der einzelnen Suren ab-

hngt; dieselbe drckt den Grad der Dissociation ans,

welcher bei einer bestimmten Verdnnung erreicht

ist, liefert also nach dem oben Bemerkten ein

Maass fr die Strke der Suren. Nach Herrn

Ostwald's Definition stellt die Constante y diejenige

Verdnnung dar, bei welcher der fragliche Stoff

gerade zur Hlfte dissoert ist. Bei den starken

Suren hat die Constante einen sehr kleinen Werth,

whrend sie bei schwachen Suren tausende von

Litern betragen kann.

Da dieses reeiproke Verhltniss zwischen der Grsse

der Constanten und der Strke der Suren gewisse

Unbequemlichkeiten mit sich bringt, so fhrt Herr

Ostwald an Stelle der Coustanten y die neue Constante

1

Je

2y
Die Constante ' nimmt mit der Strke

der Suren zu und ab, man kann daher aus der Grsse
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dieser Zahl direct die relative Affinittsgrsse der

betreffenden Sure entnehmen.

Fr nahezu 250 organische Suren hat Herr

Ostwald diese wichtige Constante experimentell be-

stimmt. Die mannigfachen und interessanten Gesetz-

mssigkeiten, welche Verfasser an der Hand dieses

reichen Zahlenmaterials theils mit Sicherheit fest-

gestellt, theils wahrscheinlich gemacht hat, in ihrer

Gesammtheit hier zu besprechen ,
verbietet uns der

Kaum, doch mgen wenigstens einige Beispiele her-

vorgehoben werden, um die Bedeutung der gefundenen

Ergebnisse erkennen zu lassen.

Die lngst bekannte Thatsache, dass die Aciditt

einer Sure durch den Eintritt sogenannter negativer"

Elemente und Gruppen wie Cl, Br, CN, OH, N02 u. s. w.

verstrkt wird, findet in den Messungen des Herrn

Ostwald mit ganz vereinzelten Ausnahmen eine er-

neute Besttigung, und nicht selten erreicht der zahlen-

mssig festgestellte Einfluss jener negativen Substi-

tuenten eine berraschende Hhe. Man vergleiche

z. B. die Werthe, welche die Constante k bei den nach-

folgenden vier Suren besitzt: Essigsure 0,000018,

Monochloressigsure 0,00 1 5 5, ichloressigsure 0,0514,

Trichloressigsure 1,211. Aus dieser Zusammen-

stellung geht hervor, dass der Eintritt eines Chlor-

atomes den Werth der Constanten k bereits auf das

8(3 fache seines ursprnglichen Betrages steigert,

whrend der Unterschied der Constanten fr Essig-

sure und fr die dreifach gechlorte Essigsure ein

ganz ungeheurer ist, denn dieselben verhalten sich

etwa wie 1,5: 1000000.

Vergleicht man weiter, in welcher Weise sich die

Constante k fr irgend eine Sure ndert, wenn man
ein bestimmtes Wasserstoffatom derselben der Reihe

nach durch verschiedene Elemente und Radicale ersetzt,

so vermag man die relative Negativitt der ein-

zelnen Substituenten annhernd festzustellen. Be-

merkeuswerth ist, dass diesen Bestimmungen zufolge

der Nitrogruppe, N02 , der strkste Grad von Nega-
tivitt zukommt, d. h.

,
dass ihr Eintritt die Strke

der Suren am meisten erhht.

Die Natur der eintretenden Substituenten ist es

jedoch nicht allein, welche in bestimmter Weise auf

die Affinittsgrsse der Suren einwirkt, sondern nicht

minder deutlich macht sich der Einfluss des che-

mischen Ortes, an dem die Substitution stattge-

funden hat, geltend. Im Allgemeinen lsst sich in

dieser Hinsicht der Satz aufstellen, dass von meh-
reren isomeren Suren diejenige die strkste
ist, in welcher die negativen Substituenten
sich rumlich der Carboxylgruppe der Sure
am nchsten befinden. Am schrfsten lsst sich

diese Thatsache bei den substituirten Fettsuren, z. B.

den halogenirten Suren , verfolgen ;
ein a - Substi-

tutionsproduet ist eine bedeutend strkere Sure als

das mitsprechende -Product, und dieses ist wiederum

nicht unerheblich strker a's das y- Derivat; man
kann daher unter Umstnden direct aus dem gefun-
denen Werth der Constante k erkennen, ob das Halogen-
atom in die -,

- oder J'-Stellung zu der Carboxyl-

gruppe getreten ist. Aehnliche Regelmssigkeiten hat

Herr Ostwald bei den ortsisomeren Beuzolderivaten

gefunden, indem bei Eintritt eines negativen Substi-

tuenten im Allgemeinen die Orthoderivate strkere

Suren sind als die Metaderivate, und diese wieder

strkere als die Paradevivate. Ein gutes Beispiel
hierfr liefern die drei isomeren Oxybenzoesuren, fr
welche die Constante k folgende Werthe an-

nimmt: o-Oxybeuzoesure 0,00102, -Oxybenzoesure
0,0000867, p-Oxybenzoesure 0,0000286. Die gleiche

Reihenfolge ergiebt sich z. B. auch fr die drei Phtal-

suren. Indessen liegen bei den aromatischen Ver-

bindungen die Verhltnisse doch nicht so einfach wie

bei den fetten Suren
, indem nmlich bei Eintritt

gewisser negativer Radicale die Paraderivate sich

hnlich den Orthoderivaten erweisen, und statt ihrer

die Metaderivate die letzte Stelle in Bezug auf Aci-

ditt einnehmen. Eine Erklrung dieser Abweichungen
ist zur Zeit noch nicht mglich und bleibt weiteren

Untersuchungen vorbehalten.

Auch bei den geometrisch - isomeren Suren ist

Herr Ostwald bestrebt, gesetzmssige Beziehungen
zwischen ihrer Leitfhigkeit und ihrer rumlichen
Structur aufzusuchen: in der That scheinen auch hier

im Allgemeinen diejenigen Suren am strksten zu

sein
,
bei denen die negativen Gruppen in grsster

Nhe zu einander, d. h. in diesem Falle ber einander

liegen, doch machen sich noch andere Einflsse geltend,

welche mehrfache Abweichungen von dem angefhrten

allgemeinen Grundstze zur Folge haben.

Zum Schluss sei noch auf eine sehr bemerkens-

werthe Perspective hingewiesen, welche Herr Ostwald
auf Grund seiner Bestimmungen uns erffnet. Bei

der Untersuchung der Succinanilsure, COOH CH 2

CH2 CO NH.C 6 H5 ,
und einer Reihe im

Pheuyl substituirter Derivate derselben ergab sich

nmlich, dass in diesem Falle die Substituenten kaum

irgendwelche Wirkung ausben
,
indem der Werth

von k bei allen Verbindungen nahezu derselbe bleibt.

Es wurde oben erwhnt, dass der Einfluss der Substi-

tuenten mit wachsender Entfernung von der Carb-

oxylgruppe immer mehr abnimmt. Herr Ostwald
nimmt nun an, dass in den substituirten Succinanil-

suren die Grenze, bei welcher eben noch die letzten

Spuren der Wirkung sich erkennen lassen, erreicht,

ja fast berschritten ist. Die aus ganz anderen Be-

trachtungen gezogene Folgerung, dass die Wirkung
der Molecularkrfte mit der Entfernung sehr schnell

abnimmt und schon in unmessbar kleinen Distanzen

Null wird
,

findet an den vorstehend genannten
Stoffen eine Besttigung und zahlenmssige Veran-

schaulichung. Es lsst sich sogar schon sagen, dass

wir unmittelbar vor der Mglichkeit einer exaeten

Messung dieser Wirkungsbereiche stehen, da durch

die Bestimmung der Wauderungsgeschwindigkeit
dieser molecularen Complexe eine Auswerthung ihrer

mittleren Durchschnitte und somit ihrer Dimensionen

mglich gemacht zu sein scheint."

Die Bedeutung und das Endziel der besprochenen

Untersuchungen charakterisiren wir wenn auch
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noch vielfache Unregelmssigkeiten und Widersprche

vorlufig ungelst bleiben am besten, wenn wir

die Worte folgen lassen, mit denen Herr Ostwald

am Schlsse seiner Abhandlung die hohe theoretische

Verwerthbarkeit" der Affinittsconstanteu hervorhebt:

Denn aus ihnen (den Afiinittsconstanten) lassen sieh

bereits jetzt, wo sie zum ersten Male ermittelt und

verglichen worden sind, weitgehende und allgemeine

Schlsse ziehen. Das Ergebniss, dass ein und dasselbe

Atom je nach der Stelle", welche es in der Molekel

einnimmt, ganz verschiedene Wirkungen ausbt,

welche um so grsser sind, je unmittelbarer die Bezie-

hung des Atoms zum Siiurewasserstotfatum sind, ihrt

zu dem allgemeinen Schluss, dass diese Wirkungen
Functionen der rumlichen Entfernung der frag-

liehen Atome sind. Damit ist aber zum ersten Male

ein Mittel gewonnen, rumliche Messungen am mole-

cularen Gebude vorzunehmen. Ich bin keinen

Augenblick im Zweifel, dass es langer und mhsamer
Arbeiten bedarf, bevor solche Messungen zu Ergeb-

nissen fhren werden, welche ein allseitig zureichendes

Bild vou der Gestalt der Molekeln geben werden.

Aber dass dies Ziel erreichbar ist, scheint mir schon

jetzt unzweifelhaft." A.

H. de Vries: Intracellulre Pangenesis. (Jena,

bei G. Fischer, 1889.)

Um die Erscheinungen der Vererbung zu erklren,

hat Darwin in seiner Lehre von der Pangenesis"

angenommen ,
dass von den einzelnen Elementen,

welche den Organismus zusammensetzen, kleinste

Theilchen, die sogenannten Keimchen (gemmules) an

die Keimzellen abgegeben werden, und die Eigen-

schaften des Organismus auf die Nachkommen ber-

tragen. Der Verfasser zerlegt nun diese Lehre

Darwin's in zwei Theile, und zwar: 1) In jeder

Keimzelle sind die einzelnen erblichen Eigenschaften

des ganzen Organismus durch bestimmte stoffliche

Theilchen vertreten, welche sich durch Theilung ver-

mehren und bei der Zelltheilung von der Mutterzelle

auf die Tochterzellen bergehen. 2) Smmtliche

Zellen des Krpers werfen zu verschiedenen Zeiten

ihrer Eutwickelung solche Theilchen ab, welche den

Keimzellen zufliessen und auf diese die ihnen etwa

fehlenden Eigenschaften des Organismus bertragen.

Von diesen Stzen verwirft Verfasser den zweiten

(die TransportbypotheseJ, dem auch Darwin nur eine

beschrnkte Geltung zuschreibt, wie viele andere

Forscher auf diesem Gebiete; hingegen vertritt er

den ersten Satz und baut ihn weiter aus, indem er

ihn mit den neuesten Fortschritten auf dem Gebiete

der Zellenlehre zu vereinen sucht. Eines der wich-

tigsten dieser Ergebnisse ist die Erkenntniss
,
dass

die erblichen Anlagen des Organismus in den Zell-

kernen vorhanden sind, da ja bei der Befruchtung
die Kerne dir beiden Fortpflanzungszelleu zusammen-

treten und mit einander verschmelzen. Die im Zell-

kern enthaltenen erblichen Anlagen sind an kleinste

stoffliche Theile gebunden, welche der Verfasser

mit dem Namen Pangene" belegt; einzelne der-

selben werden vom Kern an das Zellplasma abge-

geben, um hier in bestimmter Weise zur Verwendung
zu kommen. Der Verfasser nimmt also nicht eine

Wanderung der kleinsten Theilchen im ganzen Orga-

nismus, sondern nur in der Zelle an; er hat es nur

mit einer intracell ulreu Pangenesis" zu thun.

Von vornherein soll bemerkt werden, dass es sich

an dieser Stelle, nicht darum handeln kann, die Aus-

fhrungen des Verfassers zu kritisiren, sondern es

sollen dieselben vielmehr einfach referirt werden ,
so

weit dies im Auszge thunlich ist.

Die erblichen Eigenschaften des Organismus denkt

sich der Verfasser in einer grossen Zahl von Ein-

heiten vorhanden. Dieselben kehren bei vielen Arten

der Pflanzen oder Tbiere wieder. Der Charakter

jeder einzelnen Art setzt sich aus zahlreichen, erb-

lichen Eigenschaften zusammen. Bei ihr ist die Zahl

derselben eine verhltnissmssig groise, whrend zum

Aufbau smmtlicher Organismen eine im Verhltniss

zur Artenzabl geringe Anzahl von einheitlichen, erb-

lichen Eigenschaften ausreicht. Die ganze Organis-

meuwelt stellt sich dem Verfasser dar als das Ergeb-

niss unzhliger verschiedener Combinationen und

Permutationen von relativ wenigen Factoren. Diese

Factoren nun sind die Einheiten, welche die Wissen-

schaft von der Vererbung zu erforschen hat, so wie

die Physik und Chemie auf die Molecle zurckgehen.
Dass die erblichen Eigenschaften getrennt von

einander als Einheiten vorhanden sind, wird dadurch

gezeigt, dass sie unabhngig von einander zu variiren

vermgen. Ausserdem sind sie aber in beliebigem

Verhltniss mischbar, wie besonders die Erscheinung

der Bastardirung zeigte, bei welcher unter Tausenden

von Nachkommen eines Bustardpaares kaum zwei

einander vllig gleich sind, also eine sehr verschieden-

artige Mischung der erblichen Eigenschaften hervor-

tritt. Gewhnlich sind die erblichen Eigenschaften

zu kleineren oder grsseren Gruppen vereinigt, was

sich dadurch zu erkennen giebt, dass bei usseren

Eingriffen nicht nur die eine besonders betroffene

Eigenschaft, sondern die ganze Gruppe in Bewegung

gesetzt wird, zu der sie gehrt.
Jede der erblichen Eigenschaften kann im Orga-

nismus zu hoher Ausbildung gelangen, oder sie kann

unabhngig von den anderen wieder verloren gehen.

Hufig kann eine einzelne Eigenschaft nicht in die

Erscheinung treten, sondern bleibt latent, um hervor-

zutreten, wenn die Bedingungen fr sie gnstige ge-

worden sind. Als solche latente Zustnde kann man

auch diejenigen der erblichen Eigenschaften ansehen,

welche in der Eizelle vorhanden sind, aber erst

spter zur Ausbildung gelangen.

Die erblichen Eigenschaften waren schon in frhe-

rer Zeit mit stofflichen Trgern in Verbindung ge-

bracht worden. Wohl die bekannteste der hier in

Frage kommenden Theorien ist die von Hekel,
welcher die Protoplasmamolecle, die sogenannten

Plastidulen, diese Rolle spielen lsst. Die Plastidulen

sind die Molecle, aus denen sich das Protoplasma
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zusammensetzt, und von den Moleclen unbelebter

Krper nur dadurch verschieden, dass sie diejenigen

Eigenschaften besitzen ,
welche das Lebendige von

dem Todten unterscheidet. Dieser Auffassung schliesst

sich Herr de Vries nicht an. Bis auf die Molecle

des Protoplasmas darf nach ihm nicht zurckgegan-

gen werden. Seine Pangene sind von hherer Ord-

nung und setzen sich aus den chemischen Moleclen

zusammen. Sie haben die Fhigkeit, Substanz zu

assimiliren, zu wachsen und sich zu vermehren. So-

mit lassen sich die Pangene eher den kleinsten, be-

kannten Organismen als den Moleclen vergleichen.

Stoffliche Trger der vererblichen Eigenschaften

sind ferner auch von Weismann und Ngeli an-

genommen und von dem ersteren Forscher als Ahnen-

plasma, von dem letzteren als Idioplasma bezeichnet

worden. Gegen einen solchen festen Verband der

Elemente zu einem gemeinsamen Ahnen- oder Idio-

plasma erklrt sich jedoch der Verfasser. Viel-

mehr sind die einzelnen Elemente unabhngig von

einander, wie die Erscheinung der Variation lehrt,

die darin zum Ausdruck kommt, dass gewisse An-

lagen getrennt von anderen zur Ausbildung gelangen.

Sehen wir zu
,
welches Verhalten die Pangene im

Krper zeigen. Dadurch, dass einzelne Pangene

oder Gruppen von solchen sich strker entwickeln

als andere, kommt die Differenzirung der Organe zu

Stande. Je mehr eine Gruppe vorherrscht, um so

ausgeprgter wird der Charakter der betreffenden

Zelle. Entsprechend dieser Auffassung, dass die

Pangene den Charakter der Zellen und damit der

Organe, sowie des Krpers berhaupt bedingen, muss

auch die systematische Verwandtschaft zweier Arten

durch die Zahl der gleichartigen Pangene bestimmt

werden. Die Variation und damit die Entstehung

neuer Arten ist durch die Vernderung der Zahl der

Pangene, d. h. durch Wegfallen bereits vorhandener

oder Hinzutreten neuer Pangene bedingt.

Whrend der erste Abschnitt des Buches der Lehre

von der Pangenesis im Allgemeinen gewidmet ist,

fhrt der Verfasser im zweiten Abschnitt seine Lehre

von der in traceilulren Pangenesis des Nheren

aus. Hier giebt er zunchst ein Bild der Cellular-

stammbume, wie es sich bei den Pflanzen darstellt.

Er sucht fr den ganzen Organismus den Stamm-

baum seiner einzelnen Zellen zu entwerfen, indem er

diese von ihrer ersten Entstehung, d. h. von der Eizelle

an verfolgt. Dabei geben sich als wichtige Unter-

schiede diejenigen zu erkennen, ob man es mit einer

somatischen oder mit einer Keimbahn zu thun hat.

Der Unterschied ist dadurch gegeben, dass ein Theil

der Zellen durch ihre Nachkommen zur Fortpflanzung

der Art beizutragen vermag, andere nicht.

Bei den niedersten Pflanzen sind smmtliche Zweige

Keimbahneu. Weiter hinauf ist zwischen Haupt- und

Nebenkeimbahnen zu unterscheiden, und je hher der

Organismus differenzirt ist, um so mehr treten die

letzteren in den Hintergrund. Es bilden sich dann

somatische Bahnen heraus. Diese letzteren sind phy-

logenetisch aus den Nebenkeimbahnen entstanden,

indem diese ihr nur noch geringes Reproductions-

vermgen schliesslich ganz verloren. Trotzdem sind,

wie der Verfasser sagt, die meisten somatischen Bahnen

im Pflanzenreiche den Nebenkeimbahnen noch so hn-

lich, dass ein principieller Unterschied zwischen ihnen

nicht angenommen werden darf. Als Beispiel fhrt

er die Begonien an. Bei diesen haben bekannter-

maassen die Bltter die Eigenschaft, neue Pflanzen aus

sich hervorsprossen zu lassen. Es tritt hier das Re-

produetionsvermgen in Zellen auf, an denen es bei den

anderen Phanerogamen fehlt. DieBe Erscheinung
deutet darauf hin, dass auch den Blttern anderer

Phanerogamen diese Eigenschaft zukommt, dass die-

selbe jedoch in ihnen latent bleibt. Die Bahnen, welche

man ohne Weiteres als somatisch ansprechen wird,

scheinen dennoch den Charakter von Nebenkeim-

bahnen zu besitzen.

Aus den angefhrten Thatsachen und auf Grund

anderer Ausfhrungen, denen zu folgen uns zu weit

fhren wrde, zieht der Verfasser den Schluss, dass

das Keimplasma keineswegs auf diejenigen Zellen

beschrnkt ist, welche desselben zu ihrer eigenen

Entwicklung oder der ihrer Nachkommenschaft

bedrfen.

Wir bergehen die Kapitel, in welchen der Ver-

fasser die Organisation und gewisse Lebensvorgnge
der Zelle im Lichte seiner Theorie betrachtet, und

wenden uns zu denjenigen seiner Betrachtungen,

welche sich mit dem Kern als dem Trger der erb-

lichen Eigenschaften und deren Uebertragung auf

das Zellplasma befassen. Damit gelangen wir zu-

gleich zu dem Kernpunkt der Theorie.

Die erblichen Eigenschaften sind im Kern nieder-

gelegt. Dies beweisen die Vorgnge der Befruchtung,

welche in einer Verschmelzung der Kerne beider

Fortpflanzungszellen besteht. Li den Kernen sind

nun die erblichen Eigenschaften durch die Pangene

vertreten, welche hier zum grssten Theil in latentem

Zustande vorhanden sind. In die Erscheinung treten

sie erst in den Zellen selbst, und wir sahen schon frher,

dass nie smmtliche Pangene in derselben Zelle zur

Activitt kommen, sondern dass in jeder eine oder

einige wenige Gruppen von Pangenen zur Herrschaft

gelangen und dadurch der Zelle ihren Charakter auf-

prgen. Es muss also
,
wie der Verfasser hieraus

schliesst, in irgend einer Weise eine Uebertragung

der erblichen Eigenschaften vom Kern auf das Zell-

plasma stattfinden.

Auch das Zellplasma setzt sich aus kleinsten

Theilchen zusammen, die sich selhststndig vermehren,

d. h. auch das Zellplasma besteht aus Pangenen; nur

diese bilden darin die lebenden Elemente. Kern und

Zellplasma sind nach des Verfassers Annahme aus den-

selben Pangenen aufgebaut, der Unterschied ist nur

der, dass im Kern alle Arten von Pangenen der be-

treffenden Species, im brigen Protoplasma in jeder

Zelle aber wesentlich nur diejenigen PaDgene liegen,

welche in ihr zur Thtigkeit gelangen sollen. Ausser

gewissen Pangenen, welche die Kerntheilung besorgen,

erscheinen die Pangene im Kern inactiv, whrend sie
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im Zellplasma zu grsserer Aetivitt gelangen. Der

Kern ist von besonderem Vortheil fr die Zelle als

Aufbewahrungssttte fr die inactiven Pangene. So-

bald der Augenblick fr bestimmte Pangene gekommen
ist, sieb in Thtigkeit zu setzen, so wandern sie aus

dem Kern in das Zellplasma ber. Diese Wanderung
kann nur erschlossen, nicht beobachtet werden, da

die Pangene selbst unsichtbare , kleinste Theilcheu

darstellen. Die Uebcrwanderung der Pangene drfte

wahrscheinlicher Weise zur Zeit der Zelltheiluug

statttiuden.

Eine Einrichtung zum Zweck des Transportes

bilden nach des Verfassers Ansicht die Strmungen im

Protoplasma, welche in jugendlichen Zellen vom Kerne

ausstrahlend gefunden werden.

Der Unterschied der de Vries'schen Pangenesis-

IIvpoth.se von derjenigen Darwin's besteht darin,

dass letzterer einen Trausport der Keimchen durch

den ganzen Krper in die Keimzellen annahm; und,

um auf die Nachkommen bertragen zu werden,

mussten sie auch in die Kerne der Fortpflanzungs-
zellen eindringen. Nach der Annahme des Herrn

de Vries hingegen findet nur ein Transport der

Pangene vom Kern zum Zellplasma statt. Vielleicht

vermgen die Pangene auch in andere Zellen einzu-

wandern, da diese sich nach neueren Befunden viel-

fach durch intercellulre Protoplasmabrckeu ver-

binden; aber ein derartiges Ueberwandern von einer

Zelle auf die andere wird durch die Theorie nicht

gefordert. Auch ein Wiedereindringen der Pangene
in die Kerne ist nicht nthig, da die Abgabe der

Pangene von Seiten des Kernes immer in der Weise

geschehen muss , dass noch smmtliche Arten von

Pangenen im Kerne vertreten bleiben. So ist es

mglich, dass der Kern, welcher bereits gewisse Pan-

gene abgab, deren doch noch gengende besitzt, um
sie weiter zu vererben.

Recapituliren wir zum Schluss kurz die Ansicht

des \ erfassers, so bestellt dieselbe darin, dass er wie

Darwin die erblichen Aulagen an einzelne stoffliche

Trger, die sogenannten Pangene, gebunden sein lsst.

Die Zahl derPangeue im Organismus ist um so grsser,

je h"her die Differenzirung desselben ist. Die Haupt-
masse der Pangene liegt im Zellkern, welcher smmt-
liche Arten von Pangenen enthlt. Aus dem Kern,
wo sie sich zumeist in latentem Zustande belinden,

treten die Pangene heraus in das Zellplasma, um hier

bestimmte Tfatigkeiten zu vollziehen, so wie es der

Charakter der betreffenden Zellen verlangt. Dabei

bleiben aber von allen Arten der Pangene Vertreter

im Kern zurck. Das ganze Protoplasma besteht aus

den Pangenen, die zu verschiedenen Zeiten aus dem
Kern herausgetreten sind und sich im Zellplasma
vermehrten. Eine andere lebendige Grundlage des

Protoplasmas giebt es nicht. E. Korscheit.

Elias Loomis: Meteorologische Beitrge.
Beziehung der Regen gebiete zu den Ge-

bieten hohen und niedrigen Druckes.
(American Journal of Science 1889, Ser. 3, Vot. XXXVII,

p. -J-t.i.)

Aus dem reichen Material der Wetterbeobach-

tungen in dem weiten Gebiete der Vereinigten Staaten

von Nordamerika hat Herr Loomis durch einfache

statistische Zusammenstellung der einzelnen Momente

eine Reihe hchst interessanter Meteorologischer

Beitrge" gewonnen ,
welche wichtige allgemeinere

Folgerungen und Gesetzmssigkeiten abzuleiten ge-

statteten. Die vorliegende Abhandluug beschftigt

sich mit den Regengebieten auf Grund vou dreimal

tglich ausgefhrten Messungen der gefallenen Regen-

mengen, welche eine Zeit von 41 Monaten umfassen.

Die Beobachtungen enthalten 106 Flle, in denen

mindestens zwei Zoll Regen whrend acht Stunden

niedergegangen sind auf einer Reihe von Stationen

stlich vom Felsengebirge und nrdlich vom 36. Grade

der Breite. Auf die Jahreszeiten vertheilen sich diese

Flle so, dass 7 in den Winter, 14 in den Frhling,
53 in den Sommer und 32 in den Derbst fallen;

somit treten starke Regen am hufigsten whrend
der Jahreszeit auf, in welcher die Luft die grsste

Menge Dampf enthlt. Die rumliche Vertheilung

der starken Regen war eine solche, dass sie ungefhr
viermal so hufig an der atlantischen Kste als au

inneren Stationen auftraten.

Die Regengebiete standen in der Regel in Bezie-

hung zu Gebieten niedrigen Druckes, und zwar lag

das Regencentrum gewhnlich an der stseite des

Minimum-Centrums. Das Regencentrum befand sich

im NE -Quadranten des Minimums in 30 Proc. der

Flle, im SE - Quadranten in 28 Proc, im NW- Qua-
dranten in 9 Proc, im SW- Quadranten in 9 Proc.

der Flle und in 24 Proc fielen beide Centra zu-

sammen. Die strkeren Regen waren in der

Regel mit Gebieten von nur massiger Depression

verknpft. Ein Regenfall von zwei Zoll in acht

Stunden dauerte gewhnlich nur acht Stunden; nur

fnfmal wurde eine gleiche Regenmenge auch in der

folgenden achtstndigen Periode am selben Orte

beobachtet, und viermal an einer so benachbarten

Station, dass man sagen kann, der starke Regen habe

16 Stunden angehalten.
Whrend der gleichen Periode von 41 Monaten

wurden sdlich vom 36. Grade der Breite, stlich vom

Felsengebirge , 67 Pralle beobachtet, in denen die

achtstndige Regenmenge mindestens 2 1

2 Zoll be-

trug; davon kamen auf den Winter 4, Frhling 9,

Sommer 22 und Herbst 32. Whrend das Maximum
im Norden auf den Juli fiel, trat es im Sden im

September ein
; vielleicht wird dieser Unterschied bei

lngeren Beobachtungsreihen verschwinden. Auch hier

im Sden waren die starken Regen an den Ksten
des Atlantic und des Busens von Mexiko hufiger als

an den Binnenstationeu
;

sie waren ebenso von Ge-

bieten niedrigen Luftdruckes von massiger Depression

begleitet und lagen wiederum im Osten von dem
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Depressionscentrain ;
doch zeigte sich in sofern eine

Differenz gegen die nrdlicheren Gebiete, als die Pro-

centzahl im SE -Quadranten geringer, die im SW-

Quadranten grsser war, was sich vielleicht dadurch

erklrt, dass die Hauptquelle des Regens hier im

Sden liegt , whrend sie fr die nrdlichen Gebiete

im Atlantic gesneht werden muss.

Um den Einfluss der Luftdruck - Minima auf die

Regengebiete besser zu bersehen, stellte Herr Loom is

alle Flle zusammen, in denen der Druck unter

29 Zoll gesunken war; die durchschnittliche 24stndige

Regenmenge an all diesen Stationen war 1,58 Zoll

und die grsste 4,32 Zoll. An 38 Stationen erreichte

die Regenmenge zwei Zoll und au 34 blieb sie unter

einem Zoll. Wenn die Regenmenge bei einem tiefen

Minimum in 24 Stunden einen Zoll nicht erreichte,

lag das (Jentrum immer auf dem Atlantischen Ocean

oder an der Kste, was damit bereinstimmt, dass die

grssten Regenmengen stets stlich vom Depressions-
centrum liegen. Lag das Centrum der Depression
auf dem Continent, so erreichte die durchschnittliche

Regenmenge an den Hauptcentren 2,48 Zoll, also

einen geringeren Werth, als bei den Depressionen
von massigerem Betrage. Hieraus zu schliessen, dass

der Regen in gar keiner Beziehung stehe zu den

Gebieten niedrigen Druckes, wre aber nicht richtig,

da die Depression im Centrum eines Minimums nicht

nur vom barischen Gradienten, sondern auch von der

Ausdehnung des Minimums abhngt; je grsser die

Ausdehnung bei gleichem Gradienten, desto tiefer

ist die Depression im Centrum. In der That zeigen

die Minima mit tiefen Depressionen im Centrum

immer eine sehr weite Ausdehnung in den Vereinigten

Staaten; es scheint danach, dass die starken Regen
mehr von dem barischen Gradienten, als von der

geographischen Ausdehnung der Minima abhngen.
Die grssten beobachteten Regenmengen , welche

mit zunehmender Zahl der Stationen immer grssere

Betrge erreichten (bis zu 12 Zoll in acht Stunden),

wurden dann in hnlicher Weise statistisch zusammen-

gestellt und zeigten ,
dass der grsste Regeufall ge-

whnlich an der Seite des Centrums niedrigen Druckes

beobachtet wird, nach welcher das Minimum -Gebiet

sich lunbewegt; das Depressionscentrnm bewegte
sich also nach dem Regencentrum hin. Treffender

wird diese Beziehung ausgedrckt, wenn man nicht

die grssten Regenmengen, sondern die weitesten

Regengebiete bercksichtigt, die ja nicht immer mit

jenen zusammenfallen. In mehreren Fllen, in denen

das Hauptregencentrum an der Westseite des De-

pressionscentrums lag, zeigte sich, dass die geogra-

phische Ausdehnung des Regengebietes an der Ost-

seite grsser war, als an der Westseite. Dies scheint

darauf hinzuweisen, dass die allgemeine Bewegung
der Winde mehr von der geographischen Ausdehnung
der Regeugebiete abhngt, als von der Regenmenge,
die an einer Station niederfllt.

Bei dem Fortschreiten der Gebiete niedrigen
Druckes nach Osten ndern sich gleichzeitig ganz
entschieden der Druck und die Temperatur. Vor

dem Minimum sinkt der Druck, hinter demselben

steigt er; die Temperatur hingegen steigt vor dem

Minimum und sinkt hinter demselben. In welchem

Grade die statistische Zusammenstellung diese Regel

besttigt, und in welcher Weise diese von ein-

ander unabhngigen Factoren mit den Regengebieten

zusammenhngen, kann hier nicht im einzelnen zahlen-

mssig wiedergegeben werden. All diese Beziehungen
finden ihren Ausdruck in den nachstehenden all-

gemeinen Stzen ber die fr den Regen gnstigen

Bedingungen, welche Herr Loomis aus seiner Unter-

suchung abgeleitet hat:

1. Eine der gewhnlichsten Ursachen des Regens
ist der unbestndige Zustand der Atmosphre, der

sich aus einer ungewhnlich hohen Temperatur bei

ungewhnlicher Feuchtigkeit ergiebt. Dieser Zustand

der Atmosphre wird am hufigsten gefunden, wo der

barometrische Druck etwas unter dem Mittel liegt,

obschon er zuweilen sich ber die Isobare von 30 Zoll

hinaus erstreckt. Er wird am hufigsten gefunden
in dem stlichen Segment des Depressionsgebietes

und ist in der Regel von West- und Sdwinden be-

gleitet.

2. Eine andere sehr gewhnliche Ursache des

Regens und zwar eine, die sich mit der ersteren oft

verbindet, ist ein kalter Nord- oder Westwind in dem

westlichen Segment der Depression. Dieser kalte

Wind schiebt sich unter den warmen und feuchten

Wind
,

der im stlichen Segment des Depressions-

gebietes vorherrscht und hebt ihn von der Erdober-

flche zu solcher Hhe empor, dass ein betrchtlicher

Theil seines Dampfes condensirt wird. Oft hat man
directe Belege dafr, dass die Westwinde im Rcken
eines Sturmes bloss oberflchliche Winde sind, whrend
die Sdostwinde, welche vor dem Sturme vorherrschen,

sich in den Rcken hinein erstrecken, aber eine Schicht

von betrchtlicher Erhebung einnehmen. [Die Be-

obachtung der Winde in den oberen Schichten wh-
rend eines Regensturmes wurde ermglicht durch

Wolkenlcken und durch Beobachtungen auf der

tiOUO Fuss hoch gelegenen Station Mt. Washington.]

3. Die Nhe des Oceans oder eines grossen Binnen-

sees ist dem Regen gnstig.
Sicher festgestellt sind ferner die folgenden That-

saclien :

4. Keiue grosse barische Depression mit steilen

Gradienten tritt ohne betrchtlichen Regen auf. Dies

gilt nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern

auch fr die Cj'klone Westindiens, des Chinesischen

Meeres, Indiens und der Bay von Bengalen.

5. In heftigen Regenstrraen nimmt der Luftdruck

gewhnlich ab, whrend der Regeufall zunimmt.

6. Die grsste Depression des Barometers tritt in

der Regel zwlf Stunden nach dem grssten Regen-
falle auf.

7. Ein starker Regenfall ist einem schnellen Vor-

drucken des Centrums geringsten Druckes gnstig,

whrend ein geringer Regenfall gewhnlich von einem

weniger schnellen Fortschreiten begleitet wird. Es

ist aber zweifellos, dass die Geschwindigkeit des Vor-
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rckens eines Minimume theilweise von anderen Ur-

sachen abhngt als von der Menge des Regens.

Nicht selten kommen
,
besonders im Nordwesten

der Vereinigten Stauten {stlich von den Felsen-

gebirgen), Gebiete niedrigen Druckes vor mit nur

sehr wenig Regen. Dieselben haben eine grosse

geographische Ausdehnung und sind von ungemein
hohen Temperaturen begleitet; gleichzeitig wurde

stets ein Gebiet hohen Druckes an der Ost- oder

Sdostseite beobachtet. Die Entstehung dieser

Minima erklrt Herr Loomis durch die intensive

Erwrmung der sandigen Gebiete durch die Sonnen-

strahlen bei gleichzeitiger Existenz hoher Drucke

im Osten. Diese Depressionen haben zu den Regen-

gebieten selbstverstndlich keine Beziehung.

Aehnliche statistische Zusammenstellungen wie

fr die Vereinigten Staaten hat Herr Loomis auch

fr Europa und den Nordatlantic gemacht. EineVer-

gleichung der Resultate derselben lsst in anschaulicher

Weise den Einfluss localer Verhltnisse erkennen.

Dieselbe hat ergeben: 1) In den Vereinigten Staaten

sdlich vom 36 trat ein Regenfall von 2 1

/ 2 Zoll in

acht Stunden an der Ostseite einer Depression hufiger
auf als an der Westseite, im Verhltniss von 2,6 zu 1.

2) Nrdlich von 36" war dies Verhltniss fr Regen-
flle von 2 Zoll in acht Stunden gleich 2,8 zu 1.

3) Ein Regen von 9 Zoll in acht Stunden trat an

der Ostseite eines Minimums hufiger auf als an der

Westseite im Verhltniss von 6,2 zu 1. 4) Auf dem

Nordatlantic war dies Verhltniss fr grosse Regen-

gebiete 2,6 zu 1. 5) In Europa war dies Verhltniss

des Regens von 2 Zoll in 24 Stunden 2 zu 1.

Diese Verhltnisse drcken also im Allgemeinen
aus

,
dass die starken Regen mit Luftdrucken etwas

unter dem Mittel einhergehen ,
und dass der Nieder-

schlag vorzugsweise an der Ostseite auftritt. Aber

die Verschiedenheiten, welche oben unter 1) bis 5)

angegeben sind
,
deuten darauf hin

, dass hier eine

besondere Ursache im Spiele sei. So erklrt sich

das grosse Uebergevvicht der Regencentra an der Ost-

seite in Nr. 3 vernnftiger Weise durch den Einfluss

des Atlantic und des Golfstromes
,
welche eine uner-

schpfliche Quelle des Wasserdampfes bilden; die

kleine Zahl der Regencentra im Osten der Minima
in Europa kann auf die Trockenheit der Luft im

Inneren des Continents zurckgefhrt werden.

In interessanter Weise wird dies Ergebuiss noch

gesttzt durch eine andere Vergleichnng. Herr

Loomis hat fr eine Reihe von Stationen: Indiana-

polis, Philadelphia, England, Paris und Brssel,

Pawlowsk, Prag und Wien, das Verhltniss der jhr-
licht n Regenmengen berechnet, die mit fallendem

Barometer auftreten, zu der Jahresmenge des bei

steigendem Barometer auftretenden Regens. Es zeigte
sich nun

, dass fr Philadelphia die Regenmenge,
welche bei sinkendem Barometer fllt, nahezu drei-

mal so gross ist wie die, welche bei steigendem Baro-

meter niedergeht. Ein gleiches Verhalten zeigt

brigens die ganze atlantische Kste der Vereinigten
Staaten nrdlich von 36. Weiter nach Westen vom

Atlantic sinkt dies Verhltniss und es ist in Indiana-

polis bereits nur 1,32 zu 1
,
was entschieden darauf

hinweist, dass der grosse Ueberschuss des Regens an

der Ostseite der Luftdruckminima (mit fallendem

Barometer) in der Nhe der atlantischen Kste da-

durch veranlasst wird, dass diese an ihrer Ostseite den

Golfstrom hat. In Grossbritannien fllt noch zwei-

mal soviel Regen bei sinkendem Barometer als bei

steigendem ;
aber je weiter man ostwrts geht, desto

schneller nimmt dies Verhltniss ab, und in Central-

europa ist der Niederschlag sogar grsser bei steigen-

dem Barometer als bei fallendem. Dies Resultat

erklrt sich ciadurch, dass in Centraleuropa die Gebiete

niederen Druckes an ihrer Ostseite eine verhltniss-

mssig trockene Luft haben
,
whrend an der West-

seite ein viel reicherer Zufluss von Dampf stattfindet.

Isaac Roberts: Photographien der Nebel M 81, 82

und eines Nebelsternes im Grossen Bren.
(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1889,

Vol. XLIX, p. 362.)

Dass die Photographie fr die beobachtende Astro-

nomie, besonders in der Erforschung der Nebel, von

unberechenbarer Tragweite zu werden verspricht, haben

bereits die ersten Versuche, Nebelflecke zu photogra-

phiren, gezeigt und die weiteren Bemhungen besttigt.
Herr Roberts bringt hierfr drei weitere Belege bei

durch drei Photographien ,
die er am 31. Mrz bei

3y2 stndiger Exposition erhalten.

Die Photographie des Nebels M 81 zeigt, dass der-

selbe spiralig ist und sowohl von den brigen, bisher

photographirten Nebeln als auch von den bisher publi-
cirten Beschreibungen desselben sieh wesentlich unter-

scheidet. J. Herschel nennt denselben ein ungemein
helles und grosses Object, das in der Mitte pltzlich
bedeutend heller wird und einen hellen Kern besitzt;

Lord Rosse besttigt diese Angabe und fgt hinzu, dass

der Nebel sich vom Kern etwa 8 Minuten nordwrts er-

streckt und sich nicht ber die beiden ersten Sterne hin

ausdehnt. Die Photographie aber zeigt, dass er weit

ber die beiden Sterne hinaus sich erstreckt, dass der

Kern, der keine scharfe Begrenzung hat, umgeben ist

von Ringen nebliger Masse
,
und dass die ussersten

Ringe an der nrdlich vorangehenden und sdlich

folgenden Seite unterbrochen sind. Ferner sieht man
zahlreiche Sterne oder wahrscheinlich sternartige Ver-

dichtungen der Nebelmaterie, welche symmetrisch an-

geordnet und wahrscheinlich den Ringen einverleibt sind.

Der Nebel M 82 wird von John Herschel als

schner Strahl" beschrieben, sehr hell, sehr breit und
sehr ausgedehnt. Lord Rosse nennt ihn ein sehr merk-

wrdiges Object, das mindestens 10 Minuten lang und von

mehreren dunklen Linien durchkreuzt ist. Die Photo-

graphie hingegen zeigt, dass es wahrscheinlich ein Nebel

ist, den man von der Kante sieht, mit mehreren nebel-

artigen Kernen
;

die Lcken und verdnnten Stellen in

demselben sind die Abtheilungen der Ringe, die man
als solche erkennen wrde, wenn man den Nebel senk-

recht zu seiner Ebene betrachten knnte.
Der nebelartige Stern im Grossen Bren lie^t im

sdlich folgenden Quadranten und ist sehr hell; ge-

nauere Angaben ber seine Lage will Herr Roberts
demnchst beibringen. Aber eine wichtige Frage

drngte sich mir hufig auf bei Betrachtung dieses und

anderer Nebelsterne
,

die ich au verschiedenen Orten

des Himmels photographirt habe. Sind sie nicht die
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hellen Kerne von Nebeln, deren umgebende Ringe un-

sichtbar sind aus einem der folgenden Grnde? 1) weil

die Condensation noch nicht weit genug fortgeschritten,
um die Ringe zu zeigen; 2) weil sie zu entlegen sind;

3) weil nur grssere optische Kraft sie erkennen kann,
so dass wir hoffen drfen, binnen Kurzem werde die

Frage befriedigend beantwortet werden durch die Iliilfs-

mittel, die uns jetzt zu Gebote stehen."

Monreaux: Ueber die Beziehungen zwischen den

magnetischen Strungen und dem Erd-
beben vom 30. Mai 1889. (Comptes rendus, 1889,

T. CVIII, p. 1189.)

Whrend eines Erdbebens, das am 30. Mai zwischen

Paris und Plymouth wahrgenommen worden und seinen

Herd wahrscheinlich zwischen Caen und Cherburg ge-

habt hat, sind wiederum auf dem Observatorium des

Parc Saint-Maur Strungen im Gange des Magneto-
graphen beobachtet worden.

Die Horizontalcomponente hat um 8 h 25 m p. m.

eine schnelle, wenn auch nicht pltzliche Abnahme er-

fahren. Die verticale Componente und die Declination

zeigen hingegen nur usserst geringe Schwankungen.
Die Zeit dieser kleinen Strung fllt ziemlich genau
zusammen mit derjenigen des Erdbebens; gleichwohl
scheint die Anomalie auf den ersten Blick sich in Nichts

von gewhnlichen magnetischen Strungen zu unter-

scheiden.

Bei Gelegenheit frherer Beobachtungen der mag-
netischen Strungen whrend Erdbeben war die Frage
aufgeworfen worden, ob es sich hier um mechanische
oder magnetische Einflsse handle (Rdsch. III, 143). Um
diese Frage zu entscheiden, hatte Herr Monreaux im
Parc Saint Maur einen Kupferstab in eine bifilare Auf-

hngung gebracht und dessen Bewegungen photographisch
aufzeichnen lassen. Whrend des Erdbebens vom 30. Mai
hat nun der Kupferstab keine merkliche Bewegungen
gezeigt.

Friedrich Paschen : Ueber die zum Funkenber-
gang in^Luft, Wasserstoff und Kohlen-
sure erforderliche Potentialdifferenz.

(Annaleh der Physik, 1889, N. F., Bd. XXXVII, S. 69.)

Die Aufgabe, welche Herr Paschen zu lsen sich

bemhte
,

war die Messung der Poteutialdifferenzen,

welche zum Ueberspringen von Flinken zwischen zwei

Elektroden in freier Zimmerluft bei verschiedenem Ab-
stand und verschiedenem Radius der Kugeln erforder-

lich sind, und ferner die Ermittelung dieser Potential-

differenzen in einem kleinen abgeschlossenen Rume, der

mit Luft, Wasserstoff oder Kohlensure unter verschie-

denen Drucken gefllt ist. Wenn auch unter den zahl-

reichen frheren Untersuchungen ber die Funkeuent-

ladung vereinzelt schon smmtliche hier in Betracht

gezogene Bedingungen bercksichtigt worden waren, so

fehlte doch eine nach exaeter Methode gleichmssig
durchgefhrte Untersuchung der bezeichneten Frage,
deren Wichtigkeit und Interesse auf der Hand liegt.

Auf die Versuchsanordnung einzugehen, wrde hier

zu weit fhren. Die Funkenmikrometer befanden sich

entweder in freier Luft oder unter dem Recipienten
einer Luftpumpe, unter welchen nach Bedrfniss die

reinen, trockenen Gase eingefhrt werden konnten. Die
ersten Messungen der Potentialdifferenz (in absolutem
Uli c) wurden in freier Zimmerluft mit Messiugkugeln
von 1 cm, 0,5 cm und 0,25 cm Radius, und in Abstnden der-

selben, welche zwischen 0,01 und 1,5 cm variirten
,
aus-

gefhrt. Die gefundenen Mittelwerthe sind in Tabellen

zusammengestellt und in Curven graphisch wieder-

gegeben. Letztere lassen erkennen, dass die Curven der

Potentiale als Function der Funkenlngen schwach ge-
krmmte Linien sind, und zwar um so schwcher, je

grsser der Radius der Elektrodenkugel ist. Die klein-

sten Kugeln haben (in Uebereinstimmung mit den Wer-
then von Baille) bei Funken.strecken unter circa 0,25 cm
das grsste Potential; von dieser bis zur Funkenstrecke

0,42 cm weisen die mittleren Kugeln ein Maximum des

Potentials auf, und fr noch grssere Funkenstrecken

gehrt das Maximum den grssten Kugeln.
Von allgemeinem Interesse sind die Messungen der

Potentialdifferenzen bei verschiedenen Drucken und in

verschiedenen Gasen. Im Allgemeinen zeigten diese

Versuche im abgeschlossenen Rume keine so gute

Uebereinstimmung unter einander
,
wie die im freien

Rume angestellten; der Grund hierfr ist ein zwei-

facher: erstens kann das Gas durch deu Funken zer-

setzt werden; zweitens war es unmglich, die nach

einigen Funken vernderte Oberflche der Kugel zu

putzen ,
was in freier Luft regelmssig geschah. Bei

allen Messungen waren dieselben Elektroden - Kugeln
von 1cm Radius in Anwendung; es variirten nur die

Drucke zwischen 2 und 75 cm Quecksilber und die Ab-
stnde der Elektroden zwischen 0,1 und 1 cm. Aus den
bei diesen Messungen gefundenen Werthen kann man
entweder das Potential V als Function des Druckes P
bei gleichbleibender Funkenstrecke & oder als Function
von d bei constantem P darstellen. In beiden Fllen
erhlt man eine Curvc mit einer schwachen, nach der

Axe gerichteten Krmmung, die besonders im Anfang
gut ausgeprgt ist. Eine Beziehung dieser beiden hn-

lichen Curven fr jedes Gas ergiebt sich erst, wenn
man die Producte P bildet und dann diejenigen Werthe
von V aufsucht, welche zu gleichen Producten gehren.
Innerhalb der Fehlergrenzen ergeben sich umlich die

Werthe von V gleich, und zwar ist die Uebereinstim-

mung fr Luft und Wasserstoff sehr gut, fr Kohlen-

sure zwar nicht so gut, aber doch unverkennbar. Fr
dasselbe Medium ist also das Product P.& aus Druck
und Funkenstrecke die fr das Eutladungspotential

maassgebende Grsse.
Die physikalische Bedeutung der gefundenen Be-

ziehung ist folgende: Sei die krzeste Entfernung der

Elektroden d und die Dichte des Gases zwischen den
Elektroden >., so ist das zur disruptiven Entladung er-

forderliche Potential nur abhngig von dem Product
A . rf. Sei nach Maxwell die zwischen den Elektroden

befindliche Schicht des Mediums mit einem bestimmten
Widerstnde gegen die elektrische Entladung behaftet,
und heisse derselbe, welcher bei dem Entladungs-

poteutiale durch einen Funken durchbrochen wird, die

,,elektrische Festigkeit" (electric strength) dieser Schicht,

dann rindet diese Grsse ihr Maass im Eutladungspoten-
tial. Die elektrische Festigkeit der Schicht ist demnach
nur abhngig von dem Producte ). . #." Hieraus ergiebt
sich weiter, dass das Entladungspotential und somit die <

elektrische Festigkeit nur abhngig ist von der mittleren

Zahl der Molecle in der Zwischenschicht.

Hierdurch werden viele besondere Umstnde er-

klrlich, welche den regelmssigen Gang der Erschei-

nung zu modificiren scheinen, da alle Momente, welche

die Anzahl der Molecle in der Zwischenschicht ver-

mehren, auf das Entladungspotential Einfluss ben

mssen. Diese Verhltnisse sind der nheren Erfor-

schung zugnglicher gemacht.
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Giovan Pietro Giimaldi: Ueber einen galvanischen

Strom, den Wismuth im magnetischen
Felde giebt. (Atti della R. Accademia dei Lincei.

Rendiconti, 1889, Ser. i, Vol. V(l), p. 28.)

Die Beobachtungen des Herrn Nicola ber die elek-

tromotorische Krall des magnetischen Eisens (Rdsch. III,

425) veranlassten Herrn (Irimaldi, hnliche Versuche

an Wismuth zu machen, deren gnstige Ergebnisse er

in einer vorlufigen Mittheilung publicirt.

Eine
| | -frmige Rhre enthielt eine verdnnte L-

sung von Wismuthchlorr in Chlorwasserstoffsure, und
,

in ,l,.,i senkr. chteii Sehenkeln standen zwei sorgfltig

polirte Drhte von chemisch reinem Wismuth. Ein

Schenkel wurde mit seinem Drahte zwischen die Pole

eines Elektromagnets so gestellt, dass die Oberflche

der Flssigkeit in dem intensivsten Theile des Feldes

sich befand. Die beiden Drhte waren mit einem sehr

empfindlichen Thomson'schen Galvanometer verbunden.

Schloss man den Kreis, so beobachtete man im Galvano-

meter einen primren Strom, der wahrscheinlich von

der Verschiedenheit der beiden Drhte herrhrte. Dieser

Strom war anfangs sehr unbestndig, dann wurde er

klein und konnte leicht compensirt werden, so dass die

Nadel dauernd auf Null stand. Wenn man nun den

Elektromagnet durch einen krftigen Strom erregte,

beobachtete mau am Galvanometer eine dauernde

Ablenkung; unterbrach man den magnetisirenden

Strom, besonders wenn der Versuch mit einer gewissen

Geschwindigkeit ausgefhrt wurde, so ging das Galvano-

meter auf Null zurck.

Der in dieser Weise durch Magnetismus erzeugte

Strom, welchen Verfasser den galvanomagnetischen"

nennt, ist unabhngig von der Richtung und der Inten-

sitt des primren Stromes; gleichgltig, welche Rich-

tung dieser haben mag. der galvanomaguetische Strom

war fr alle bisher untersuchten Wismuthstcke immer

im Galvanometer vom magnetisirten Wismuth zum nicht

magnetisirten gerichtet, also in der Flssigkeit vom

nicht magnetisirten Metall zum magnetisirten.

Whrend der primre Strom mit der Zeit seine

Intensitt und seine Richtung bedeutend ndert, bleibt

der galvanomagnetische in der Regel von gleicher Inten-

sitl und ndert sieh nicht, wenn der primre Strom,

bevor er sein Zeichen wechselt, durch Null hindurch-

geht.
Die Intensitt des galvanomagnetischen Stromes

hngt ab von der Beschaffenheit der Oberflche des

Wismuth; die Drhte mssen sehr gut p'olirt sein, da-

mit die Resultate regelmssige sind.

Die Grsse der elektromotorischen Kraft schwankte

in verschiedenen Versuchen unter guten Bedingungen

zwischen Viaooo u,ld Vmoo eines Daniell
>
wenn das maS-

netische Feld von einem Strome von 8 bis 12 Amperes

erregt war und die Pole 7 mm abstanden.

Die Richtung des galvanomagnetischen Stromes war

unabhngig von der Richtung des Feldes; bei Umkeh-

rung der Feldrichtung hat sich die Intensitt des Stro-

mes manchmal gendert, andere Male blieb sie constant.

Oliver Lodge: Drehung der Polarisationsebene

des Lichtes durch die Entladung einer

Leydener Flasche. (Philosophical Magazine, 1889,

Ser. 5, Vol. XXVII, p. 339.)

Der Strom, der bei der Entladung einer Leydener
Flasche entsteht, muss alle Wirkungen hervorbringen,

welche der elektrische Strom berhaupt zu leisten ver-

mag, vorausgesetzt, dass die kurze Zeit seiner Dauer

hierfr ausreicht. In der That kann man leicht den Nach-

weis fhren, dass ebenso wie die Erregung von Inductions-

strmen und Magnetismus, auch die Drehung der Pola-

risationsebene des Lichtes in diese Klasse von Wirkungen

gehurt. Wickelt mau nmlich um ein Stck schweren

GlaBes einen dnnen, isolirten Draht in mehreren Win-

dungen und stellt man das Glas zwischen zwei gekreuzte

Nicol'sche Prismen, so dass das Gesichtsfeld dunkel

erscheint, dann blitzt das dunkle Feld regelmssig hell

auf, so oft man die Entladung einer grossen Leydener

Flasche durch den Draht gehen lsst.

Dass die Entladung eine oscillatorische, und dass

auch das Aufleuchten des dunklen Feldes ein oscillato-

risches ist, wird durch die Thatsache erwiesen, dass,

wenn man das analysireude Prisma nicht ganz auf

Dunkelheit einstellt, sondern ein wenig nach der einen

oder anderen Richtung von dieser Stellung abweicht,

die Wirkung dieselbe bleibt. Vielleicht knnte sogar

eine Messung der Wirkung gemacht werden, wenn man

die Stellung des Analysators auffinden knnte, bei welcher

die Helligkeit des Feldes keine Aenderung erfhrt beim

Ueberspringen des Funkens, weil bei dieser Stellung die

Oscillation nach der einen Seite das Feld um ebensoviel

verdunkeln, wie die nach der anderen Seite es erhellen

wird. Ja principiell ist es sogar nicht unmglich, von

den Oscillationen eine Verdunkelung des Feldes zu er-

halten; aber die Beobachtung ist schwer ausfhrbar,

weil man schwerlich angeben kann, ob ein schwaches

Feld beim Flackern heller oder dunkler wird.

Die Versuche, die Herr Lodge anstellte, mussten

von dieser interessanten Seite der Frage absehen und

beschrnkten sich darauf, die Schnelligkeit, mit welcher

die fragliche Erscheinung eintritt, numerisch festzu-

stellen. Aeltere Versuche des Herrn Villari hatten zu

dem Schluss gefhrt, dass zur magnetischen Drehung

der Polarisationsebene mindestens eine Zeit von Vsno

% Secundeu erforderlich sei (eine Trommel aus

schwerem Glase wurde zwischen Magnetpolen gedreht);

hingegen hatten Bichat und Blondlot (1882) mittelst

Leydener Flaschen nachgewiesen, dass zur elektrischen

Drehung der Polarisationsebene jedenfalls weniger als

V30000 Secunde erforderlich sei. Herr Lodge wiederholte

die Versuche sowohl an einem schweren Glase wie an

einer Rhre mit Schwefelkohlenstoff und stellte bei

letzterem fest, dass auch, wenn die Oscillationen

70000 mal in der Secunde variirten, die Wirkung noch

erkennbar war. Man darf danach die Wirkung wohl

als momentane auffassen und der Mglichkeit, den

experimentellen Beweis noch weiter zu treiben, ent-

gegen sehen.

Herr Lodge entwickelt auch die Theorie des Ph-

nomens, aus welcher an dieser Stelle nur hervorgehoben

werden soll, dass nach einer Formel derselben die Wir-

kung direct abhngt vom Quadrat der Gesammtzahl der

benutzten Drahtwindungen, direct von der Energie der

benutzten statischen Ladung und umgekehrt von dem

Widerstnde des Kreises. (Die franzsischen Physiker

hatten bei ihren Experimenten zufllig die gnstigsten

Versuchsbedingungen gewhlt.)
Dass Villari zu anderen Resultaten gekommen war,

glaubt Verfasser darauf zurckfhren zu drfen, dass

bei der Rotation des Glases zwischen den Magnetpolen

mechanische Spannungen sich in der Masse haben geltend

machen mssen, welche fr das Resultat der Beobachtung

strend sein mussten. Freilich erklrt. Herr Lodge
keine ausreichende Erklrung von Villari's Resultaten

geben zu knnen.
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Em. Marchand: Notwendigkeit einer Correc-
tion fr Feuchtigkeit bei gewissen Mag-
netometer-Aufstellungen. (Comptes rendus,

1889, T. CVI1I, p. 1001.)

Die Messungen ,
welche am Observatorium zu Lyon

angestellt worden
,
um die absoluten Werthe der Ele-

mente des Erdmagnetismus zu ermitteln, haben zu der

Einsicht gefhrt, dass die relative Feuchtigkeit des

Zimmers einen betrchtlichen Einfluss hat auf die An-

gaben des registrirenden Bifilar -Magnetometers. Zum
Beweise hierfr giebt Verfasser in einer Tabelle einige

Werthe des Magnetometers ,
welche aus den directen

Angaben des Instrumentes gewonnen sind nach Berech-

nung des Einflusses, den die Temperatur ausbt; gleich-

zeitig sind die Werthe der relativen Feuchtigkeit in

dem Beobachtungsraume angegeben, und man sieht

sofort, dass die fr die Temperatur corrigirten Werthe

starke Schwankungen zeigen, deren Beziehung zu den

Aenderungen der relativen Feuchtigkeit sehr auf-

fallend ist.

Diese Wirkung der Feuchtigkeit ist leicht begreif-

lich, wenn man bedenkt, dass der Magnetstab bifilar

an Seidenfden aufgehngt ist; mit zunehmender relativer

Feuchtigkeit verlngern sich die Seidenfden, ihre

Spannung nimmt ab und die Angaben des Instrumentes

mssen zu klein ausfallen.

Herr Marchand hat die Grsse der fr die Feuchtig-
keit anzubringenden Correction bestimmt durch genaue

Messungen des Ganges der relativen Feuchtigkeit an

einem Haarhygrometer und durch Vergleichung der

Angaben dieses Instrumentes mit denen eines anderen,

in welchem statt des Haares ein Seidenfaden die hygro-

skopische Substanz bildete. Wurden die hieraus sich

ergebenden Correctionen angebracht, so erhielt man viel

constantere Werthe und berzeugte sich, dass zuweilen

die Correction fr die Feuchtigkeit selbst grsser werden

kann als die fr die Temperatur.
Dieser Einfluss der Feuchtigkeit erklrt, nach Herrn

Marchand, die Beziehung, die man zuweilen gefunden
zu haben glaubte zwischen den Schwankungen des Erd-

magnetismus und denen der meteorologischen Elemente,
namentlich der Windrichtung. Diesem Einflsse muss

bei Beobachtungen am Magnetometer Rechnung ge-

tragen werden. Man muss sich durch genaue Messungen

berzeugen ,
ob das Bifilar von der relativen Feuchtig-

keit beeinflusst werde, und wenn dies der Fall, muss
man durch Aufstellung eines Hygrometers aus denselben

Seidenfden, an denen der Magnetstab hngt, neben dem
Bifilar das Material fr die entsprechenden Correctionen

sammeln.

W. Michelson: Ueber die normale Entzndungs-
geschwindigkeit explosiver Gasgemische.
(Annalen der Physik, 1889, N. F., Bd. XXXVII, S. 1.)

Wenn ein explosives Gasgemisch entzndet wird, so

pflanzt sich diese Entzndung durch die gesammte Gas-

masse fort mit einer Geschwindigkeit, welche unter

sonst gleichen Umstnden von der Natur der gemischten
Gase abhngt. Da nun berall in dem Gemische die

zur Verbrennung erforderliehen Bestandtheile enthalten

sind, so muss sich die Entzndung in einer Flche fort-

pflanzen ,
an deren einer Seite die unverbrannten Gase

sich befinden, whrend an der anderen die Verbrennuugs-
produete liegen. Die Dicke der Entzndungsschicht ist

von der Geschwindigkeit der chemischen Reaction ab-

hngig, also bei explosiven Gemischen sehr gering. Die

Verschiebung dieser Verbrennuugsflche in jedem Zeit-

theilchen ist die normale Entzndungsgeschwindigkeit
des Gasgemisches". Diese zu messen, war mau auf .zwei

verschiedenen Wegen vorgegangen. Entweder wurde
in einer mit dem Gasgemische gefllten Rhre die Fort-

bewegung der Entzndungsflamme beobachtet, oder man
Hess das Gasgemisch aus einer Oeffnung mit bestimmten

Geschwindigkeiten ausstrmen
, entzndete dasselbe und

suchte diejenige kleinste Ausflussgeschwindigkeit, bei

welcher die Flamme nicht in die Oeffnung hineinschlug.
Die erste Methode enthlt so viele in der Methode selbst

gelegene Schwierigkeiten, z. B. die Abkhlung in der

Rhre, die Drucknderung in Folge behinderter Aus-

dehnung des Verbrennungsgases u. a.
,
dass sie zu

sicheren Ergebnissen nicht fhren konnte. Die zweite

Methode war freilich auch nicht frei von Schwierig-
keiten, die jedoch nicht in der Methode selbst lagen,
vielmehr erwies sich dieser Weg wohl geeignet zu ge-
nauen Messungen unter der folgendeu ,

von Herrn
Michelson angewandten Modification.

Die Gase wurden nach ihrem Austritt aus den
Gasometern in genau bestimmbaren Mengenverhltnissen
in der Zuleitungsrhre gemischt und bei ihrem Austritt
aus einer langen Verbrennungsrhre entzndet. Man
erhielt eine ruhig brennende Bunsen'sche Flamme,
deren innerer Kegel die gesuchte Yerbrennungsflche
darstellte; denn an jedem Punkte dieser I^lche war die

Ausstrmungsgeschwindigkeit der Gase gleich und ent-

gegengesetzt gerichtet der Fortpflanzung der Entzndungs-
flche. Die inneren Flammenkegel wurden nun photo-
graphirt und ihre so fixirten und messbaren Gestalten
und Grssen gestatteten im Verein mit den gemessenen
Ausflussgeschwindigkeiten der Gase, die Entzndungs-
geschwiudigkeit zu bestimmen. Zur Untersuchung
gelangten sechs verschiedene Gasgemische, doch haben
bisher nur drei: Leuchtgas mit Luft, Wasserstoff mit
Luft und Kohlenoxyd mit Sauerstoff, ziemlich vollstndige
Versuchsreihen ergeben.

Die Resultate der Messungen sind graphisch zur

Anschauung gebracht in Curven, deren Abscissen die

Mischungsverhltnisse der beiden Gase, deren Ordinaten
die Entzndungsgeschwindigkeiteu in Centimeter pro See.

darstellen. Alle drei Gemische zeigen Curven mit ganz
ausgesprochenen Maxima; und zwar liegt das Maximum
fr Leuchtgas mit Luft bei 18 Proc, das fr Wasserstoff
und Luft bei 40 Proc. und das fr Kohlenoxyd mit
Sauerstoff zwischen 75 und So Proc. Die absoluten
Werthe der Entzndungsgeschwindigkeiten diiferiren
bei diesen drei Gemischen bedeutend. Beim Leuehtgas-
Lultgemisch beginnt die Geschwindigkeit bei 11 Proc.
mit 28 cm/sec, steigt bei 18 Proc. auf 71 cm und sinkt

auf 11 cm bei 26 Proc. Beim Gemisch Wasserstoff und
Luft ist die Geschwindigkeit bei rund 15 Proc. gleich
40 cm, beim Maximum von 30,89 Proc. gleich 280 cm
und bei 74,6 Proc. ist sie auf 64,3 cm gesunken. Ful-

das dritte Gemisch war auch der Verlauf der Curve ein

ganz verschiedener; bei 27,35 Proc. betrug die Ge-

schwindigkeit 31,81- cm, aber erst bis 75,38 Proc. zeigte
sich das Maximum 89,82 cm, und bei 96,13 cm Kohlen-

oxyd war die Geschwindigkeit bereits auf 16,83 cm ge-
sunken.

Von den brigen Gasgemischen: Kohleuoxyd mit

Luft, Methan mit Luft und Wasserstoff mit Sauerstoff

sei nur angefhrt, dass das Maximum der Entzndungs-
geschwindigkeit fr Wasserstoff -Sauerstoff mit dem be-

nutzten Apparate nicht erreicht werden konnte
; ge-

messen wurde bei 83,81 Proc. eine Geschwindigkeit von
582 cm pro Secunde.

, Verfasser stellt zum Schlsse der Abhandlung als

Ergebniss seiner Untersuchung folgende Stze auf:

1) Die hier angewandte und von Gouy schon frher

empfohlene Methode zur Bestimmung der normalen
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Entzndungsgeseh windigkeiten explosiver Gasgemische
ist die zweckmssigste von allen bis jetzt vorgeschlagenen.

2) Die normalen Entzndungsgeschwindigkeiten bei

Atmosphmidruek und vollkommen freier Ausdehnung
der Verbivnnungsproducte sind bedeutend kleiner als die

von Bunseu, Mallard und Le Chatelier gefundenen.

3) Ihre Maxiina entsprechen nicht genau den in qui-

valenten Verhltnissen hergestellten Mischungen, sondern

fanden stets einen mehr oder weniger grossen Ueber-

schuss an brennbarem Gas. 4) Die Verbrennungscurven,
welche die normale Entzndungsgeschwindigkeit als

Function des Mischungsverhltnisses darstellen, zeigen

eine ausgesprochene und berall endliche Krmmung.

Bertlielot : L'eber den Ursprung der Bronze und
ber das Zepter vonPepi I.

, Knig von

Aegypten. (Coinptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 923.)

Die Frage nach dem Ursprnge der Bronze hat

bereits viele Forscher beschftigt wegen ihrer engen Be-

ziehnilgen zu den prhistorischen Industrien und Handels-

waren. Denn whrend der eine Bestandtheil der Bronze,

das Kupfer, auf der Erde weit verbreitet vorkommt ,
ist

der andere ,
das Zinn

,
sehr selten und auf ganz beson-

dere, entlegene und schwer zugngliche Lager beschrnkt.

Das Zinn konnte in Folge dessen erst in einer bestimmten

Zeit der Geschichte bei einem gewissen Grade der Civi-

lisation in Circulation gesetzt werden. Viele Archologen
haben daher angenommen, dass die Verwendung des

reinen Kupfers bei der Anfertigung von Waffen und

Gerthen derjenigen der Bronze hat vorher gehen mssen.

Die Schwierigkeit des Beweises fr diese Ansicht liegt

in der Unsicherheit der Ursprungssttten und der rela-

tiven Zeitbestimmungen fr die aus reinem Kupfer ge-

fertigten, alten Producte. Deshalb beanspruchen Gegen-

stnde von unzweifelhaftem, historischem Charakter ein

ganz besonderes Interesse.

Zu diesen historischen bjecten gehrt nun eine

kleine zu Tello in Mesopotamien gefundene Figur, auf

welche der Name Gudeah eingegraben ist, einer Per-

snlichkeit, welche Herr Oppert in die Zeit von 4000

Jahren vor unserer Zeitrechnung verlegt. Die chemische

Analyse dieser Figur hat Herrn Berthelot ergeben,

dass sie aus reinem Kupfer besteht.

Beim Suchen nach anderen alten Objecten von be-

kanntem Alter wurde Herr Berthelot jngst darauf

aufmerksam gemacht, dass im British Museum das Zepter
von Pepi I. aufbewahrt werde, einem gyptischen K-
nige der VI. Dynastie, die etwa 3500 bis 4000 Jahre vor

unserer Zeitrechnung in Aegypten geherrscht. Das

Zepter ist ein kleiner
,
hohler Metallcylinder von etwa

12 cm Lnge und ist mit Hieroglyphen bedeckt
,
welche

nach dem Ortheil der Aegyptologen ber seinen Ursprung
keinen Zweifel lassen.

Herr erthelot hat nun einige Spne, die aus dem
Inneren dieses kleinen Werthstekes herausgefeilt waren,
zur Analyse erhalten; sie wogen 0,0248g und bestanden

aus einem rthlichen, zum Theil oxydirten Metall, dem
etwas fremder Staub beigemengt war. Die qualitative
und quantitative Analyse ,

die bis auf 0,0001 g genau
war, ergab reines Kupfer, ohne Spur von Zinn und Zink,
mit einer zweifelhaften Spur von Blei.

Diese Analyse beweist, dass das Zepter von Pepi I.

aus reinem Kupfer bestand, wie man es zu jener Zeit

aus den Minen des Sinai gewinnen konnte. Da die

Bronze mit Zinnbase nach den Archologen schon frh
in Aegypten vorkam

,
so lsst sich aus obiger Analyse

der wahrscheinliche Schluss ableiten
,

dass die Einfh-

rung der Bronze nicht 50 bis 60 Jahrhunderte bersteigt,

whrend vor derselben ein Zeitalter des reinen Kupfers
in der alten Welt geherrscht hat.

Prinz Albert von Monaco: Ueber die Oberflchen-
Strmungen des nordatlantischen Oceans.
(Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 1151.)

Die wissenschaftlichen Expeditionen, welche der
Prinz Albert von Monaco in den Jahren 1885, 1886
und 1887 auf seinem Schiffe l'Hirondelle" ausgefhrt,
verfolgten unter anderem auch den Zweck, die ber-

Hchenstrmungen des Nordatlantic festzustellen. Es
wurden in dieser Absieht von vier verschiedenen Punk-
ten aus in vier Reihen im Ganzen 1675 Flaschenposten
mit genauen Angaben von Ort und Zeit ins Meer ge-
worfen, von denen 146 wieder aufgefunden worden sind;
aus den Zeiten und den Orten des Auifindens dieser
Schwimmer erhielt man durch Einzeichnung in eine
Karte ein Bild von der Richtung und Geschwindigkeit
der berHchenstrmungen.

Aus diesen Versuchen ergab sich eine kreisfrmige
Bewegung des OberHehenwassers des Nordatlantic um
einen im Nordwesten von den Azoren gelegenen Punkt.
Der ussere Rand dieser Wasserschicht zieht sich von
der Gegend ,

wo sie aufhrt Golfstrom'' zu heissen im
Sden von der grossen Bank Neufundlands nach Ost-

nordost, ohne den 51. Grad der Breite wesentlich zu

berschreiten, bis in die Nhe des Canal la Manche, vor
welchem er, sich nach Sden biegend, vorbeizieht, aber
nicht ohne einen Zweig nach Nordost abgeschickt zu
haben. Dann zieht er lngs der Ksten von Westeuropa
und Afrika bis zur Hhe der Cananschen Inseln, nach-
dem er einem Impulse oder einer Anziehung nach der

Meerenge von Gibraltar nachgegeben. Hierauf verlsst
dieser ussere Rand die Kste Afrikas, wendet sich nach
Sdwesten, erreicht die Aequatorialstrmung, mit dessen
Nordrand er verschmilzt, um lngs den Kleinen Antillen

hinzuziehen, nach Nordwesten aufzusteigen und den
Kreis zu schliessen durch seine Vereiniguno- mit dem
Golfstrom. Der innere Rand scheint einen Kreis von
sehr kurzem Radius um das Centrum zu beschreiben.

Dass die Schwimmer des Jahres 1887 sich von dem
so deutlich angezeigten allgemeinen Verlauf entfernt
haben

,
kann erklrt werden durch verschiedene Be-

lastung und Anordnung der Schwimmer dieser Versuchs-
reihe und durch die gleichzeitige Wirkung starker
Strme.

Charles V. Burton: Versuche ber Farben-Wahr-
nehmung; und ber eine photoelektrische
Theorie des Sehens. (Proceedings of the Cam-
bridge Philosophkal Society, 1889, Vol. VI, p. 308.)
Zweck der mitzutheilenden, subjectiven Experimente

ber Farben -Wahrnehmung war die Entscheidung der

Frage, ob das Violett des Spectrums physiologisch mehr
Roth enthlt, als das Blau des Spectrums. Die Methode
war kurz folgende : Durch lngeres Betrachten einer
bestimmten Spectralfarbe mit einem Auge wurde dieses
fr die betreffende Farbe ermdet, dann wurde das er-
mdete Auge auf einen anderen Theil des Spectrums
gerichtet und bestimmt, ob die Wahrnehmung dieser
Farbe durch die Ermdung fr die andere Farbe ver-
ndert worden ist; als Maassstab fr die Wahrnehmung

diente das zwTeite Auge. Eine Prfung der gleichen
Farbenempiindliehkeit beider Augen war dem Experi-
ment vorausgegangen. Der Bequemlichkeit wegen wurde
die Ermdung fr eine bestimmte Farbe mittelst farbiger
Glser, durch welche man die Sonne betrachtete, be-
wirkt. Die Versuche wurden mit dem rechten Auge
angestellt, das linke diente zum Vergleichen.

Nachdem das Auge die Sonne durch ein rothes Glas
betrachtet hatte (es gingen rothe, orange und ein wenig
grne Strahlen hindurch), zeigte die Frbung des Sonuen-

spectrnms (welches ein Spectroskop mit vier Prismen

entwarf) eine deutliche Aenderung bis ins Grnblau;
das Blau war nicht merklich afficirt, whrend das Violett

dem rechten Auge bedeutend blauer erschien als dem
linken Auge. Wurde das rechte Auge fr grnes Lieht

ermdet, dann erschienen das Gelb und Gelbgrn mehr
orange, das Grn blasser und das Grnblau blauer,

whrend das Tiefblau und Violett kaum beeintiusst
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waren. Ermdete man endlich das Auge fr Blau und

Violett, so wurde im Aussehen des Koth
, Orange und

Gelb keine Vernderung bemerkt; Grasgrn sah etwas

blasser und gelblich aus
, Blaugrn und Grnblau er-

schienen grner und blasser, das Blau dunkler und
blasser und das Violett entschieden rother. Oft wurde

gefunden ,
dass auch die Eindrcke des linken Auges

ebenso verndert waren, als die des rechten Auges, aber

gewhnlich in viel geringerem Grade.

Aus diesen Beobachtungen folgert der Verfasser, dass

die frhere Annahme, dass jede der drei Farbenempfin-

dungen durch alle Wellenlngen mit verschiedener Strke

erregt werde, aufgegeben werden msse. Die Strahlen

hherer Brechbarkeit afficiren nicht das Roth und umge-
kehrt; die Grnempfindung scheint erregt zu werden durch

Wellen vom Orange bis zum Blau, und die untere Grenze

der Violett -Empfindung liegt im Grn oder Gelbgrn.
Es scheinen die beiden ussersten Farbenernptindungen in

der Mitte des Spectrums etwas ber einander zu greifen,
so dass alle drei Empfindungen theilnehmen an der

Wahrnehmung der Farben von Gelbgrn bis Grnblau,
aber keine einzige Empfindung ist durch das ganze
sichtbare Spectrum erregbar.

Von einigen Einzelheiten, die Verfasser beschreibt,

sei nur erwhnt, dass, wenn man einige Zeit das violette

Ende des Spectrums betrachtet, dasselbe rther er-

scheint. Dies erklrt Herr Burton damit, dass die

violetten Strahlen im Auge rothe Phosphorescenz er-

regen, und sttzt diese Erklrung durch einen Versuch.

Auf die photoelektrische Theorie des Sehens, welche

Herr Burton aufstellt, soll hier nicht eingegangen
werden. Nur kurz sei bemerkt, dass nach derselben die

von Dewar und Keudrick nachgewiesenen elektrischen

Strme der Retina und deren Aenderung beim Einfallen

von Licht die Ursache der Gesichtswahrnehmung sein

sollen. Analogien zwischen der Wirkung des Lichtes

auf die elektrischen Eigenschaften des Selens und den

Retinastrmen sollen diese Hypothese, die brigens nicht

im Speciellen ausgefhrt wird, sttzen.

K. Pappenheim: Zur Frage der Verschlussfhig-
keit der Hoftpfel im Splintholze der Coui-
feren. (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft,

1889, Bd. VII, 8. 1.)

Die fr das Coniferenholz so charakteristischen Hof-

tpfel zeigen folgenden Bau. Die vier Lamellen (nhha)
der Trache'idenwand (abmb a) berwlben eine kreis-

frmige Scheibe unverholzter Membran

(sts) mit Hofwnden" (/(/<),
lassen jedoch

noch auf jeder Seite in der Mitte der

Hofwand einen Eingangscana] (ec). Der
mittlere Theil der Scheibe verdickt sich

zu dem Tonis" (t).
Es ist nachRussow

anzunehmen, dass der dnne Rand der

Sehliessnieinbran (Margo) in hohem Grade

durchlssig ist, dass dagegen der Torus
ebenso wenig wie die Mittellamelle (m)

permeabel ist.

Russow hat den Hoftpfel als ein

Klappenventil gedeutet, welches (durch
den Torus) nach zwei Seiten hin schliesst.

Herrn Pappenheim kam es nun darauf an, auf expe-
rimentellem Wege die Frage zu beantworten : Ist eine

Verschlussfhigkeit des Hoftpfels nachweisbar, und
durch welche Druckkrfte lsst sich der eventuelle Ver-

schluss zu Stande bringen V

Bei diesen Versuchen war es vor allen Dingen noth-

wendig, mglichst frisches Material zu verwenden und

die Untersuchung der einzelnen Stucke in mglichst
kurzem Zeitrume auszufhren. Zu dem Zwecke benutzt

Verfasser einen sinnreich coustruirteu Filtrationsapparat,
in welchem vermittelst vernderlichen Quecksilberdruckes
Wasser durch Holzcylinder der Edeltanne gepresst
wurde. Das durchfiltrirte Wasser trat in eine Rhre, wo
seine Menge abgelesen werden konnte; die Ablesung
erfolgte meist nach 3,Hb Secunden. Wird nun ein Holz-

cylinder in der Weise untersucht, dass die Filtrate ab-

gelesen werden, welche dem Drucke von etwa 25, 50,

75, 100 cm Quecksilber entsprechen, so gelingt es in den

meisten Fllen Werthe zu erhalten, welche fast propor-
tional sind; graphisch dargestellt (mit den Druckhhen
als Abscissen

,
den Wassermengen als Ordinaten), liegen

diese Werthe auf einer annhernd geraden Linie. Zuletzt

aber wird ein Maximum erreicht, worauf bei weiterer

Steigerung des Druckes eine Abnahme der Filtrat-

mengen eintritt. Wenn der Druck von Anfang an
erheblich langsamer gesteigert, oder wenn die Filtra-

tionsfhigkeit des Holzes lngere Zeit (etwa 30 Secunden

pro Ablesung) in Anspruch genommen wird, so erreichen

die Filtrate schon vor Eintritt des Maximums nicht

mehr die Grsse, welche ihnen theoretisch zukme. Sie

bilden dann schon eine Curve mit nach unten gekehrter
Concavitt. Nachdem das Maximum eingetreten ist, findet

fast immer eine sehr rasche Abnahme der Filtrate statt.

Da bei der Krze der Zeit, whrend welcher die

Beobachtungen angesiellt wurden, eine Baeterienschleim-

bildung oder mechanische Verstopfung als Ursache dieser

Filtratabnahme ausgeschlossen scheint, so zieht Herr

Pappen heim den Schluss, dass die Tpfel der Tra-

cheiden durch den Druck einen Verschluss erlitten,

Nimmt der Druck wieder ab, so erhlt man auf den
einzelneu Stufen Filtratmengen, welche anzeigen, dass

die Tpfel sich wieder ffnen.

Bei Anwendung schwacher Drucke filtrirte nur das

Frhlings- und Sommerholz; wurde jedoch ein strkerer

Druck augewendet (etwa nach Eintritt de- Maximums),
su filtrirte anfangs nur das Herbstholz, und erst all-

mlig traten auch Frhlings- und Sommerholz in die

Actiou.
Verfasser hlt durch seine Versuche fr erwiesen,

dass die Hoftpfel des Frhlings- und Sommerholzes

durch Druckkrfte verschlossen werden knnen, und

meint, dass eine Theorie des Saftsteigens auf diese That-

sache Rcksicht nehmen msse. Die Hhe des Druckes,
welcher zur Ueberwindung der Spannung der Schliess-

hute nthig ist, ist eine solche, dass die durch Wurzel-

druck und Trauspirationssaugung erzeugten Krfte dazu

nicht ausreichen. Soll daher im lebenden Spliutholze
n Tpfelverschluss eintreten, so mssen dabei noch

andere Krfte betheiligt sein. F. M.

Vermischtes.
Ein neuer Komet (1889 d) ist Juli 5, 833 m. Gr. Z.

von Herrn Lewis Swift am Warner Observatorium in

Rochester, New York, entdeckt worden. Der Ort des

Kometen war: R. A. = 22h 52m 30s; Deck = 89 11'.

Tgliche Bewegung 2 m in R. A. -f- 10' in Deck

Krzlich starb zu New York Miss Maria Mitchell
die sich durch astronomische Schriften und die Ent-

deckung eines Kometen im Jahre 1847 ausgezeichnet,

und die Professur fr Astronomie am Vassar College

wie die Direction der Sternwarte bis Januar 1888 be-

kleidet hat, im Alter von 71 Jahren.

62. Versammlung deutscher Naturforscher
und Aerzte zu Heidelberg am 17. bis 23. September
1889. Vorlufige Tagesordnung: Dienstag, 17. September:
Abends. Empfang und gegenseitige Begrssung der

Gste im Museum. -- Mittwoch, IS. September: Mor-

gens. I. Allgemeine Sitzung: Erffnung der Versamm-

lung, Vortrge, Einfhrung und Bildung der Abtheilun-

gen. Abends. Concert im Stadtgarten. Donnerstag,

19. September: Sitzungen der Abtheilungeu. 4 Uhr.

Festessen im grossen Saale des Museums. Freitag,

20. September:" Morgens. IL Allgemeine Sitzung: Vor-

trge, Berathung des vom Vorstande ausgearbeiteten

Statutenentwurfs; Wahl des neuen Vorstandes, des nch-
sten Versammlungsortes, der Geschftsfhrer. Abends.

Fest auf dem Schloss. Samstag, 21. September:

Sitzungen der Abtheilungeu. Sonntag, 22. September;

Ausflge in die Umgebung Heidelbergs. Montag,
23. September: Morgens. III. Allgemeine Sitzung: Vor-

trge, Schluss der Versammlung. Abends. Schloss-

beleuchtung. EinEmpfangs- und Auskunftsbureau
wird am 16. September erffnet im Bayerischen Hof,

Rohrbacherstrasse 2. Anmeldungen fr I'nvatwohnun-

gen nimmt der Schriftfhrer des Wohn ungscomites
Herr Rathschreiber Webel (Rathhaus, Heidelberg) ent-

leeren. Hie Geschftsfhrer: Quincke. Khne.

Fr die Bedaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstra9se 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.



Naturwissenschaftliche Rundscha
Wchentliche Berichte ber die Fortschritte auf dem

Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.
Unter Mitwirkung

der Professoren Dr. J. Bernstein, l>r. W. Ebstein, Dr. A. v. Koenen,
Dr. Victor Meyer, Dr. B. Schwalbe und anderer Gelehrten

herausgegeben von "\

Dr. W. Sklarek.
Verlag- von Friedrich Vieweg und Sohn

Durch alle Buchhand-

lungen und Postanatalton

zu beliehen.

Wchentlich eine Nummer.
Preis viertelj hrlich

4 Mark.

IV. Jahrs. Braun schweig, 3. August 1889. No. 31.

Inhalt.
Geophysik. A. Marcuse: Heber ein auf der Knig-

lichen Sternwarte zu Berlin beobachtetes Erdbeben.

(Originahnittheilung.) S. 389.

Zoologie. E. v. Lendenfeld: Das System der Spongieu.

(Originalmittheilung.) S. 390.

Physik. E. Wiedemann: Zur Mechanik des Leuchtens.

's. 393.

Chemie. H. N. Morse und J. White j r. : Die Dissc-

ciation der Oxyde und Sulphide des Zinks und des

Cadmiums in den Dampfen ihrer entsprechenden Metalle.

S. 396.

Kleinere Mittheilungen. W. Huggins: eher das

photographische Spectrum des Uranus. S. 398.

Walter F. Wislieenus: Untersuchungen ber den

absoluten persnlichen Fehler bei Durchgangsbeobach-

tungen. S. 398. Charles R. Cross und Arthur
S. Williams: Die Strke des inducirten Stromes in

einem Magnet - Telephon - Uebertrager unter dem Ein-

flsse der Strke des Magnets. S. 399. J. H. Glad-
stone und Walter Hibbert: Ueber die Leitung von

lieber ein auf der Kniglichen
Sternwarte zu Berlin beobachtetes Erdbeben.

Von Dr. A. Marcuse.
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In der Nacht vom 11. zum 12. Juli, als ich am

hiesigen Universal- Transit mit der Ausfhrung von

Polhhenbeobachtungen nach der Horrebow-Methode

beschftigt war, wurde ich pltzlich beim Ablesen

der beiden von Nord nach Sd gerichteten Hhen-
niveans durch ein bereinstimmendes Hin- und Her-

gehen beider Blasen berrascht. Diese Erscheinung

begann um 11h 27 m mittlere Zeit mit einem Aus-

schlage von etwa l", der jedoch schon nach wenigen
Minuten auf 7" anwuchs. Um 11h 37 m betrug die

Amplitude noch 4,5", um 11h 40 m noch 2,2". Um
11h 45 m war der Ausschlag auf 0,7", um 11h 53 m
auf 0,3" zurckgegangen, und wenige Minuten spter
konnte ein vlliges Stillstehen der Blasen constatirt

werden. Der Verlauf einer vollstndigen Schwingung
fand dabei hchst eigenthmlich in solcher Weise

statt, dass die ganze Dauer derselben 19 Secunden

betrug, wovon fnf Secunden auf die eigentliche hin-

und hergehende Schwankung kamen, whrend der

brigen 11 Secunden dagegen eine relative Ruhe ein-

trat. Dann wiederholte sich diese eigenthmliche
Wellenform u. s. w. Die Bewegung der Blasen nach

Legirungen und festen Sulpiriden. S. 400. G. Gore:
Ueber den "Verlust an Volta'scher Energie der Elek-

trolyte durch chemische Verbindung. S. 400.

H. \V. Bakhuis-Roozeboom: Experimentelle und
theoretische Studien ber die Bedingungen des Gleich-

gewichts zwischen den festen und flssigen- Verbin-

dungen des Wassers mit Salzen, besonders mit dem

Chlorcalcium. S. 401. G. Berendt: Asarbildungen
in Norddeutschland. S. 401. K. B. Lehmann: Ueber

den Kohlensuregehalt der Inspirationsluft. S. 402.

G. Haberlandt: Ueber das Lngenwachsthum und

den Geotropismus der Rhizoiden von Marchantia und
Lunularia. S. 403. M. C. Potter: Bemerkung ber

die Keimung von Samen der Gattung Iris. S. 403.

Leclerc du Sablon: Versuche ber die Absorption
des Wassers durch die Samenkrner. S. 403.

H. W. Vogel: Praktische Spectralanalyse irdischer

Stoffe. S. 404.

Vermischtes. S. 404.

Berichtigung. S. 404.

Norden hin
,

also die Senkung des Terrains nach

Sden, schien etwas schneller zu erfolgen, als die zu-

rckkehrende und alsdann in relative Ruhe ber-

gehende Bewegung.

Vom ersten Augenblick an musste die soeben be-

schriebene Niveaustrung fr die Fernwirkung eines

Erdbebens gehalten werden
,
und dies ist auch in

meinem Beobachtnngs
- Journal vermerkt worden.

In der That wurde am folgenden Tage (12. Juli) aus

Taschkent telegraphirt, dass ein im Semirjetschensk-

Gebiete liegender Ort zur Hlfte durch Erdbeben zer-

strt sei. Erst heute ist jedoch eine genauere Angabe
fr Ort und Zeitpunkt dieses Erdstosses bekannt ge-

worden. Nach brieflicher Mittheilung soll nmlich

am Morgen des 12. Juli um 3 h 15 m mittlere Orts-

zeit in Wjernoje ein heftiges Erdbeben stattgefunden

haben. Danach kann man keinen Augenblick ber

den Zusammenhang der obigen Niveaustrung mit

dem gemeldeten Erdbeben im Zweifel sein. Das

|

Centrum des Erdstosses liegt nmlich ungefhr 10,5

sdlich und um 63,5 oder 4 h 14 m stlich von Berlin,

in einer Entfernung von etwa 1600 km. Daher fand

der Erdstoss in Wjernoje um 11h Im mittlereBerliner

Zeit statt, whrend die Erdbeben welle in Berlin um

11h 27m, also nach 2G Minuten, zur ersten Wahr-

nehmung gelangte.



390 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 31.

Bercksichtigt man nun die geographische Lage von

Wjernoje in Asien gegen Berlin, so zeigt eine einfache

Rechnung, dass unter der Voraussetzung einer gleich-

massigen Ausbreitung der Erdbebenwelle die in Berlin

wahrgenommene Componente Nord-Sd nur etwa J
/io

der Gesammtwirkung betragen kann. Auf der hiesigen

Sternwarte wurde nur jene Componente beobachtet,

weil beide Niveaus von Nord nach Sd gerichtet waren.

Da nun der Maximal- Ausschlag in dieser Richtung
schon 7" betrug, so msste man theoretisch in der

Richtung Ost-West die gewaltige Oscillation von ber

einer Bogenminute voraussetzen. Ich sage theore-

tisch, denn in Wahrheit steht es durchaus noch nicht

fest, dass eine Erdbebenwelle sich im Sinne concen-

trischer Kreise fortpflanzt; es gengt in diesem Falle

vorauszusetzen
,

dass es z. B. in Ellipsenform ge-
schehen sei, wo die grosse Achse von Sd-Ost nach

Nord -West gerichtet war, um das Verhltniss der

beiden Componenten wesentlich zu ndern. Bei

unserer bisher ganz lckenhaften Kenntniss dieser

Erscheinungen wre es daher von hohem Interesse,

wenn auch an anderen Orten gleichzeitige Wahr-

nehmungen derselben Niveaustrung , und zwar in

der Richtung Ost-West, also z. B. an der Libelle eines

Meridian-Instrumentes, gelungen sein sollten.

Die Berliner Beobachtung vom 11. Juli steht

brigens durchaus nicht vereinzelt da in der Ge-

schichte derartiger Wahrnehmungen. Aehnliche Ni-

veaustrungen sind schon frher gelegentlich . be-

merkt worden, zuletzt am 2. August 1885 gleichzeitig
auf den drei Sternwarten Berlin, Breslau und Knigs-
berg. Aus dem bezglichen historischeu Material,

welches sich vollstndig discutirt in einem Aufsatze

von Professor Albrecht (Astr. Nachr., Nr. 2769) ')

vorfindet, erwhne ich noch die Niveaustrungen,
welche Argelander 1849 in Bonn, sowie Wagner
Romberg und Nyren 1867, 1868, 1874 und 1877
in Pulkowa beobachtet haben. Diese smmtlichen

Niveaustrungen, ausgenommen die von Argelander
beobachtete, sind mit authentisch festgestellten Erd-
beben identificirt worden.

Vergleicht man nun die auf der Berliner Stern-

warte am 11. Juli wahrgenommene Erschtterung
mit den vorher erwhnten, so muss man -dieselbe

sowohl hinsichtlich der langen Dauer (etwa 30 Minuten)
als auch wegen der grossen Amplitude (7 Bogen-
secunden) zu den bedeutendsten bisher bekannten

Fernwirkungen von Erdbeben rechneu.

Berlin, 18. Juli 1889.

Das System der Spongien.
Von R. v. Lendenfeld.

(Originalmittheilung.)

Eine der Hauptaufgaben der Zoologie war es von

jeher, lange bevor es eine eigentliche zoologische
Wissenschaft gab, Begriffe aufzustellen, welche grosse

Mengen thierischer Individuen in sich fassen, und diese

') Vergl. Rundschau II, 124.

Begriffe scharf zu begrenzen und genau zu definiren.

Jetzt, da die Entwickelungslehre diesem systematischen
Bestreben eine philosophische Grundlage verliehen hat,

gewinnt die Systematik der Thiere hhere Bedeutung
und erlangt realen Werth.

Bei den hheren Thieren ist man ber einfachere

systematische Fragen schon so ziemlich im Reinen;
anders verhlt es sich aber bei vielen niederen Thieren,
deren Systematik man jetzt erst auf die Grundlage
natrlicher Verwandtschaft zu stellen beginnt. Unter

den niederen Thieren sind es in erster Linie die

Spongien, ber deren wahre Verwandtschaftsverhlt-

nisse unter einander und mit anderen Thieren man
bis vor Kurzem so viel wie gar nichts gewusst hat und

um deren systematische Stellung und EintheihuiQ-

noch immer der Kampf der Meinungen andauert.

F. E. Schulze begann Mitte der siebziger Jahre

sich eingehender mit den Spongien zu befassen, und
es gelang ihm in einer Reihe sehr genauer anatomisch -

histologischer Untersuchungen, die Bauverhltuisse der

Spongien klar zu stellen und so das richtige Ver-

stndniss ihrer Verwandtschaftsverhltnisse anzu-

bahnen. Die Bearbeitung des reichen Materials an

Spongien, welches der Challenger" heimgebracht

hatte, bot eine ausgedehnte Gelegenheit, die bahn-

brechenden Schulze'schen Entdeckungen nutzbrin-

gend anzuwenden, was von Schulze selbst, dann von

den Herren Sollas, Ridley und Deudy, in mono-

graphischen Darstellungen aller Spongiengruppen

geschah. Ich selbst hatte mich whrend meines fnf-

jhrigen Aufenthaltes in den Australischen Kolonien

mit dem Sammeln und Beschreiben der dort ausser-

ordentlich hufigen Hornschwmme eifrig beschftigt,
und begann vor drei Jahren nach meiner Rckkehr
nach Europa, diese Spongien monographisch zu be-

arbeiten. Whrend der Bearbeitung und des Druckes

meiner Monographie erschienen die Challenger"-
Berichte der oben genannten Autoren, und ich konnte

die in denselben enthaltenen Beobachtungen mit

meinen eigenen Erfahrungen vereint dazu benutzen,

um ein System der Spongien aufzustellen
, welches

die Resultate aller dieser neuen Arbeiten in sich fasst.

Dieses System und der dazu gehrige Stammbaum sind

somit gewissermaassen ein Ausdruck des Standes unserer

gegenwrtigen Kenntniss der Verwandtschaftsverhlt-

nisse der Spongien und drften als solcher von grsserem

allgemeinen Interesse sein. Ich mchte daher die

Gruudzge dieses Systems" hier entwickeln, sowie

auch einige der Resultate erwhnen, welche sich aus

dem Studium der Verbreitung der Spongien und spe-

ciell der Hornschwmme ergeben haben.

Die Spongien erscheinen als eine sehr scharf be-

grenzte Gruppe, da keine Uebergnge zwischen ihnen

und anderen Thiergruppen bekannt sind. Alle Spon-

gien stimmen in den Grundzgeu ihres Baues so voll-

kommen berein, dass ber ihre thatschliche und

nahe Verwandtschaft kein Zweifel bestehen kann.

Wir finden, dass der Schwammkrper einen Sack

darstellt mit siebartig durchlcherter Wand. Diese

Sackwand besteht aus drei Lagen ,
einem flachen,
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einfachen Epithel au der Aussenseite ,
einer leiin-

artigen Substanz ,
in welche verschiedene Zellen ein-

gebettet sind, in der Mitte, und einer einfachen Lage

von cylindrischen Klagenzellen ,
zu denen sich bei

diu hheren Formen Platteuzellen gesellen, an der

Innenseite. Bei den meisten Spongieu allen mit

Ausnahme der tiefsteheuden faltet sieh die Wand
des Sackes in complicirter Weise, so dass zwei in-

einander greifende Systeme von Faltenbuchten ent-

stehen, zwischen denen die durchlcherte Sackwand

liegt. Durch locale Verwachsungen verengen sieh

die Faltenbuchten zu Caulen, die hufig auch ver-

feweigl sind. Die einen fhren von aussen hinein in

den Schwamm, die anderen aus dem Schwammkrper
in die centrale Bohle, den Rest des Saeklumens. So

entstehen Systeme von einfhrenden und ausfhrenden

Caulen
,
welche durch die Sackwand von einander

getrennt sind. Ueberall, wo die beiden Systeme durch

die Poren der Sackwand communiciren ,
finden wir

die Anfangstheile der ausfhrenden Caule zu hohl-

kugeligen oder sackfrmigen Bildungen erweitert.

Die ganze Innenwand der einfachsten Schwmme
ist bekleidet mit Klagenzellen, eigenthmlichen Ele-

menten, welche aus einem langgestreckten, protoplas-

matischen Krper mit Kern bestehen, von dessen

freiem Ende sich am Rande ein hutiger Kelch von

betrchtlicher Hhe der Kragen erhebt. In

der Mitte der becherfrmigen Hhle, welche von dem

Kragen eingeschlossen wird, ist eine lange und an

der Basis ziemlich starke Geissei eingefgt. Bei den

hheren Schwmmen bekleiden diese Kragenzellen
nicht die ganze Oberflche des ausfhrenden Canal-

systems, welche der Innenwand des Sackes entspricht,

sondern nur jene oben erwhnten Erweiterungen an den

Enden der Zweige desselben, die Geisseikammern.
Die ganze brige Innenflche des Sackes, die Ober-

flche des ausfhrenden Canalsystems also
,
mit Aus-

nahme der Kammern, ist mit Hattenepithel bekleidet.

Die Plattenzellen tragen, ebenso wie die Kragenzellen,

je eine Geissei.

So lange der Schwamm lebt, bewegen sich die

Geissein seiner Epithelzellen in der Weise, dass ein

continuirlicher Wasserstrom entsteht, welcher hiuein-

fliesst durch die kleinen Poren in der Sackwand und

ausgestossen wird durch den Mund des Sackes. Dieser

Mund, in dessen Umkreis die usseren und inneren

Epithelien aueinanderstossen , ist das Osculum des

Schwammes.

Das einfhrende Canalsystem erlangt bei hheren
Formen dadurch eine weitere Complication, dass Bich

die Oberflche ber die Eingnge verwlbt. Es entsteht

eine eigene Oberhaut oder Rinde
, durchbrochen von

zahlreichen, sehr kleinen Poren, welche hinabfhren
zu den einfhrenden Canalstmmeu, oder hufiger in

tangential ausgebreitete Lacunen oder Canle mnden:
die sogenanuten Subdermalrume. Erst von diesen

entspringen dann die einfhrenden Canalstmme,
welche sich im Inneren des Schwammes verzweigen.

Von den hier zusammengestellten Structureigen-
thmlichkeiten des Schwammkrpers ausgehend, kn-

nen wir nun zu einem Urtheil ber den systematischen

Werth der Spongiengruppe und ihre Stellung im

Thierreich gelangen.
Mau theilt bekanntlich die Thiere in Protozoen

und Metazoen, welche Unterreiche dadurch charak-

terisirt sind, dass die Protozoen einzellige, oder wenn

mehrzellige, gleichzellige Thiere ohne Leibeshhle

sind, whrend die Metazoen stets mehrzellige, aus ver-

schiedenartigen Elementen zusammengesetzte Thiere

mit Leibeshhle sind. Da nun die Spongieu aus

vielen verschiedenartigen Zellen bestehen und eine

Leibeshhle besitzen, so sind sie Metazoen.

Die Metazoen theilt man in zwei Grade: Clen-
tera mit einfacher Leibeshhle, deren Theile alle

mit einander communiciren, und Clomata, welche

einen vom Darmcanal getrennten Leibeshohlraum,

ein Clom, besitzen. Die Spongien haben keinen

specialisirten Darmcanal und kein davon getrenntes

Clom
;
sie sind daher Augehrige des Grades Clentera.

Innerhalb dieses Grades finden ausser den Spon-

gien die Pflanzenthiere (Ilydropolypen) , Quallen und

Korallen Platz. Von allen diesen
,
welche vielfach

mit einander bereinstimmen, sind die Spongien scharf

geschieden, so dass es zweifellos am natrlichsten ist,

innerhalb des Grades Clentera zwei Typen zu unter-

scheiden : den einen fr die Spongien und den ande-

ren fr die Qualleu , Polypen und Korallen. Die Au-

gehrigen dieser zwei Typen unterscheiden sich

von einander in mannigfachen Punkten, unter denen

die wesentlichste Differenz in Folgendem beruht:

Bei den Spongien bleiben die Epithelien, sowohl

das Ectoderm wie das Entoderni, stets eiufach, sie

bestehen aus einer einzigen Schicht von Kragen-
oder Plattenzellen und sind nie in musculse, sensi-

tive, drsenartige oder sexuelle Elemente verwandelt;
alle organologisch differenzirten Zellen liegen in der

Zwischenschicht, dem Mesoderm, und entwickeln sich

aus indifferenten Mesodermzcllen, welche schon sehr

frhzeitig von den Primitivschichten des Embryos
in die Zwischensubstanz hineingewandert sind. Bei

deu Quallen ,
Korallen und Polypen hingegen ist das

Verhltniss gerade umgekehrt. Hier finden wir die

Epithelien mannigfaltig differenzirt und in der Regel

mehrschichtig; hier liegen Muskeln, Nerven, Drsen
und Geschlechtszellen ursprnglich im Epithel und

entwickeln sich direct aus Epithelzellen. Die Zwischen-

substanz dieser Thiere enthlt nur einfache Elemente

und niemals gehen die genannten , organologisch
differenzirten Zellen aus Mesodermzcllen hervor.

Da ich diesen Unterschied fr den weitaus wich-

tigsten halte, so habe ich die Namen der beiden

Typen auf ihn gesttzt. Ich nenne die Spongien
Mesodermalia und die Quallen, Korallen und Poly-

pen zusammen Epithelaria.
Die Kragenzellen , welche in deu Spongien eine

so wichtige Rolle zu spielen scheinen und keinem

Schwmme fehlen, sind fr die Spongien auch charak-

teristisch
,
denn sie kommen bei anderen Metazoen

nirgends vor. Dagegen giebt es gewisse kolonie-

bildende, flagellate Infusorien, Codosiga und Salpin-
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goeca, die solche Kragenzellen darstellen. Es liegt

daher nahe, eine genetische Verwandtschaft zwischen

diesen Flagellaten und den Spongien anzunehmen,
was von frheren Autoren in ausgedehntestem Maasse

geschehen ist; es kann ja sein, dass vielleicht die

Protozoen-Ahnen der Spongien solche Codosigaartige

Organismen gewesen sein mgen.
Die Spongien haben fast alle ein Skelett, welches

entweder aus 1) Kalknadeln, oder aus 2) Kiesel-

nadelu oder aus 3) einer hornhnlichen Substanz, dem

Spongin ,
besteht. Bei vielen Schwmmen finden

wir ein Sponginskelett, in dessen Fasern selbst-

gebildete Kieselnadeln eingebettet sind, also eine

Combination von (2) und (3). Diejenigen Schwmme,
welche ein Hornskelett ohne eingelagerte ,

selbst-

gebildete Kieselnadeln besitzen, bergen in der Regel
zahlreiche Fremdkrper in ihren Skelettfasern : Nadel-

fragmeute anderer Spongien, Sand u. s. w., welche

an dem Aufbau des Skeletts einen integrirenden An-

theil nehmen. Einige wenige Spongien, nmlich die

vier Gattungen Chondrosia, Halisarca, Bajulus und

Oscarella haben gar keiu Skelett.

Wenn wir die Organisationsverhltnisse dieser

Spongien genauer betrachten , so finden wir, dass die

Schwmme mit Kieselhornskelett aus Schwmmen
mit reinem Kieselskelett hervorgegangen sind

,
und

dass auch die Spongien mit reinem Hornskelett durch

vollstndigen Ersatz des Kiesels durch Spongin aus

Kieselschwmmen entstanden sind. Die vier oben

genannten skelettloseu Gattungen zeigen unter ein-

ander gar keine nhere Verwandtschaft, wohl aber

Beziehungen zu verschiedeneu skeletthaltigen Formen,

so dass angenommen werden muss, dass diese Spongien
einfach durch Verlust des Skeletts aus den ihnen

hnlichen skeletthaltigen hervorgegangen sind. Es

zeigt sich also, dass die Kiesel-, die Hrn- und die

skelettlosen Schwmme zusammengehren, eine soli-

darische Gruppe bilden, welche von Kieselschwmmen

abstammt.

Dieser Gruppe schroff gegenber stehen die Kalk-

schwmme, und es muss deshalb angenommen werden,

dass sich der Spongienstamm frhzeitig in zwei Aeste

spaltete: in die Kalk- und die Kieselschwmme. Ich

theile dem entsprechend den Typus Mesodermalia

(= Spongiae) in die zwei Klassen Calcarea und

Silicea.

Innerhalb der Calcarea finden wir die einfachsten,

am wenigsten difl'erenzirten Formen, Spongien, welche

noch heute aus einem einfachen Sack mit durch-

lcherter Wand bestehen, dessen Innenflche durch-

aus mit Kragenzellen ausgekleidet ist. Diese Schwmme
haben weder ein Canalsystem noch Geisseikammern.

Sie bilden die (1.) Ordnung, Llomocoela, meines

Systems (Haeckel's Asconidae). Bei allen an-

deren Kalkschwmmen werden ein Canalsystem und

Geisseikammern augetroffen und es beschrnken sich

die Kragenzellen auf die letzteren; das ausfhrende

Canalsystem ist mit Plattenzellen ausgekleidet. Diese

hheren Kalkschwmme bilden die (2.) Ordnung,
Heterocoela.

In der Klasse der Silicea sind bisher keine so

einfachen Formen bekannt geworden, wie sie uns in

deu niederen Kalkschwmmen entgegentreten: smmt-
liche Silicea besitzen ein wohl entwickeltes Canal-

system und Geisseikammern, auf welche die Kragen-
zellen beschrnkt sind. Die Geisseikammern scheinen

sich bei den primordialen Silicea nach zwei divergiren-

den Richtungen hin entwickelt zuhaben; bei den einen

waren sie gross und langgestreckt sackfrmig und

bildeten, in einer Schicht neben einander stehend, die

Wand des rhrenfrmigen Schwammes; bei deu an-

deren waren sie zahlreich, kugelig und klein und

lagen ziemlich dicht gedrngt. Der Gestalt und der

Lage der Geisseikammern entsprechend, scheinen sich

die Kieselnadeln in den Zwischenrumen entwickelt

zu haben. Die Nadeln der Formen mit grossen, sack-

frmigen, ueben einander liegenden Kammern wurden

sechsstrahlig, jene der anderen vierstrahlig angelegt.

Diese beiden Aeste des Siliceastammes scheinen sich

frh getrennt zu haben; sie sind durch keine be-

kannte recente oder fossile Spongie mit einander

verbunden. Ich stelle fr dieselben die beiden Sub-

klassen Triaxonia und Tetraxonia auf.

Die ursprnglichen Triaxonier werden durch die

jetzigen Hexactiuelliden , (3.) Ordnung Hexacti-

nellida meines Systems, reprsentirt. Durch Verlust

der Kieselnadeln und Ersatz derselben durch Spongin
scheint aus den Hexactinellida eine kleine Gruppe von

Hornschwmmen hervorgegangen zu sein, welche im

Bau des Weichkrpers nher mit den Hexactiuelliden,

als mit anderen Spongien bereinstimmen. Einige

dieser haben triaxone Hornnadeln. Ich vereinige diese

Spongien (Aplysilla, Darwinella und Verwandte) zu

der (4.) Ordnung Hexaceratina, und rechne dazu

auch die skelettlosen Bajulus und Halisarca.

Die primordialen Tetraxonia werden heute repr-
sentirt durch die Schwmme mit kleinen , kugeligen

Kammern und vierstrahligen Nadeln, zu diesen stelle

ich auch die skelettlosen Oscarella und Chondrosia.

Aus den ursprnglichen Tetraxouiern haben sich

durch Reduction der Zahl der Nadelstrahlen Spongien

entwickelt, welche stabfrmige Nadeln besassen. Die

meisten Spongien mit vierstrahligen Nadeln enthalten

ueben diesen auch Stabnadeln. Im weiteren Verlauf

der phylogenetischen Entwickelung gehen die Vier-

strahler endlich ganz verloren und das gesammte
Sttzskelett besteht aus Stabuadeln.

Die meisten Spongien mit vierstrahligen Nadeln

haben eine knorpelharte Zwischenschicht, welche die

Nadeln zusammenhlt. Dieselbe Eigenschaft theilen

die Spongien mit ausschliesslich stabfrmigen, monac-

tinen Nadeln im Sttzskelett; ich vereinige alle diese

zu meiner (5.) Ordnung Chondrospongae.
Zu dieser Ordnung gehrt eine Familie, die Plaki-

nidae, bei welcher aus den Vierstrahlern zweistrahlige

Stabnadeln sich entwickeln ,
und die sich ferner durch

die Zartheit ihrer Zwischensubstanz vor den brigen

Chondrospongien auszeichnen. Von dieser Familie

sind jene Tetraxonia abzuleiten, bei denen die Zart-

heit der Zwischenschicht noch weiter gediehen ist



No. 31. Naturwissenschaftliche Rundschau. 393

und die VierBtrahler ganz durch zweistrahlige Stab-

Dadelo ersetzt sind. Bei diesen Schwmmen sehen

wir auch eine hornartige Kittsubstanz, anfangs in

sehr geringer Menge , auftreten, welche die Nadeln

au einander leimt. Bei weiterer Entwickelung nimmt

die Kittsubstanz Spongiu betrchtlichere Di-

mensionen au und ersetzt schliesslich die Nadeln

ganz und gar. Unzhlige Uebergangsformen ver-

binden diese Horuschwm me mit den Kiesel-IIorn-

schwmmen
,
aus welchen sie sich, unabhngig von

einander, entwickelt haben. Ich vereinige diese

Schwmme zu der (.) Ordnung Cornacuspon giae.

Dies sind in grossen Zgen die Verwandtschafts-

verhltnisse der Spongien, wie sie mir im Lichte der

neuen Beobachtungen erscheinen. Innerhalb dieser

Ordnungen unterscheide ich im Ganzen 58 Familien.

Die verticale Verbreitung der Spongien scheint

in directer Beziehung zu steheu zu der chemischen

Zusammensetzung des Wassers, in welchem die Spon-

gien leben und ihre Skelette aufbauen. Die Kalk-

schwmme sind vorzglich Seichtwasserschwmme.

Kalk giebt es in seichtem Wasser in grosser Menge;
die Kieselschwmme hingegen kommen sowohl in

abyssalen Tiefen
,
wie in seichtem Wasser vor. Die

llexactinellida, welche als Kieselschwmme par Excel-

lence angesehen werden knnen, beschrnken sich

ganz auf die Tiefen. Auch die kieselreichen Chon-

drospongien lieben seichtes Wasser nicht. Am deut-

lichsten erkennt mau aber den Eintluss des bedeuten-

deren Kieselgehaltes grosser Tiefen in der verticalen

Verbreitung der Cornacuspongien. Jene des tiefen

Wassers sind sehr reich an Kieselsubstauz, whrend
im seichten Wasser die kieselreichen Arten fast ganz
fehlen und an ihrer Stelle in reicher Mannigfaltig-
keit der Formen die Ilornschwmme und die spon-

ginreichen und kieselarmen Chalineen und Desmaci-

doniden treten.

Die Wrme scheint der Bildung von Spongin

gnstig zu sein; denn die Ilornschwmme erreichen

ihre hchste Entwickelung im seichten, warmen
Wasser tropischer und subtropischer Gebiete, wh-
rend die Kieselschwmme in hheren Breiten und

grsseren Tiefen vorkommen, die Kalkschwmme

hingegen mehr gleichmssig ber die tropische und

gemssigte Zone vertheilt sind. In den Polargebieten
sind Spongien berhaupt selten. Die Kieselschwmme

preponderiren in denselben stark.

Im sssen Wasser kommen nur die Angehrigen
einer einzigen Familie der Spongillidae vor. Es

sind spongiufreie oder doch an Spongin sehr arme

Kieselschwmme, deren Gattungen zum Theil eine

sehr weite Verbreitung babeu
;

einzelne Arten sind

sogar kosmopolitisch. Im Allgemeinen steht die

Monotonie der Ssswasserschwammfauna verschie-

dener Erdtheile im lebhaften Contrast zu der Ver-

schiedenheit der Existenzbedingungen , welchen sie

in verschiedenen Erdstrichen ausgesetzt sind. Aber
da ihnen die hufige Kreuzung mangelt, welche bei

den Meeresschwmmen die Vernderungsfhigkeit
fortwhrend erneuert, fhrt diese strenge Inzucht bei

ihnen zu einer Starrheit der Form, die eine Anpassung
derselben an vernderte physikalische Verhltnisse

unmglich macht.

E. Wiedemann: Zur Mechanik des Leuchteus.

(Annalen der Physik, 1889, N. F., Bd. XXXVII, S. 177.)

In einem frhereu Referate (Rdsch. III, 448) ist

bereits kurz der Unterscheidungen Erwhnung ge-

than, welche Herr Wiedemann zum eingehenderen

Studium der Vorgnge beim Leuchten der Krper
fr noth wendig hlt; wir wollen nun auf diese Vor-

stellungen und deren Cousequenzen nher eingehen
an der Hand der ausfhrlichen Abhandlung, die

Herr E. Wiedemann ber die Mechanik des Leuch-

tens" verffentlicht hat und als deren Aufgabe er es

bezeichnet, die fr die Mechanik des Leuchteus

maassgebenden Factoren festzustellen, die einzelneu

Schlussfolgerungeu an Beobachtungen zu prfen, so-

wie die auftretenden Grssen numerisch zu bestimmen".

Nach den neueren Anschauungen von der Consti-

tution der Krper nehmen wir translatorische Be-

wegungen der Molecle mit ihrem Schwerpunkte

an, ferner rotatorische und oscillatorische Bewegun-

gen derselben. Von diesen knnen bei den Gasen

die translatorischen Bewegungen nicht das Leuchten

bedingen, hchstens erklren sie die ganz schwache

Lichtemission, welche ihr schwaches, continuirliches

Spectrum veranlasst; die Lichterzeugung, welche

das Linitnspectrum veranlasst, rhrt vielmehr von

den innerhalb des Molecls stattfindenden, intra-

molecularen (oscillatorischen) Bewegungen her. Bei

den festen und flssigen Krperu kuuen sowohl die

Schwingungen der ganzen Molecle um ihre Gleich-

gewichtslagen, als auch die iutramolecularen der das

Molecl bildenden Atome die Lichtemission erzeugen.
Erstere wrden das beim Erhitzen aller festen Krper
gleiche, continuirliche Spectrum, letztere dagegen die

Unterschiede in der Lichtemission verschiedener Krper
bedingen.

Als Licht wird in der folgenden Betrachtung
der ganze Strahlencomplex zwischen dem ussersten

Infrarotb und dem ussersten Ultraviolett bezeichnet.

Die das Leuchten hervorrufenden Bewegungen der

Molecle werden Leuchtbewegungen genannt zum
Unterschiede von den ausgesandten Lichtschwingun-

gen; als Intensitt der Lichtschwingungen wird

diejenige Energie, gemessen in Grammcalorien pro

Secunde, bezeichnet, welche die von den Krpermole-
clen ausgehenden Lichtschwingungen mit sich fhren,
als Leuchtenergieinhalt aber die Energie der-

jenigen Bewegungen der Molecle oder ihrer Atome,
die das ausgestrahlte Licht hervorrufen. Erstere

Energie ist durch die Abnahme der letzteren mit der

Zeit bedingt. Von Helligkeit wird nur gesprochen,
wenn die Intensitt mittelst photometrischer Metho-

den gemessen wird.

Nach den Anschauungen der kinetischen Gastheorie

besteht bei constanter Temperatur ein ganz bestimm-

tes Verhltniss zwischen den kinetischen Energien
der der Temperatur entsprechenden, translatorischen
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Bewegung und denen der intramolecularen Bewe-

gungen, sowohl im Ganzen als auch fr jede Art der-

selben, also auch zwischen denen der translatorischen

Bewegung und der Leucbtbewegung. Dieses Verhlt-

niss kann als das normale betrachtet werden; wird

dasselbe durch irgend eine Ursache gestrt, so wird es

sich mit der Zeit wieder herstellen.

In besonderen Fllen besteht aber nicht das nor-

male Verhltniss zwischen der der Temperatur ent-

sprechenden ,
trauslatorischen Bewegung und der

Leuchtbewegung. Man beobachtet Lichterscheinungeu,

die intensiver sind als der betreffenden Temperatur

entspricht, und Herr Wiedemann hat dieselben

unter der gemeinsamen Bezeichnung Luminescenz

zusammengefasst. Die Lumiuescenzerscheinungen, bei

denen die Energie der Leuchtbewegung eine hhere

ist, als den normalen, von der Temperatur allein be-

dingten Verhltnissen entspricht ,
werden nach der

Art ihrer Erregung als Photo-, Elektro-, Chemi-

und Triboluminescenz unterschieden. Als Lumines-

cenztemperatur endlich wird diejenige Temperatur

defiuirt, bei der ein Krper, fr sich unzersetzt er-

hitzt , fr eine bestimmte Wellenlnge gerade Licht

von derselben Helligkeit liefern wrde
,
wie er es in

Folge der Lumiuescenzprocesse thut.

Tritt bei Zufuhr von Energie zu einem Krper
Luminescenz ein, so ist die gewissen intramolecularen

Bewegungen entsprechende Luminescenztemperatur

hher, als die am Thermometer gemessene Temperatur
des luminescirenden Krpers. Man muss daher in

solchen Fllen die auftretenden Energienderungen
in zwei Theile zerlegen: eine erste, welche der mitt-

leren herrschenden Temperatur entspricht, wie sie

durch die translatorische Molecularbewegung defiuirt

ist, und eine zweite, die durch die intramoleculare

Bewegung bestimmt ist. Dass solche Luminescenz-

erscheinungen wirklich auftreten, ist in vielen Fllen

direct nachzuweisen, so in Gasen, die durch elektri-

sche Entladungen ohne entsprechende Temperatur-

erhhung zum Leuchten gebracht werden
;
ferner bei

der Chemiluminescenz, und zwar bei Vorgngen, die

man zunchst gar nicht erwartet, so z. B. bei der

Alkoholflamme, welche leuchtet, namentlich viel ultra-

violette Strahlen aussendet, obwohl doch Gase durch

blosses Erhitzen selbst ber 1000 noch kein Licht

aussenden.

Bei diesen Luminescenzerscheinungen ist das

Auftreten innerer Bewegungen von anderer Tempe-
ratur als der durch das Thermometer angezeigten

unmittelbar durch das Auge zu erkennen. Aehuliche

Verhltnisse treten aber auch in vielen anderen

Fllen ein, so bei den meisten chemischen Processen,

auch wenn sie nicht direct wahrnehmbar sind
,
wenn

die Luminescenz sich auf Strahlen von grsserer oder

geringerer Wellenlnge als die der sichtbaren Strahlen

beschrnkt.

Die Erregung des Lichtes kann demnach sowohl

in Folge einer Temperaturerhhung als auch in Folge

von Luminescenz eintreten. Beide Erregungen sind

aber stets gesondert zu betrachten, wenn wir einen

Einblick in die Mechanik des Leuchtens gewinnen
wollen. Fr das Leuchten in Folge einer Tempera-

turerhhung gilt der Kirchhoff' sehe Satz ber das

Verhltniss der Emission zur Absorption, weil hier

das Verhltniss der Gesammtteuiperatur zur Leucht-

hewegung ,
zwischen translatorischer und intramole-

cularer Bewegung ein normales ist. Das durch Lu-

minescenz erzeugte Licht hingegen folgt demselben

Satze nicht, wie z. B. das Verhalten der fluorescireu-

den Krper zeigt, welche Licht von anderer Brech-

barkeit aussenden, als der des absorbirten Lichtes.

Durch die Prfung, ob der Kirchhoff'sche Sats gilt

oder nicht, ist man brigens hufig im Stande, beide

Phnomene von einander zu sondern.

Das Luminescenzlicht ist nach Intensitt und

Farbe in hohem Grade von der Art der Erregung

abhngig; bei seiner Untersuchung hat mau daher

beides ins Auge zu fassen. Bei der Photoluminescenz

(Fluorescenz und Phosphorescenz) ist die Farbe des

emittirten Lichtes durch die des einfallenden bedingt;

bei der Elektroluminescenz rufen verschieden starke

Entladungen verschiedene Strahlengattungen hervor;

die in Folge Chemiluminescenz leuchtenden Schwefel-

Erdalkalieu liefern je nach ihrer Temperatur ver-

schiedenfarbiges Licht. Wie die Intensitt der Licht-

einission von der Art der Erregung abhngt, zeigt

das Beispiel, dass Natrium sowohl in der Flamme,

wie in der Geissler' sehen Rhre leuchtet, Queck-

silber hingegen in der Flamme gar nicht, in der

Geissler'schen Rhre hingegen sehr intensiv leuchtet.

Beispiele dafr, dass Luminesciren und Glhen neben

einander vorkommen, und beim Studium von ein-

ander getrennt werden mssen, sind die Flammen, in

denen ein Theil der Leuchtproeesse sicher auf Chemi-

luminescenz, ein anderer auf Glhen sich ausscheiden-

der, fester Theile beruht; ferner die elektrischen

Entladungen zwischen Metallelektroden, in denen die

Metalldmpfe theils glhen, theils durch den elek-

trischen Strom luminesciren.

Bei allen Untersuchungen ber das Leuchten sind

ferner zwei grosse Kategorien von Erscheinungen

streng zu sondern; erstens solche, wo stets die-

selben T heilchen das Licht aussenden (so bei den

gewhnlichen Leuchterscheinungen der Fluorescenz,

der Elektroluminescenz u. s. w.) und zweitens solche,

wo immer neue Molecle die Lichtbewegungen

ausfhren (chemische Processe). In der vorliegenden

Abhandlung sind nur die Erscheinungen der ersten

Klasse eingehender behandelt worden.

Bei den Betrachtungen ber die Mechanik des

Leuchtens mssen zwei Factoren beachtet werden.

Erstens wird den Moleclen eine bestimmte Energie-

menge zugefhrt, die zur Erzeugung von Leucht-

bewegungen Veranlassung giebt, und zweitens wird

durch die Ausstrahlung des Lichtes eine fortwhrende

Verminderung dieser Energie bedingt. Wenn Euergie-

ziifuhr und -Abgabe gleich gross sind, tritt ein

stationrer Zustand ein. Die Energiezufnhr ist ent-

weder eine continuirliche, so z.B. beim Photolumines-

ciren und bei der Elektroluminescenz, oder eine dis-



No. 31. Naturwissenschaftliche Rundschau. 395

eontinuirliche, beim Glhen der Gase, wo beim

Zusammentreffen zweier Molecle ein Theil der trans-

latoriscben Energie in Leuchtenergie umgewandelt

wird, von der ein Theil auf dein freien Wege zwischen

zwei Zusammenstssen nach aussen abgegeben wird.

Der Verlust an Leuchtenergie kann gleichfalls mehrere

Ursachen haben; entweder die ausgehenden Licht-

schwingungen (Leuchten), oder die Umwandlung in

translatorische Lew egung (Temperaturerhhung), oder

die Uebertragung auf Atome, die nicht lucigen"

sind (Dmpfung).
Die Bestimmung der Intensittsverhltnisse des

von einem Krper ausgehenden Lichtes kann aus-

gefhrt werden im Falle dauernder Erregung des

Krpers, bei welcher die Intensitt abhngt von dem

Bruchtheil, der aus der einfallenden Energie in Licht-

schwingungen verwandelt wird, und von der Energie-

abgabe in Form von Emission oder Dmpfung ;
und

in dem Falle, dass zu irgend eiuerZeit die erregende

Ursache entfernt wird und nun der Krper, sich

selbst berlassen, allmlig seinen Leuchtenergieinhalt

ausstrahlt
;

der Leuchtenergieinhalt (L) ist hierbei

gleich der Anfangsintensitt (/) dividirt durch die

Abklingungsconstante (b).

Die von der Gewichtseinheit eines Krpers in der

Zeiteinheit ausgesandte Energie, welche in den Strahlen

enthalten ist. die innerhalb eines unendlich schmalen

Spectralbereiches gelegen sind, ist das wahre Emis-

sionsvermgen des Krpers, wenn man die strah-

lende Schicht so dnn voraussetzt, dass innerhalb der-

selben die Absorption der ausgesandten Strahlen zu

vernachlssigen ist. Das gesammte Emissionsver-

mgen ist hingegen die von der Gewichtseinheit des

betreffenden Krpers in der Zeiteinheit ausgesandte

Energie, die allen Strahlen zwischen den Wellenlngen

Ai und A., entspricht. Diese Energien in calorischem

Maasse zu messen und mit der Gesammtwrmemenge
zu vergleichen, die nthig ist, um einen Krper von

einer Temperatur auf eine hhere zu erhitzen
,
wie

mit der wahren speeifischen Wrme, war einer expe-

rimentellen Ausfhrung zugnglich. Herr Wiede-
m a n n schlug bei der Lsung dieser und einiger anderer

durch die vorstehenden Ausfhrungen angeregter

Fragen folgenden Weg ein.

Zunchst wurden die Angaben der als Vergleichs-

lichtquelle dienenden Amylacetatlampe bei bestimmtem

Abstand vom Photometer durch Vergleichuug mit der

Strahlung eines glhenden Platindrahtes auf Gramm-
calorien redneirt. Aus diesen Messungen ergab sich

zugleich die von 1 g Platin ausgestrahlte Energie in

Grammcalorien pro Secunde, sowie Beziehungen zwi-

schen der gesammten und der in einen bestimmten

Spectralbezirk, z. B. im Gelb ausgestrahlten Energie
dieses Metalles. Hierauf wurde die gesammte Helligkeit
einer mit Natrium gefrbten Leuchtgasflamme mit

der Helligkeit der Amylacetatlampe im Gelb verglichen
und daraus das Emissionsvermgen in Grammcalorien

pro Secunde berechnet, und zwar fr ein Gramm und
liir ein Moleel Natrium. Daran schloss sich die

Bestimmung der Grsse b (der Abklingungsconstante)

und die des Leuchtenergieinhaltes (L) , also die der

kinetischen Energie der Lenchtbewegungcn.
Die Grenzen des Referates mssten viel zu weit

gesteckt werden, wollte dasselbe den Gang der zahl-

reichen Messungen nach der ausfhrlichen Original-

mittheilung berichtend verfolgen. Ein kurzer Ueber-

blick und die Anfhrung der wichtigsten numerischen

Ergebnisse mssen hier gengen.
Die Energiemenge, welche ein im Vacuum elektrisch

glhender Platindraht in der Secunde verliert, wurde

aus dem Widerstnde und der Stromintensitt be-

stimmt; es ergab sich, dass bei der Temperatur von

1000 von einem Quadratcentimeter Oberflche in

der Secunde rund 4,7 Calorien ausgestrahlt werden,

woraus sich das gesammte Emissionsvermgen eines

Gramm Platin gleich 2,2 . 10 4
g Calorien pro Secunde

berechnet. Ein Atom Platin sendet danach im festen Zu-

stande bei der Temperatur von 1000" etwa 3,3 . 10 lc
g

Calorien in der Secunde aus.

Mit diesen Maasswerthen wurde dann die Strah-

lungsenergie der Amylacetatlampe verglichen; sie

ergab sich, ausgedrckt in der Energie (jE) des gl-
henden Platin, fr das Gelb = 0,13 E. Sodann wurde

mit dem glhenden Platin die Energie einer Natrium-

flamme, welche durch Zerstuben einer bestimmten

Lsung eines Natriumsalzes in dem Leuchtgase erhalten

wurde, verglichen, und aus den berechenbaren Mengen
des glhenden Natrium gefunden, dass das gesammte
Emissionsvermgen des Natrium

, d. h. die von 1 g
Natrium in den beiden gelben Linien in der Bun-
sen'schen Flamme ausgestrahlte Energie = 3210g
Calorien pro Secunde ist, und dass ein Atom Natrium,
das l,7.10

_21
g wiegt, in der Secunde 5,5 . 10_1S g

Calorien aussendet. Da die gesammte Emission des

Platin 22000 g Calorien, die des Natrium 3210g Calorien

betrgt, also gar nicht viel weniger, so sehen wir,

dass die ausgesaudte Energie , welche beim Platin

ber das gesammte Spectrum vertheilt ist, bei dem
Natrium gleichsam in deu beiden Linien zusammen-

gedrngt ist. Das Natrium sendet brigens auch

infrarothe Strahlen aus
,

sein gesammtes Emissions-

vermgen ist daher grsser, als hier angegeben.
Andere numerische Werthe und Beziehungen

zwischen den drei Lichtquellen, dem glhenden Platin-

draht, der Amylacetatlampe und der Natriumflamme

wurden gefunden, als die wahre Emission, d. h. die

einer bestimmten Wellenlnge im Spectrum, hier der

Linie D entsprechend , gemessen wurde. Nur kurz

sei hierber erwhnt, dass die wahre Emission des

Natrium 5000 mal so gross gefunden wurde als die

des Platin.

Aus den gefundenen Energien hat Herr Wiede-
mann sodann den Leuchtenergieinhalt zu bestimmen

gesucht; derselbe ist gleich der Emission dividirt

durch den Abklinguugscoefficienten L = JEfb. Da
E bekannt war, musste b bestimmt werden, und zwar

aus den beiden Lichtintensitten It und /, denen die

ausgesandten Energien proportional sind ,
zu einer

Zeit Null, wo die Licht erregende Ursache zu wirken

aufhellt, und einer Zeit t. 7,\i diesen Berechnungen
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durften jedoch nur solche Erscheinungen gewhlt
werden, bei denen die Abnahme der Helligkeit nur

durch die Abnahme der Leuchtbewegungen bedingt

ist, und die ausgestrahlte Energie nicht durch andere

Processe (z. B. durch die Zusammenstsse sich abkh-
lender Krper) ersetzt wird. Derartige Processe, bei

denen die Ausstrahlung nur durch die vorhandenen

Leuchtbewegungeu statthat, sind die Phosphorescenz-

erscheiuungen; Herr Wiedemann stellte daher seine

hierauf bezglichen Messungen an dnnen Platten

15 almain 'scher Leuchtfarbe an.

Die ausgefhrten Messungen zeigten jedoch, dass

die eben ausgesprochene Annahme fr die phosphores-
cirenden Substanzen nicht zutrifft; der Abfall der

Helligkeit von einem bestimmten Werthe war nicht

allein der Zeit proportional, sondern hing auch von

der Dauer der vorhergehenden Belichtung ab. Hieraus

musste gefolgert werden, dass whrend der Belichtung
eine Umlagerung der Molecle stattfinde und whrend
der Ausstrahlung eine Rckbildung ,

nach Art der

Dissociationsvorgnge unter dem Einflsse der Wrme.
Herr Wiedemann benutzte daher diese Messungen
nur, um das Verhltuiss der im Phosphorescenzlicht

ausgestrahlten Energie zu der eingestrahlten bei der

Baiin ain'schen Leuchtfarbe zu bestimmen und fand,

dass ein ziemlich grosser Theil (rund
'

2-2) der Energie
des erregenden Lichtes in Energie des ausgesandten
Lichtes umgesetzt wurde, der brige ist entweder

in Form von Wrme absorbirt worden, oder in den

bei der Umlagerung auftretenden Bewegungen nicht

wieder als Licht zum Vorschein gekommen".
Die Grsse b musste sonach auf andere Weise

bestimmt werden. Herr Wiedemann bespricht eine

Reihe von Methoden, welche diesen Werth wenigstens

der Grssenordnung nach zu ermitteln gestatten. Er

findet hierbei aus den Beobachtungen von Interferenz-

streifen bei hohen Gaugunterschieden b = 1,74 . 109
;

aus der Dauer der Oscillationen im rotirenden Spiegel

beobachteter Entladungen b = 10"; aus elektrischen

Entladungen in Geissler'schen Rhren im rotirenden

Spiegel beobachtet b = 2,3. 10''; aus phosphoroskopi-
schen Beobachtungen phosphorescirender Flssigkeiten
b = 5.10 4

;
aus gleichen Beobachtungen bei festen

phosphorescirenden Krpern b gleich ungefhr 10 3
;

endlich ergab sich aus der Zeit, die nthig war, damit

ein hellweiss glhender Platiudraht dunkel wurde,

b 100.

Nimmt man an, dass b = 10* sei, dann ergiebt

sich aus den oben bestimmten Energien von Natrium

lind Platin der Leuchtenergieinhalt beim Natrium

Jj = 3,2. 10-6 Grammcalorien und beim Platin

L = 2,2 . 10 4
. Setzt man hingegen beim Platin

b = 10 3
, was der Wahrheit nher kommen drfte,

da es sich um einen festen Krper handelt, so ist der

Lcuchtenergieinhalt bei letzterem L = 22 Gramm-
calorien.

Diese Zahlen stellen also in calorischem Maasse

die wirkliche kinetische Energie der intramolecularen,

die Lichtemission veranlassenden Bewegungen unter

den obwaltenden Bedingungen des Leuchtens dar;

wir erhalten so zum ersten Male einen sicheren Ein-

blick in die Grssenordnung der Energien dieser Be-

wegungen und werden dadurch in den Stand gesetzt,

auch ber diese selbst bestimmtere Vorstellungen zu

gewinnen."
Aus den weiteren Ausfhrungen des Verfassers

soll hier zum Schluss nur noch eine Consequenz an-

gefhrt werden, welche sich in Bezug auf den Trger
des Leucbtenergieinhaltes ergiebt. Die Berechnung
der Schwinguugsamplituden lset nmlich zweifellos

erkennen, dass nur die materiellen Theilchen, und nicht

der Lichtther, solche Schwingungen ausfhren knnen,
wie sie der Lenchtenergieinhalt erfordert.

Viele Betrachtungen und Untersuchungen, welche

in der vorliegenden Abhandlung begonnen oder nur

angedeutet sind ,
sollen in spteren Arbeiten ihre

weitere Ausfhrung finden.

H. N. Morse und J. White jr.: Die Dissociation

der Oxyde und Sulphide des Zinks und
des Cadmiums in den Dmpfen ihrer ent-

sprechenden Metalle. (American Chemical Journal,

1889, Vol. XI, p. 258 und 348.)

Als vor 34 Jahren St. Claire-Deville reines

Zinkoxyd in einer Porcellanrhre unter einem Strome

von trockenem Wasserstoff erhitzte und in einiger

Entfernung eine Ablagerung schner und zuweilen

grosser Krystalle von Zinkoxyd erhielt
, glaubte er

anfangs , dass diese Ueberfhrung von einer Subli-

mation herrhre und das Oxyd in einem Wasser-

stoffstrome nicht reducirbar sei. Nachdem er aber

erfahren, dass Rivot durch dasselbe Verfahren metalli-

sches Zink erhalten habe, gab er eine andere Er-

klrung fr die scheinbare Verflchtigung des Zink-

oxyds im Wasserstoff; er nahm au, dass das Oxyd
vom Wasserstoff reducirt worden sei unter Bildung
von Wasser und metallischem Zink, diese wanderten

sodann gemeinschaftlich, bis sie eine Stelle erreichten,

die eine hhere Temperatur hatte, wo der Metalldampf
das Wasser zersetzte unter Bildung von Zinkoxyd
und freiem Wasserstoff. Diese Erklrung scheint

allgemein als ausreichend anerkannt zu sein. Spter
fand Deville, dass er bei Aenderung der Weite der

Rhre, der Menge des Oxyds und der Schnelligkeit des

Wasserstoffstromes Ablagerungen erhalten konnte

von Oxyd, von Oxyd und Metall, oder von Metall

mit einer geringen Menge Oxyd.
Elf Jahre spter beschrieben Deville undTroost

eine genau analoge Fortfhrung der Sulfide von

Zink und Cadmium
, welche, in einer Porcellanrhre

im Wasserstoffstrome erhitzt, in einiger Entfernung
als Ablagerungen hexagonaler Krystalle aufgefunden
wurden. Um zu beweisen, dass die Verflchtigung
der Sulfide nur eine scheinbare gewesen ,

erhitzten

sie dieselben in der hchsten herstellbaren Temperatur
in einem Strome von Schwefelwasserstoff; keine Spur
einer Sublimation konnte nun entdeckt werden. Die

Erklrung fr den hier beschriebenen Vorgang war
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dieselbe, wie oben fr die scheinbare Verflchtigung
des Oxyds.

Die Theorie von Deville zur Erklrung dieser

interessanten Erscheinungen ist aber, wie die Herren

Morse und White hervorheben, nicht ohne Be-

denken. In erster Reihe muss man eine sehr be-

trchtliche Aenderuug der relativen Affinitten des

Sauerstoffes und des Schwefels zum Wasserstoff einer-

seits und zum Zink andererseits annehmen. Man
muss daher grosse Temperaturunterschiede in den

verschiedenen Theilen der Rhre voraussetzen, welche

unter den Versuchsbedingungen nicht sehr wahrschein-

lich sind. Deville sagt, dass die Ablagerungen in den

heisseren Theilen stattgefunden haben, aber aus der

Thatsache, dass er Ablagerungen erhalten, welche

Gemische von Oxyd und Metall waren, folgt, dass

die Orte der Ablagerungen sicherlich nicht wrmer

gewesen sein knnen als die, von welchen das Metall

abdestillirt wurde. Ferner beginnt der Schwefelwasser-

stoff bei 400 zu dissoeiiren und wird zerstrt, wenn

er durch eine auf Rothgluth erhitzte Porcellanrhre

geleitet wird. Es scheint daher wahrscheinlich, dass

Schwefelwasserstoff in den Versuchen mit Zink- und

Cadmiumsulfid sich berhaupt gar nicht gebildet hat.

Die Verfasser glauben eine andere Erklrung fr
diese Erscheinungen geben und durch Versuche sttzen

zu knnen, in denen Oxyde und Sulfide von Zink und

Cadmium in den Dmpfen ihrer eigenen Metalle

dissoeiirt werden. Sie sind der Meinung, dass die

Ueberfhrung des Zinkoxyds und des Zink- undCad-

miumsulfids in einem Wasserstoffstrouie veranlasst

werde durch eine Dissociation der ursprnglichen

Verbindungen unter dem Einflsse des berschssigen
Wasserstoffes und durch Neubildung an anderen

Punkten, wo der Wasserstoff entweder wegen seiner

ungengenden Menge oder wegen geringerer Wrme
nicht mehr im Stande gewesen, die Vereinigung des

Sauerstoffes und Schwefels mit dem Metall zu hindern.

Denn es sei anzunehmen, dass, wenn zwei Substanzen,

eine Verbindung und ein beliebiger anderer Krper,
der zu einem Bestandtheil derselben eine Verwandt-

schaft hat, zusammengebracht weiden, die Stabilitt

der Verbindung so vermindert werden muss
,

dass

sie bei einer niedrigeren Temperatur zerfallen wird,

als bei Abwesenheit der Substanz, welche eine An-

ziehung auf einen ihrer Bestandtheile ausbt. Diese

neue Auffassung der altbekannten Experimente ver-

anschaulichen die Verfasser durch folgende drei Glei-

chungen:
l)AB + A = A + A + B
2)AB + B = A-\-B + B
3) AB + C= A + B 4- C

AB sei eine Verbindung; wenn dieselbe in An-

wesenheit eines ihrer Bestandtheile, also von A oder

von B in freiem Zustande, erwrmt wird, dann muss

die hinzugesetzte Substanz in Folge ihrer Anziehung
zu dem anderen Bestandtheil der Verbindung diese

weniger stabil machen
,

so dass sie bei niedrigerer

Temperatur zerfllt. Andererseits wird, wie in Glei-

chung 3), die Stabilitt der Verbindung auch ver-

mindert werden durch die Anwesenheit einer dritten

Substanz C, welche eine Anziehung zu einem Be-

standtheil hat.

Der Gleichung 3) entsprechen die Versuche von

Deville. Wird das Ziukoxyd in Gegenwart von

Wasserstoff erwrmt, so zerfllt das Oxyd in seine

Bestandtheile in Folge der Anziehung des Wasser-

stoffes zum Sauerstoff. Diese drei Substanzen durch-

ziehen die Rhre
;

eine Wiedervereinigung von Zink

und Sauerstoff kann nur eintreten , wenn weniger
Wasserstoff (vielleicht in Folge verschiedener Diffu-

sion) zugegen ist, oder wenn, was in den Experimenten
wahrscheinlich der Fall war, Stellen mit niedrigerer

Temperatur getroffen werden. Dasselbe gilt fr die

Sulfide.

Die erste Gleichung entspricht dem Falle, dass

ein Oxyd, z. B. Zinkoxyd oder Cadniiumoxyd, in dem

Dampfe seines Metalles erwrmt wird. Um die An-

nahme, dass hierbei gleichfalls Dissociation stattfinde,

durch das Experiment zu erweisen, haben die Ver-

fasser wegen der hohen Dissociationstemperatur des

Ziukoxyds (dasselbe zerfllt unter Atmosphrendruck
noch nicht bei etwa 1400) den Versuch im Vacuum

ausfhren mssen. In einem solchen wurde nun

zunchst Zinkoxyd und Oadmiumoxyd in harten

Glasrhren bis zum Weichwerden des Glases erhitzt.

Aber obwohl die Sprengel'sche Pumpe fortwhrend

weiter wirkte
, wurde keine Spur von Sauerstoff er-

halten. Im Vacuum waren daher die Oxyde bei der

hchsten, unter den Versuchsbedingungen anwendbaren

Temperatur bestndig.
Nun wurden in gleichen , einseitig geschlossenen

Glasrhren die Oxyde mit Metall gemischt eingefhrt,
dann wurde in einiger Entfernung von dem ge-

schlossenen Ende eine starke Einbiegung des Bodens

der liegend gedachten Rhre hervorgebracht, um zu

verhindern, dass das geschmolzene Metall nach vorn

iliesse; das vordere Ende wurde dann ausgezogen, die

Rhre mit der Sprengel-Pumpe evaeuirt und erhitzt.

Der Erfolg beim Zinkoxyd war, dass erstens Gas aus

der Rhre nach dem bereit gehaltenen Eudiometer

bergefhrt wurde
,
und dass jenseits des Walles in

der Rhre gelbes Oxyd sich ablagerte. Das Oxyd
hufte sich so lange zwischen dem Damme und der Oeff-

nung der Rhre an
,

bis etwas Metalldampf bertrat,

dann begann auch hier das Zinkoxyd zu verschwin-

den und setzte sich in dem vordersten Theile der

Rhre ab. Das Gas, welches whrend dieses Vor-

ganges gesammelt worden war, erwies sich im Eudio-

meter als reiner Sauerstoff.

Die Erscheinungen ,
welche beim Erhitzen des

Cadmiumoxyds mit metallischem Cadmium beobachtet

wurden, wareu genau dieselben. Die Erklrung der-

selben kann in beiden Fllen nur die durch die Glei-

chung 1) gegebene sein. Die Atome des freien Mc-

talles ziehen den Sauerstoff in der Verbindung in

einem solchen Grade an, dass das Oxyd unbestndig
wird und zerfllt. So lauge die Bedingungen, unter

denen die Dissociation zu Staude kam , bestehen

bleiben, ist eine Rckbildung des Oxyds unmglich.
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Sowie aber die Anziehung des Metalles zum Sauer-

stoff durch die sinkende Temperatur hinreichend ver-

mindert oder geschwcht wird durch Vertheilung
ber eine grssere Zahl von Sauerstoffatomen, findet

Wiedervereinigung statt.

Die Einflsse , welche bei diesen Vorgngen die

Verschiedenheiten der Temperatur und die Mengen-
verhltnisse des Oxyds und Metalls ausben, sollen

noch weiter untersucht werden. Ebenso wollen Ver-

fasser andere Flle, welche zur Sttze der aufge-

stellten Erklrung dienen knnen, der Prfung unter-

ziehen.

Zuvor haben die Verfasser noch die gleichen Ver-

suche, welche vorstehend mit den Oxyden von Zink und

Cadmium beschrieben worden sind, mit den Sulfiden

dieser beiden Metalle angestellt. Die reinen Sulfide

wurden durch Fllung der rein dargestellten salzsauren

Metallsalze mittels l'eiuen Schwefelwasserstoffes ge-

wonnen und nach sorgfltiger Reinigung und Trocknung

stundenlang im Schwefelwasserstrome bei 300" erhitzt.

Durch Erhitzen der Sulfide in einer evaeuirten Glas-

rhre bis zum Weichwerden des Glases wurde die

Bestndigkeit derselben nachgewiesen; und nachdem

keine Spur von Flchtigkeit sich gezeigt, wurden etwa

15 g Sulfid mit etwa 40 g des Metalls gemischt und

demselben Versuche unterworfen, wie die Oxyde; in

einer evaeuirten Rhre wurden die Gemische im Ofen

erhitzt.

Sobald nun das Metall geschmolzen war, bildete

sich eine gelblich weisse Haut im Inneren des khlen
Theiles der Rhre

,
der aus dem Ofen herausragte.

Diese Haut wurde fr Schwefel gehalten, dessen Auf-

treten sich ebenso erklrt, wie die Sauerstoffent-

wickelung bei den entsprechenden Versuchen mit den

Oxyden; solange die Rhre noch verhltnismssig frei

war von Metalldmpfen, entwich der durch Dissocia-

tion frei gewordene Schwefel zum Theil wegen seiner

grsseren Diffusions- Geschwindigkeit und wurde an

den kalten Theilen abgelagert. Spter, als die Tempe-
ratur der Rhre stieg, sah man eine Ablagerung von

Sulfid vor dem Damme der Rhre sich bilden. Soweit

waren die Versuche mit den Sulfiden genau gleich

den mit den Oxyden; nun machte sich aber ein Unter-

schied in so fern bemerkbar, als die Sulfide von den

ber den Wall kommenden Metalldmpfen nicht weiter

gefhrt wurden, wenigstens war dies beim Zinksulfid

nicht merklich der Fall. Das Cadmiumsnlfid hingegen
wurde in viel grsseren Mengen weiter transportirt

und lagerte sich krystallinisch in den khleren Theilen

der Rhre ab. Wurde die Temperatur schnell erhht,
so erfolgte die Dissociation des Cadmiumsulfids mit

fast explosiver Heftigkeit.

Die Dissociation der Oxyde in Gegenwart der Metalle

scheint bei einer etwas niedrigeren Temperatur zu

beginnen als die der Sulfide. Von den beiden unter-

suchten Oxyden scheint das Zinkoxyd leichter zu

zerfallen, von den beiden Sulfiden aber das Cadmium-
snlfid.

W. Huggins: lieber das photographische Spec-
trum des Uranus. (Com]ites rendus, 1889, T. C'VIII,

p. 1228.)

Im Jahre 1S71 hatte Verfasser eine Beschreibung
des Urauus- Spectrums verffentlicht und die Wellen-

lngen von sechs dunklen Streifen angegeben, welche
das sichtbare Spectrum des Planeten durchziehen. Bei

engem Spectroskop
-
Spalt wurde das Spectrum sehr

schwach, und die Sonnenlinien konnten in demselben
nicht nachgewiesen werden. Ein Jahr spter verffent-

lichte Herr Vogel eine Abhandlung ber das Spectrum
dieses Planeten

,
in welcher er dieselben Streifen und

einige schwchere beschrieb, aber auch er konnte keine

Sounenlinien beobachten.

Mittelst der Photographie, welche selbst bei einem
sehr schwach leuchtenden Spectrum die Anwendung
eines engen Spaltes gestattet, gelang es jedoch jngst,
die Frage zu lsen. Am 3. Juni wurde nach zwei-

stndiger Exposition ein schnes Spectrum erhalten,
welches sich von der Gegend der Linie F bis zur

Linie N im Ultraviolett erstreckt. In diesem Spectrum
erkennt man deutlich alle Hauptlinien eines auf

derselben Platte photographirten Sonnenspectrums,
und es giebt keine anderen Linien, weder helle noch
schwarze. Diese Photographie stellt es ausser Zweifel,
dass das Licht dieses Planeten, wenigstens im Spectral-

gebiete von F bis N, der Sonne entlehnt ist.

Eingetretenes schlechtes Wetter verhinderte eine

neue Untersuchung des sichtbaren Spectrums des Planeten.

Walter F. Wislicenus: Untersuchungen ber den
absoluten persnlichen Fehler bei Durch-
gangsbeobachtungen. (Leipzig, 1888, 50 S., 4.)

Verfasser beschreibt in dieser Abhandlung einen

neuen
,
nach seinen Angaben construirten Apparat zur

Bestimmung des absoluten persnlichen Fehlers bei

Durchgaugsbeobachtungen und fhrt die von ihm mit

diesem Apparat auf der Strassburger Sternwarte erzielten

Resultate an. Die an seinen Apparat gestellten Forde-

rungen begrndet er bei Gelegenheit eines historischen

Rckblickes auf die frheren Methoden und Apparate
zur Bestimmung der absoluten persnlichen Gleichung.
Verfasser findet besonders wnschenswerth :

1) Dass bei den Bestimmungen das zu den clesti-

schen Beobachtungen selbst verwandte Fernrohr benutzt

werde, was zuerst von Plantamour und Hirsch ge-

schehen ist.

2) Dass die Antritte des knstlichen Sternes an die

Fden in den beiden entgegengesetzten Bewegungsrich-

tungen des Sternes beobachtet werden, um ein nicht

vollkommenes Zusammenfallen der Coincidenz von Faden

und Stern mit dem automatischen Contact unschdlich

zu machen; eine zuerst von M. C. Wolf eingefhrte

Verbesserung.

3) Dass die Versuche mglichst bei allen Stellungen

des Fernrohrs ausgefhrt werden knnen, was unter

den frheren Apparaten nur der von Bakhuyzen, und

auch dieser nur unvollkommen, gestattet.

Um diese Forderungen zu erfllen, hat Verfasser

einen Apparat nach einem ganz neuen Princip con-

struiren lassen. Als knstlichen Stern verwendet er

das vom Ocular erzeugte Bild des kleinen, dem Objectiv

aufgekitteten Spiegels, welcher zur Erzeugung centraler

Feldbeleuchtung in dem benutzten Instrument, dem

Passageuinstrument von Cauchoix der Strassburger

Sternwarte, dient. Da dieses Bild immer nahezu in der

Mitte des Gesichtsfeldes des Oculars bleibt, ahmt es bei

einer gleichfrmigen Bewegung des Ocularschlittens die

Bewegung eines wirklichen Sterns durch das Fadeunetz
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nach
;
den Antritten des knstlichen Sterns an dieFden

entspricht eine Unterbrechung des elektrischen Stromes.

Die Bewegung des Ocularschlittens wird vermittels!

einer sinnreichen Uebertragung durch einen Hipp 'sehen

Chronographen regulirt, und zwar knnen demselben

15 verschiedene Geschwindigkeiten, entsprechend den

verschiedenen Deeliuationen der Sterne, ertheilt weiden;

ferner kommen bei jeder Beobachtung unmittelbar hinter

einander die beiden entgegengesetzten Bewegungsrich-

tungen zur Verwendung. Die automatischen und regi-

st lirten Signale werden von derselben Feder des Chrono-

graphen aufgezeichnet, ihre Differenz ergiebt unmittelbar

die absolute persnliche Gleichung.
Aus den zahlreichen, von ihm ausfhrlich wieder-

gegebenen Beobachtungen schliesst Verfasser, dass sein

absoluter persnlicher Fehler (im Sinne Wahrer Mo-

ment Beobachter") unter sonst gleichen Bedingungen
bei der horizontalen Lage des Fernrohrs am meisten

negativ ist, beim Hinaufgehen zu grsseren Hhen sich

ein wenig nach der positiven Seite zu ndert, whrend
er beim Heruntergehen unter den Horizont sehr stark

nach dieser Seite zu wchst. Desgleichen ndert sieh

der Fehler nach der positiven Seite bei einer Verlang-

samung der Geschwindigkeit, also beim Uebergang von

Aequator- zu Pol -Sternen. Zwischen Soheibendurch-

gngen und Sterndurchgngen sind Differenzen von

nicht klar ausgesprochenem Gesetz vorhanden
;

der Un-

terschied scheint um so geringer zu sein, je kleiner der

Durchmesser der Scheibe ist.

Verfasser schliesst mit dem beherzigenswerthen

Wunsche, dass der Untersuchung der absoluten persn-
lichen Gleichung, sowohl in den verschiedeneu Lagen
des Instruments, als auch gesondert fr Durchgnge
von Sternen und Scheiben, eine grssere Aufmerksam-

keit geschenkt werden mge als bisher. Ba.

Charles R. Cross und Arthur S. Williams: Die
Strke des inducirteu Stromes in einem
Magnet - Telephon - Uebertrager unter
dem Einflsse der Strke des Magnets.
(Philosophical Magazine, 1889, Ser. 5, Vol. XXVII,

p. 392.)

Bekannt ist, dass die Wirkungsweise des Magnet-

Telephons mit der Strke des Magnetismus im Kerne

verschieden ist, sowohl wenn dasselbe als Uebertrager,
wie als Empfnger benutzt wird. Das Verhltniss beider

i-t jedoch bisher noch nicht experimentell untersucht

und festgestellt worden. Verfasser stellten sich daher

die Aufgabe ,
die Strke des von einem Maguet-Ueber-

trager inducirten Stromes zu messen bei wechselnder

Strke der Magnetisirung.
Zu diesem Zwecke benutzten sie eiuen cylindrischen

Stab weichen Eisens, der an einem Ende umgeben war

mit einer Spirale aus feinem Draht, dessen Widerstand

100 Ohm glich. Die Spirale wurde in den Kreis eines

ballistischen Spiegelgalvanometers geschaltet, aus dessen

Ablenkung der durch irgend eine Aenderung im Magne-
tismus des Eisenkerns hervorgerufene, momentane Strom

bestimmt wurde. Die Telephonplatte befand sich etwa
3
/100 Zoll von dem Ende des Stabes entfernt, um welches

die Drahtspirale gewickelt war. Derselben konnte ein

einfacher Stoss von bestimmter Grsse ertheilt werden,
durch den in bekannter Weise ein Strom in der Spirale

ind, welcher das ballistische Galvanonieter ab-

lenkte. Der weiche Eisenstab war noch von einer mag-
netisirenden Spirale umgeben ,

durch welche ein durch

ein Tangenten-Galvanometer messbarer Strom hindurch

geschickt wurde, whrend ein Magnetometer die Strke
des durch diesen Strom erzeugten Magnetismus zu

messen gestattete. Unter sehr mannigfachen Feldstrken

wurden die durch die einfache Bewegung der Platte

iuducirteu Strme, gemessen, und die Resultate sind in

ausfhrlichen Tabellen und graphisch durch Curveu

wiedergegeben.
Smmtliche Curven zeigen ,

dass mit zunehmender

Strke des Magnetismus des Uebertragers die Strke
des inducirten Stromes zunchst sehr schnell zunimmt,
dass sie dann etwas weniger stark wchst, ein Maximum
erreicht, von dem sie anfangs schnell, dann immer laug-

samer abnimmt, wenn die Strke des Magnetismus
immer weiter gesteigert wird.

Der Einfluss der Magnetstrke auf die Intensitt

des inducirten Stromes ist nun ein dreifacher: Erstens

besteht der directe Einfluss der Strke des Feldes
,

in

welchem sich die Platte bewegt, in der entsprechenden

Erhhung der Strke des inducirten Stromes; zweitens

muss eine Annherung des Kernes an seinen Sttigungs-

punkt die Strke des inducirten Stromes vermindern,

weil bei gegebener Bewegung der Platte die Strke des

Poles sieh dann weniger verndert; drittens muss der

Umstand
,

dass auch die Platte sich immer mehr der

Sttigung nhert, dieselbe Wirkung ausben. Das

schnelle Ansteigen des inducirten Stromes zu Anfang
rhrt nur von dem berwiegenden Einflsse der wach-

senden Feldstrke her, da doch Kern und Platte nur

schwach maguetisirt sind. Die dann weiter folgenden

Aenderungen mssen erklrt werden durch die steigende

Magnetisirung des Kerns, oder der Platte, oder beider.

Der Maximalwerth des inducirten Stromes bei ge-

gebener Excursion der Platte war annhernd derselbe

bei drei verschiedeneu Kernen
,
und dasselbe galt fr

die Feldstrke, welche diesen grssten Strmen ent-

sprach. Die Untersuchung der Sttigungscurven ergab
ii'.:: -. dass in allen drei Fllen der Magnet selbst von

uei' Halbsttigung noch sehr weit entfernt war, als der

strkste inducirte Strom erhalten wurde. Hiernach

schien es, dass der Sttigungsgrad des Kerns weniger
Einfluss zu entfalten vermag ;

es war daher mehr die

Sttigung der Telephonplatte zu beachten, und zu

diesem Zwecke wurde eine neue Messungsreihe ausge-

fhrt mit Diaphragmen aus mannigfachem Material und

von wechselnder Masse.

Die jetzt erhaltenen Werthe zeigten nun sofort, dass,

je grsser die Feldstrke ist, die erforderlich ist, um
das Diaphragma zu sttigen ,

desto grsser auch die

Feldstrke, bei welcher der strkste Strom auftritt.

So wurde in dem Falle, wo die Platte einfach auge-

wendet wurde, das Strommaximum beobachtet bei der

Feldstrke von 12 Einheiten (der beliebigen, benutzten

Scala), whrend, wenn zwei Platten ber einander

gelagert waren, so dass das Diaphragma die doppelte
Dicke hatte, die entsprechende Feldstrke 20 Einheiten

betrug ,
und bei der dreifachen Dicke musste die Feld-

strke auf 43 Einheiten steigen ,
um den strksten In-

duetionsstrom hervorzubringen. Dieses Resultat zeigte

sich sowohl bei verschiedenen Eisensorten, wie bei Stahl.

Die Erwartung ,
dass auch der Werth des Strom-

Maximums bei eiuer dicken Platte grsser sein werde,

als bei einer dnnen, hat sich in den Experimenten be-

sttigt. Die maximalen Strme bei einfacher, doppelter

und dreifacher Platte betrugen resp. 27,5, 50,2 und 62,6

Einheiten. In gleicher Weise war das Strom-Maximum

beim ::icht gehrteten Stahl grsser, als beim gehrteten.
Enzelne Abweichungen von dieser Gesetzmssigkeit

lassen sich durch Nebenumstnde erklren; doch soll

hier darauf nicht eingegangen und auch nur kurz an-
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gefhrt werden, dass die Verfasser glauben, durch ihre

experimentellen Ergebnisse so manche in der Praxis
der Telephonie beobachteten Besonderheiten aufklren
zu knnen.

J. H. Gladstone und Walter Hibbert: Ueber die

Leitung von Legirungen und festen Sul-

phiden. (Eeport of the 58 Meeting of the Britisli Asso-

ciation, Bath. Sept. 1888, p. 347.)

Im Auschluss an die Arbeiten deB Comites zum
Studium der Elektrolyse stellten sich die Verfasser die

Aufgabe, zu entscheiden, ob die Leitung einer Legirung
irgend welche Aehnlichkeit zeige mit der eines Elektro-

lyten, d. h. ob der Durchgang eines elektrischen Stromes
durch eine Legirung mit einer Zersetzung derselben

einhergehe. Die Methode, welche die Frage entscheiden

sollte, ging von der Annahme aus, dass, wenn eine solche

Zersetzung eintrete, dieselbe sich in einer vernderten

Leitungsfhigkeit der Legirung an den beiden Elek-
troden zeigen werde.

Zu diesem Zwecke wurden die Legirungen in

I -frmige Rhren eingefllt, deren Enden oben napf-
frmig erweitert waren und zur Zuleitung des Stromes
dienten. In der Mitte des horizontalen Schenkels war
ein Platindraht in das Glas eingeschmolzen, der eine Ver-

bindung mit dem Inhalt der Rhre herstellte. Nachdem
eine leicht schmelzende, flssige Legirung (aus Wismutb,
Blei, Zinn und etwas Cadmium) sorgfltig, unter Ver-

meidung von Luftblasen, eingefhrt und erstarrt war,
wurde ein Strom durch die U -frmige Rhre lngere
Zeit hindurchgesandt, und dann mit Hilfe des Mittel-
drahtes der Widerstand der beiden Hlften der Legirung
mit einander verglichen. Trotz mannigfach genderter
Versuchsbedingungen war das Resultat stets ein nega-
tives; die beiden Hlften verhielten sich gleich.

Weiter untersuchten Verfasser die Elektricitts-

leitung von festen Sulphiden, von denen mehrere in der
Natur vorkommende als gute Leiter bekannt waren. Sie
nahmen als Elektroden Silberbltter und erwarteten,
dass. wenn diese Krper elektrolytisch leiten wrden,
die Silberelektroden von dem ausgeschiedenen Schwefel
wrden verndert werden. Die Versuche mit Sulphiden
des Bleis, Quecksilbers und Kupfers zeigten jedoch ein
nur so geringes Eleckigwerden des Silbers, dass der
Schluss gerechtfertigt war, dass diese Sulphide nicht

elektrolytisch leiten.

Da jedoch Hittorf 1851 an Versuchen mit Silber-

sulphid nachgewiesen hatte, dass dieses Schwefelmetall

elektrolytisch leite, haben die Herren Gladstone und
Hibbert zunchst die Versuche mit Silbersulphid
wiederholt und fanden die Resultate von Hittorf be-

sttigt. Dies veranlasste sie, eine neue, sorgfltigere
Untersuchung der Leitung fester Sulphide zu unter-
nehmen, welche sich auf Blei-, Kupfer-, Eisen-, Wismuth-,
Queeksilbersulphid und Schwefelalkalien und -Erden er-

streckte.

Das Resultat dieser Versuche war, dass die festen

Sulphide sich in zwei Gruppen sondern, in solche, welche
vom hindurchgehenden Strome elektrolysirt werden, und
in solche, welche den Strom leiten mit geringer oder
keiner Zersetzung. Da die beiden Sulphide, welche elektro-

lytisch leiteten, eine hnliche Constitution besassen, nm-
lich A,s undCu 2 S, whrend alle anderen nicht elektro-

lytisch leitenden die Zusammensetzung MS hatten, suchten
Verff. noch ein drittes Sulpirid von hnlicher Constitution
wie die beiden ersten, nmlich das T12 S, fr den Versuch
in passender Form und Menge herzustellen und auf seine

Leitungsfhigkeit zu prfen. Auch das Thalliumsulphid
zeigte nun eine elektrolytische Leitung, so dass in allen

untersuchten Fllen die festen Sulphide M2S sich als

Elektrolyte erwiesen, whrend die Sulphide MS vom
Strome nicht zersetzt wurden.

G. Gore: Ueber den Verlust an Volta'scher
Energie der Elektrolyte durch chemische
Verbindung. (PhiloEophical Magazine, 1889, Ser. 5,

Vol. XXVII, p. 353.)

In frheren Messungen (Rdsch. III, 385) hatte Herr
Gore die kleinsten Substanzmengen aufgesucht, welche
das Potential einer Volta'schen Zelle, aus amalgamirtem
Zink, Platin und destillirtem Wasser bestehend, ndern,
indem er die Zelle durch eine gleiche, entgegengesetzt
geschaltete compensirte, und die durch Zusatz der Sub-
stanz zu einer Zelle hervorgerufene Aenderung daran

maass, dass die Nadel eines eingeschalteten Galvano-
meters sich in Bewegung setzte. Je grssere Mengen
zugesetzt werden mssen

,
um die Nadel in Bewegung

zu setzen, desto geringer ist die Volta'sche Energie
der betreffenden Substanz. Die zur Wirkung erforder-

liche Menge drckt Herr Gore aus durch die Gewichts-
theile Wasser, in denen ein Tbeil der Substanz einen
Effect hervorbringt. Wenn also vom Chlor angegeben
wird, dass seine Volta'sche Euergie 1282000000 ent-

spricht, dann heisst dies, dass 1 Theil Chlor in soviel

Theilen Wasser die Volta'sche Waage zum Ausschlag
bringt; hingegen entspricht die Volta'sche Energie
des chlorsauren Kali nur 239; d. h. von diesem Salze
muss 1 Theil zu 230 Wasser zugesetzt werden, damit
die Nadel in Bewegung gerathen soll.

Herr Gore hat nun in dieser Weise den Verlust an
Volta'scher Energie bestimmt, wenn er zu Lsungen
von Elektrolyten andere Substanzen zusetzte. Er fand so,
wenn er zu einer KCl -Lsung KC103 zusetzte, dass die

Energie auf 53 herunterging, offenbar hatte sich hier

eine chemische Verbindung von der Formel KC103 KCI
gebildet. Setzte er noch Ammoniumoxalat hinzu, 'so

ging die Energie bei einem bestimmten Mengenverhlt-
niss auf 28,4 hinab. Die Versuche lehrten somit, dass
bei der chemischen Verbindung von 1 Atomgewicht
Chlor mit einem chemischen Aequivalent von Kalium,
um K Cl zu bilden

,
die elektronegative Energie von

1282 Millionen auf 699803 reducirt wird; verbindet sich
ein Moleeulargewicht KCl mit Sauerstoff, dann sinkt die

Euergie weiter auf 239; die Verbindung eines Molecls
von KC10 3 mit einem Aequivalent KCl drckt die

Energie auf 53 nieder, und wenn sich ein Molecl von
K Cl 3 K Cl mit einem Molecl Ammoniumoxalat verbindet,
sinkt die Energie auf 28,4.

Noch weitere Beispiele von derartigen Abnahmen
der Volta'schen Energie der Elektrolyte durch Zusatz
anderer Substanzen, mit denen sie sich chemisch ver-

binden, werden angefhrt, darunter auch solche, bei

denen die Energie so herabgesetzt wird
, dass sie eine

negative Grsse wird; d. h. die Energie ist dann ge-

ringer geworden, als sie mit Wasser geworden wre;
die Aenderung des Potentials bei Zusatz ist eine Ab-
nahme der elektromotorischen Kraft statt einer Zunahme.
So z.B. zeigte die Verbindung Na2 S04 ,

KS0 4 NaCl, KCl
eine Energie von 41 (durch allmlige Abnahme ihres

Werthes bei successivem Zusatz der einzelnen Sub-

stanzen); wenn nun K2 Cr 4 in bestimmtem Verhltuiss

zugesetzt wurde, sank die Euergie auf 246.
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II. \Y. Bakhuis-Roozeboom: Experimentelle und

theoretische Studien ber die Bedingungen
des Gleichgewichts zwischen den festen

und flssigen Verbindungen des Wassers
mit Salzen, besonders mit dem Chlor-

calcium. (Recueil dos travaux chimiques des Pays-

Bas, 1889, Bd. VIII, 1.)

Herr Bakhuis-Roozeboom hat sich die Aufgabe

gestellt, die Verbindungen des Chlorcaloiums mit dem

Wasser in jeder Beziehung mit der grssten Grndlich-

keit zu untersuchen, um auf diese Weise womglich zu

Ergebnissen zu gelangen, aus denen sich allgemeine

Gesichtspunkte und leitende Principieu fr eine um-

fassende Theoiie der Hydratbildung entnehmen lassen

wrden. Zu diesem Zwecke stellte er smmtliehe

Hydrate des Chlorealciirms dar, welche zwischen dem

kryohydratisohen Punkte und dem Schmelzpunkte des

Anhydrids existiren, und untersuchte fr jedes derselben

auf das eingehendste die Bedingungen seiner Bildung,

seines Bestehens unter den verschiedensten Umstn-
den u. s. w.

Aus dem reichen Inhalte der Abhandlung ist zu-

nchst hervorzuheben, dass das Chlorcalcium vier ver-

schiedene Hydrate zu bilden vermag: das gewhnliche

Hydrat mit 6H2 U, sowie Verbindungen mit 4, bezw. 2,

bezw. lHa O. Von diesen kommt das Hydrat mit 4H.,0

in zwei Modifikationen vor, welche sich durch ihre

verschiedene Lslichkeit in Wasser, sowie durch un-

gleiche Bestndigkeit unterscheiden; die labile Modi-

fikation kann in die stabile umgewandelt werden. Aus-

gezeichnet ist das Chlorcalcium durch die sehr mannig-

faltigen Uebersttigungserscheinungen, welche es bietet.

Bei genauer Untersuchung derselben machte Herr

Bakhuis-Roozeboom die berraschende Beobachtung,

dass innerhalb gewisser Temperaturintervalle mehrere

Hydrate des Chlorcaloiums gleichzeitig neben einander

in Lsung bestehen knnen. Am complicirtesten sind

die Verhltnisse zwischen 30 und 45, da bei dieser

Temperatur das Hydrat mit 6H a O, die beiden Modi-

ficationeu des Hydrats mit 4H.,0, und endlich dasjenige

mit 2H 2 nebeneinander in der Lsung enthalten sein

knnen. Diese Thatsache lsst sich aus dem Verlaufe

der Lslichkeitscurven der einzelnen Hydrate entnehmen,

aus deren Gestalt sich noch weitere wichtige Folge-

rungen ziehen lassen. Es ergiebt sich nmlich, dass

die Umwandlung eines Hydrates in ein anderes aufzu-

fassen ist als die Umwandlung eines festen Hydrates
unter dem Einflsse einer Temperaturerhhung iu ein

anderes, nicht aber als allmlige Dissociation der ge-

lsten Hydrate, wie mau bisher angenommen hatte.

Was schliesslich die Frage nach dem Zustande, in

dem man sich die Salze iu Icsung vorzustellen hat,

anbetrifft, so erachtet Herr Bakhuis-Roozeboom auf

Grund seiner Beobachtungen sowohl die Annahme von

Loewel, wie auch die gegentheiligen von Nicol und

Mulder als unzutreffend, ohne indessen seinerseits be-

reits in der Lage zu sein, eine befriedigende Erklrung
zu liefern. Nur so viel glaubt er aus seinen Versuchen

Schlssen zu drfen, dass der Zustand gelster Salze

verschieden ist von dem des wasserfreien Salzes sowohl
wie von dem der einzelnen Hydrate, und dass dir ge-

sammte Menge des Lsungswassers in einer vorlufig
noch nicht aufgeklrten Weise verwandt wird. A.

G. Berendt: Asarbildungeu in Norddeutschland.
(Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 1888,
Bd. XL, S. 4*0 und 624.)

Die bei der letzten Vereisung Norddeutschlands als

Rckzugsablagerungen der Gletscherbche entstandenen,

postglacialen Saude treten in verhltnissmssig nur

beschrnktem Maasse auf. Gleichsam als Ersatz wurde

bisher eine eigentmliche Erscheinung, die Bildung

der sogenannten Asar in diesen Zeitraum versetzt. Bis

vor kurzem waren dieselben nur in Schweden bekannt,

woselbst sie als steile, wallartige Rcken von bedeuten-

der, bis zu circa 50m ansteigender Hhe auftreten, die

aus Gerollen, Kies und Sauden bestehen. Sie streichen,

ungefhr unter einander parallel, in annhernd nord-

sdlicher Richtung, gabeln sich aber auch fters und

machen flussartige Windungen. Man trifft sie dort vom
Meere aus bis zu einem Niveau von etwa 3G0 m land-

einwrts, so dass manche Asar ber 200 km laug werden

knnen. Trotz zahlreicher Erklrungsversuche blieben

sie seltsame und rthselhafte Erscheinungen. Die Einen

betrachteten sie als ursprngliche Runzeln der Grund-

morue oder als Producte, die bei der Abschmelzung
der diluvialen Gletscher entstanden sind; Andere er-"

blickten in ihnen Erosiousreste alter Flussanschwem-

mungen oder selbst marine Ablagerungen etc.

Bis unlngst galten die Asar in ihrem Heimathlaude

Schweden fr Bildungen des jngsten Diluviums, weil

man der Meinung war, dass sie stets auf dem oberen

Geschiebemergel gefunden wurden und von keiner

jngeren Bildung ausser in einzelnen Fllen von Allu-

vium bedeckt waren. Nun sind wir aber vor kurzem

durch De Geer damit bekannt gemacht worden, dass

in Sd-Schonen die Asar unter den oberen, also jngeren
Geschiebemergel untertauchen und nur mit ihren hchsten

Kmmen oder einzelnen Kuppen aus demselben hervor-

ragen und demnach vor der letzten Vergletscherung
entstanden und der ersten oder vorsichtiger aus-

gedrckt, der der letzten vorhergegangenen Vereisung

angehren.

In Deutschland wurden die sarbdduugen zuerst

1886 von F. E. Geinitz in der Gegend von Gnoien und

Schwaan in Mecklenburg uud von Schrder in der

Gegend von Prenzlau in der Uckermark erkannt. Ein-

gehendere Beschreibungen stehen, besonders von letzterem

Forscher, noch bevor. Unterdess hat Herr Berendt

sar in der Gegend von Pasewalk nordwestlich Stettin

erkannt und einer Untersuchung unterzogen.

Die Asar- Gruppe stellt Kieshgel dar, welche im

Inneren eine regelrechte ,
aber beiderseits abfallende

(auticlinale) Schichtung zeigen. Da sie vor der letzten

Vereisung bereits entstanden sind
,

so muss es wunder-

bar erscheinen, wie die folgende allgemeine Ver-

gletscherung ihre schmalen, scharfen Rcken nicht

verwischt hat. Freilich kann man an den deutlich er-

haltenen Asar gewaltige Stauchungen beobachten, mit

denen der obere Geschiebemergel, also die Grundmorne
der letzten Vereisung an den Kieshgeln abstsst; auch

kommt es vor, dass er in diesen hiueingepresst ist. Im

Allgemeinen aber berlagert der Geschiebemergel die

niedrigeren Stellen des Kieshgels, whrend er an den

hheren Theilen auf beiden Seiten des Rckens bis zu
]

/Q oder '/4 der Hhe hiuaufreicht und die Kuppen frei

lsst.

Nach der Holst'schen Theorie sind die Asar als

Sand- und Gerllabstze von auf dem Eise gebildeten

grossen Rinnsalen des Schmelzwassers zu betrachten.

Herrn Berendt's Beobachtungen in Skandinavien haben

nichts ergeben, was mit dieser Theorie in Widerspruch
stnde. Nur so erklrte sich z. B. der schlangen-

frmig gewundene, bald wieder durch eine Spalten-

richtung im Eise geradlinige Verlauf der Asar, nur so
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ihr flusssystemartigcs Sichschaaren u. a. m. Gauz be-

sonders stimmt aber zu dieser Erklrung noch die hier

wie in Schweden gemachte Beobachtung, dass der Asar

in den meisten Fllen einem heutigen Wasserlaufe

oder geradezu einem Thale folgt. Ist der Asar der Ab-
satz des auf dem einstmaligen Eise strmenden Wassers,
so ist von vornherein anzunehmen

,
dass ein solcher

Schmelz wasserabfluss, wenn er sich in Folge des unter

ihm fortschmelzendeu Eises mit seinen Abstzen all-

mlig bis auf die Grundmorne, den heutigen Geschiebe-

mergel, herabgesenkt hatte, nicht pltzlich aufhren

konnte, weil ja nordwrts immer noch abschmelzendes

Eis vorhanden war. Aber dieser Abfluss konnte nicht

mehr auf den Abstzen seines bisherigen Bettes statt-

finden, weil dieselben bei ihrer Ankunft auf der ehe-

maligen Grundmorne aus der horizontalen oder m ulden-

frmigen Einlagerung im Eise zu einer sattelfrmigen
Auflagerung, einem Kiesrcken, auf dem Geschiebe-

mergel geworden waren. Die bisher in der Rinne ge-
flossenen Wasser mssen also au dem Rcken abgleitend
sich fr eine oder die andere Seite desselben entschieden

haben
,
oder flssen auch wohl

,
indem sie den sich

schlngelnden Rcken an einer niedi-igen Stelle durch-

wuschen, bald auf der einen, bald auf der anderen

Seite." Das so neben dem Rcken ausgefurchte Thal

wurde aber der Vorlufer des heutigen Wiesenthaies,
weil der obere Geschiebemergel als ein nur dnner
Ueberzug die vorgefundene Oberflchengestaltung nicht

wesentlich verndert hat. Von der Menge des Schmelz-

wassers und der Strke der Strmung hing es dann ab,

wie breit und tief diese die Asar begleitenden Rinnen-

und Thalbildungen wurden.

Davon ausgehend ,
dass in Schonen auch breitere

Hhenrcken
,
die in mehr oder weniger unmittelbarem

o

Zusammenhange mit dem schmalen und echten Asar des

mittleren Schwedens stehen und sich meist nur aus

Sauden zusammensetzen, als Asarbildungen angesprochen

werden, gelangt Herr Bereudt zu weiteren wichtigen

Folgerungen. Es mussten nmlich die Bche und Flsse,
welche in Skandinavien auf dem Eise ihre Gerllmasseu

absetzen und so spter zu Asar gleichsam versteinerten",
nach Sden zu immer grsser werden und als Strme
in Norddeutschland breitere Saudrcken, die Fortsetzung

der Asar, absetzen. Neben oder zum Theil in diesen

mussten sich dann auch die entsprechenden Thler,
z. B. das Ucker-, Randow- und Oderthal ausfurcheu.

Dass diese Thler whrend der Unterdiluvialzeit sich

ausgebildet haben
,
dafr hat auf Grund anderer Beob-

achtungen auch krzlich Wahnschaffe sich aus-

gesprochen (Rdsch. IV, 355). Von den Strmen und
ihren begleitenden Saudrcken ist nun aber kein grosser
Schritt zu der flchenhaften Ausbreitung des Schmelz-

wassers und der Sandablagerungen des unteren Dilu-

viums, wie sie bereits sdlich Berlin, wenn auch immer
noch in Verbindung mit breiten Saudrcken und -hhen
auftreten. Sie sind aber hier zum grsseren Theile von
dem oberen Diluvialmergel bedeckt, weshalb der Zu-

sammenhang unter einander und mit dem nrdlichen
o

Asar nur schwierig zu erkennen ist.

Nun liegt aber die Frage sehr nahe, weshalb wir

keine dem oberen Diluvium, also der letzten Vergletsche-

rung Nordeuropas angehrige Asar kennen. Solche sind

nirgends nachgewiesen worden, auch in Schweden nicht,

denn die daselbst frher fr so jung gehalteneu Asar

sind altdiluvianisch. Herr Bereudt spricht hierber

folgende Vermuthung aus. Da die verschiedensten,

bisher gemachten Beobachtungen darauf hinweisen,
dass whrend der Diluvialzeit grosse Niveauschwan-

kungen und Lagerungsstruugen stattgefunden haben,
so knnen sich diese auch zum Schluss der ersten Ver-

eisung ereignet, ja mit dieser in bedingendem Zusammen-

hange gestanden haben. In Folge dieser Niveauschwan-

kuugen fanden dann die auf dem noch nicht fort-

geschmolzenen Eise fliessenden Schmelzwasser erhebliche

Massen von aus dem Untergrunde des Eises in ihren

Bereich gekommenen Gesteinsschutt vor, welchen sie

in ihren Rinnsalen ablagern und somit als Asar zurck-
lassen konnten. Das Abschmelzen der letzten Vereisung
fand dagegen, wie schon die gleichmssige ,

decken-

frmige, und meist oberflchliche Lagerung ihrer Grund-
morne

,
des oberen Geschiebemergels ,

und manche
andere Beobachtungen annehmen lassen, in verhltuiss-

mssiger Ruhe statt, und so boten sich den auf der

Oberflche des Eises fliesseuden Schmelz assern nirgends
mehr aus demselben hervorragende Gesteinsmassen dar,

welche den zur Bildung von Asar nthigen Stoff htten
liefern knnen.

Wie dem aber auch sei
,

so schliesst Verfasser

seine Abhandlung mgen dem einen oder anderen

der Fachgenossen solche Vermuthungen ,
deren Aus-

sprache gerade durch deu Widerspruch , den sie un-

bedingt finden wird, Klrung in die Verhltnisse zu

bringen geeignet ist, mehr oder weniger gewagt er-

scheinen : mgen die Meinungen ber die Entstehungs-

weise der Asarbildungen noch mannigfach auseinander-

gehen: das Vorhandensein von Asar ist auch bei uns

in Norddeutschland ebenso wie die vorhandene End-

mornen-Bildung eine nicht mehr zu umgehende und

schwer wiegende Thatsache ,
von der sich jeder an Ort

und Stelle zu berzeugen im Stande ist." D.

K. B. Lehmann: Ueber den Kohlensuregehalt
der Inspirationsluft. (Sitzungsberichte der phys.:

med. Gesellschaft zu Wrzburg, 1S89, S. 41.)

So vielfach die ausgeathmete Luft auf Kohlensure

untersucht ist, so wenig ist es die Einathmuugsluft, fr
welche stets stillschweigend die Annahme gemacht zu

werden pflegt, dass sie gleiche Zusammensetzung mit

der umgebenden Luft habe. Es schien aber Herrn

Lehmann unzweifelhaft, dass wenigstens, wenn der

Kopf in die Kissen eines Bettes gedrckt wird, die In-

spirationsluft durch Beimischung von Exspirationsluft

wesentlich kohlensurereicher werde; er veranlasste da-

her Herrn Fuchs, diese Frage eingehend zu unter-

suchen.

Zu diesem Zwecke wurde ein Glasrhrchen ,
das

whrend der Exspirationen mit dem Finger geschlossen

wurde, whrend der Inspirationen in die Nhe der Nase

gefhrt und mittelst eines Aspirators ein Theil der Luft

durch Barytrhren gesaugt. Nach 20 bis 30 Minuten

wurde der Versuch beendet und die Kohlensure in be-

kannter Weise durch Titriren bestimmt. Gleichzeitig

wurde die Zimmerluft analysirt. Die Resultate dieser

Messungen waren folgende :

Lag der Kopf der Versuchsperson auf dnnen Kissen,

und war die Luft 1 cm ber der Nasenspitze entnommen,

so enthielt die Inspirationsluft 2,53 pro Mille Kohlen-

sure, whrend in der Zimmerluft 1,13 pro Mille enthalten

waren. War der Kopf tief in die Kissen gedrckt, so hatte

die Inspirationsluft bei gleicher Entnahme 6,78 pro Mille

602 ,
whrend die Zimmerluft 1,46 pro Mille enthielt. Auch

als die Versuchspersou frei sass, enthielt die Inspirations-

luft 2,61 pro Mille, die Zimmerluft 1,43 pro Mille C02 ,

und als die Luft durch Anznden von Gasflammen so ver-
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unreinigl worden, dass die Zimmerluft 4,33 pro Mille CO.,

enthielt, wurde in der Inspirationsluft der frei sitzen-

den Versuchsperson 1 ein ber der Nasenspitze G,l)4 pro
Mille gefunden.

Noch eclatantere Resultate erhielt Herr Lehmann,
als er frei sitzend whrend jeder Inspiration das Ab-

saugerohr lern weit in die Nase einfhrte; bei 1,80 pro
Mille C0

2 der Zimmerluft enthielt die Inspirationsluft

6,31 pro Mille COa , whrend 15 cm weit von der Nasen-

spitze in der Ohrgegend der C02-Gehalt 1,77 pro Mille

betrug.

Hieraus folgt, dass die Diffusion der Kohlensure
der Exspirationsluft eine viel langsamere ist, als man
sich gewhnlich denkt, dass man sogar bei freier Ath-

mung, in weit hherem Maasse natrlich aber beim
Eindrcken des Kopfes in die Kissen, von kohlensure-
reicher (durch Exspirationsproducte verunreinigter) Luft

umgeben ist.

Q-. Haberlandt: Ueber das Lngenwachsthum und
den Geotropismus der Rhizoiden von Mar-
chantia und Lunularia. (sterreichische bota-

nische Zeitschrift, 1889, 39. Jahrgang, S. 93.)

Bereits vor einiger Zeit (Rdsch. III, 24) hatte Herr
Ilaberlaudt festgestellt, dass das Lngenwachsthum
der Wurzelhaare auf Spitzeuwachsthum im eigentliehsten
Sinne beruht, indem ausschliesslich in dem calotten-

fi innig gekrmmten Scheiteltheil des Wurzelhaares das

Wachsthum desselben von statten geht.
Genau dasselbe hat Verfasser nun fr die Rhizoiden

oder Wurzelhaare der Lebermoose Marchantia und Lunu-
laria feststellen knnen. Die Beobachtungen wurden in

einer besonders hergerichteten, feuchten Kammer unter

dem Mikroskop vorgenommen; um das Lngenwachsthum
controliren zu knnen, wurde durch Anblasen von Reis-

strke an die Rhizoiden eine Markirung hergestellt.
Die Beobachtungen ergaben, dass nur der calottenfrmige
Scheiteltheil der Rhizoiden im Lngenwachsthum be-

griffen ist. Knapp dahinter findet kein Lngenwachs-
thum mehr statt.

Herr Haberlandt stellte sich nun die Frage, wie

bei einer solchen Art des Lngenwachsthums die Reiz-

krmmungen zu Stande kommen. Denn bei allen wach-

senden Organen ,
an welchen die geotropischen und

heliotropischen Reizkrmmungen bisher studirt worden

sind, findet die Krmmung in der hinter dem Scheitel

des Organs befindlichen, mehr oder minder langen Zone

statt, welche im Lngenwachsthum begriffen ist. Lge
auch bei den besprochenen Lebermoosrhizoiden der Ort

der Krmmung ein Stckchen hinter dem Scheitel, so

msste die Krmmung in einer Zone erfolgen, welche

bei normaler Lage des Organes ihr Lngenwachsthum
bereits vollstndig eingestellt hat. Die Versuche des

Verfassers ergaben indessen, dass die geotropische Reiz-

krmmung sich nicht in dieser Weise
, sondern aus-

schliesslich derart vollzieht, dass die fortwachsende Spitze
des Organes unter dem Einfluss der Schwerkraft ihre

Wachsthumsrichtung ndert. F. M.

M. C. Potter : Bemerkung ber die Keimung von
Samen der Gattung Iris. (Proceedings of the

Cambridge Philosophical Society, 1889, Vol. VI, p. 305.)
Eine bekannte Thatsache ist es, dass manche Samen

sehr bald keimen, nachdem sie ausgest worden, whrend
andere hierzu eine betrchtliche Zeit brauchen. Sehr

ausgesprochen ist diese Verschiedenheit bei den Samen
der verschiedenen Iris-Arten, indem die Samen einiger
Arten nur wenig Wochen zum Keimen brauchen, die von
anderen hingegen zwlf oder mehr Monate beanspruchen.

Um vielleicht den Grund hiervon aufzufinden, wurden
Samen verschiedener Arten in Blumentpfe gepflanzt
und gleichen Bedingungen der Temperatur und der

Feuchtigkeit ausgesetzt und die Embryonen von Zeit
zu Zeit untersucht. Die Embryonen wurden den Si u

entnommen, nachdem das Protoplasma durch Pikrin-,
Chrom- und Osmium -Sure gehrtet und dann ge-
schnitten und in gewhnlicher Weise hergerichtet worden.

Wenn der Same reif ist, um von der Mutterpflanze
sich loszulsen

,
findet mau den Embryo in Bezug auf

Grsse und morphologische Ditferenzirung voll ent-

wickelt; aber er ist nicht geeignet zu keimen, bevor

wichtige Vernderungen in dem Kern und Protoplasma
der Zellen vor sich gegangen. In diesem Stadium sind
die Zellen des Embryo dicht angefllt von Kern und
Protoplasma, aber sie enthalten keine Vacuolen; allmlig
jedoch, in dem Grade als der Same zum Keimen geeignet
wird

,
bilden sich kleine Krper in dem Protoplasma,

welche an Grsse zunehmen, in jeder Zelle zahlreich
sind und aus Proteinsubstanz bestehen; uud jedes dieser

Krperchen ist in eine Vacuole eingeschlossen. Jede
Zelle hat nun ihren Kern und ein Protoplasma, das
zahlreiche Vacuolen mit Proteinkrperchen enthlt.
Beim Keimen verschwinden diese Krperchen und da die
verschiedenen Samen verschiedene Zeiten brauchen, um
diese Vernderungen durchzumachen, mssen sie nach
verschiedenen Zeitintervalleu keimen. Die Iris -Arten,
welche schnell keimen, machen diese Aenderungen in
kurzer Zeit durch

,
die spt keimenden brauchen eine

betrchtliche Zeit.

Die Iris -Samen sind endosperme, ihre Embryonen
sind im Endosperm vollkommen eingeschlossen; aber
die Zellen, welche die Radicula uumittelbar bedecken,
sind wenig und bilden eine Art Kappe, welche vor der

Keimung entfernt werden muss. Wenn die Keimung
beginnt, verlngert sich der Kotyledon uud drugt die

Radicula und I'lumula mehr oder weniger weit aus dem
Samen heraus, je nach der Beschaffenheit des Bodens,
welche die gnstigste Stelle aufzufinden gestattet; ein
Theil des Kotyledons bleibt im Samen, um den Inhalt
des Endosperms der jungen Pflanze zuzufhren. Der
Durchmesser des Loches im Endosperm, durch welches
die Radicula hinausgedrngt worden, bleibt klein, so

dass, da die Theile des Kotyledons an jeder Seite des-
selben wachsen, hier eine Einschnrung des Kotyledons
entsteht.

In Samen, welche die das Wrzelchen bedeckenden
Zellen entfernt haben

,
findet mau den Kotyledon oft

stark verlngert, und wenn der Samen exponirt daliegt,
wird er spiralig gedreht, so dass die Radicula sogar
nach oben gekehrt wird uud das freie Ende des Koty-
ledon nicht in directer Berhrung mit dem Endosperm
bleibt; daher sterben die jungen Pflanzen ab, oder
werden krank und schwach. Es wrde danach scheinen,
dass die oben erwhnte Einschnrung die Aufgabe hat,
den Kotyledon gegen das Endosperm gepresst zu halten,
so dass das letztere der jungen Pflanze zugefhrt werden
kann, denn die oben erwhnte bermssige Verlngerung
wrde dies sichern. Der kleine Durchmesser des Loches
wirkt somit als ein Widerstand und richtet das Wachs-
thum der jungen Pflanze. In den Boden gelegte Samen
zeigen dies nicht merklich, weil der Boden naturgemss
dem Kotyledon einigen Widerstand bietet. Eine hn-
liche Einschnrung wird bei der Keimung der Dattel-

palme gefunden.

Leclerc duSablon: Versuche ber die Absorption
des Wassers durch die Samenkrner.
(Comptes rendus de la Societe de biologie, 1889, Sei-. 9,

T. I, p. 269.)

Ob und welche Volumndcrungen auftreten, wenn
Samenkrner Wasser absorbireu, hat Verfasser nach zwei
Methoden zu messen versucht. Erstens wurde das Ge-
wicht und Volumen der trockenen Krner bestimmt,
dann das Gewicht und Volumen der Krner, nachdem
sie Wasser in sich aufgenommen hatten; die Gewichts-
zunahme gab die Menge des absorbirten Wassers, also

auch das Volumen des Wassers
;

dieses wurde zum Vo-
lumen der trockenen Krner addirt und mit dem der

gequollenen Krner verglichen. Die zweite Methode
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war eine etwas moditicirte dilatometrische; die Volum-

nderung wurde direct durch die Niveaunderuugen in

einer mit dem Gefss verbundenen Rhre beobachtet

und gemessen.
Das Resultat der Versuche, von denen vielfache

Einzelheiten mitgetheilt werden, war, dass das Volumen
eines mit Wasser angefeuchteten Korns nicht genau

gleich ist der Summe der Volume des trockenen Kornes

und des absorbirten Wassers. Vielmehr beobachtet man
iu den meisten Fllen eine Contraction; besonders stark

ist dieselbe bei Krnern mit harten, holzigen Hllen.

Seltener sind die Flle, in denen eine Volumzunahme
beobachtet wird; endlich giebt es Krner, bei denen die

Volumnderungen sehr gering sind und bald Dilatation,

bald Contraction beobachtet wird.

Die Frage, ob die Wasseraufnahme unter Volum-

verminderung eine Lebenserscheinung der untersuchten

Krner ist, wurde in der Weise geprft, als die gleichen

Messungen mit Samen ausgefhrt wurden, die etwa

14 Stunden im Ofen auf 120 erhitzt worden waren.

Es zeigte sich
,

dass die so behandelten Samen ebenso

wie die lebenden Contraction ergeben. Beim Mais nur

zeigte sich insofern ein Unterschied, dass die durch

Hitze abgetdteten Krner anfangs Ausdehnung und erst

dann Contraction zeigten ,
whrend lebende Maissamen

immer nur Contraction erkennen Hessen.

Herr du Sablon suchte noch die Aspirationskraft
der Samen in der Weise zu messen

,
dass er durch die-

selbe eine Quecksilbersule heben Hess. Von einer U-

frmigen Rhre reichte der eine lngere ,
mit Wasser

gefllte Schenkel in das Gefss, in dem die quellenden
Samen sich befanden

,
whrend der andere krzere mit

Quecksilber gefllt war. Nahmen die Krner Wasser

auf, so mussten sie dasselbe heben mit einer an dem
Stande des Quecksilbers messbaren Kraft. Am leichtesten

messbar waren diese Werthe bei Krnern, welche das

Wasser stark absorbiren, doch hrte die Wirkung bald

auf, weil der Widerstand des zu hebenden Quecksilbers
zu gross ist. Die numerischen Werthe haben daher

kein besonderes Interesse.

H. W. Vogel: Praktische Spectralanalyse irdi-

scher Stoffe. Anleitung zur Benutzung der

Spcctralapparate in der quantitativen und

qualitativen chemischen Analyse etc. Mit

194 llolzstichen und 5 Tafeln. Zweite, vollstndig

umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Auflage.
1. theil: Qualitative Spectralanalyse. (Berlin 1889,

Verlag von Robert Oppenheim, 512 S.)

Die Spectralanalyse hat, wie bekannt, nicht bloss iu

der Wissenschaft gewaltige Umwlzungen und ungeahnte
Fortschritte durch das Erschliessen neuer Wissensgebiete

geschaffen ,
sondern auch im praktischen Leben eine

sehr mannigfache durch Nichts zu ersetzende, ntzliche

Verwendung gefunden. In sehr vielen Fllen, in denen

es von Wichtigkeit ist, die Anwesenheit und die Be-

schaffenheit bestimmter Krper zu erkennen und nach-

zuweisen, und diese Flle sind im Lehen zahllos, bietet

uns die Spectralanalyse ein leicht benutzbares
,
hchst

empfindliches und sicheres Mittel hierzu. Die Analyse
des Lichtes

,
welches die leuchtend gemachten Krper

aussenden, die Emissionsspectra, und die Analyse des

Lichtes, welches die nicht leuchtenden Substanzen ab-

sorbiren, die Absorptionsspectra, lassen bequemer und
sicherer als die umstndliche chemische Analyse die

Anwesenheit bestimmter chemischer Elemente und Ver-

bindungen erkennen, und sind oft noch dort wirksam,
wo die chemische Analyse im Stiche lsst. Die Art,

das Wesen und die Tragweite dieser Untersuchungs-
mittel auseinanderzusetzen, ist der Zweck des in zweiter

Auflage erschienenen Werkes des Professors Vogel, der

selbst so mannigfach an der praktischen und wissen-

schaftlichen Ausbildung der Spectralanalyse durch eigene
Studien Theil genommen. Die ziemlich elementare Be-

handlung der Instrumente und ihrer Leistungen und die

eingehende Schilderung der Emissions- und Absorptions-

spectra der praktisch wichtigsten Elemente und Ver-

bindungen wird wesentlich dazu beitragen ,
diesem

wichtigen Instrumente und seiner Anwendung weiteste

Verbreitung zu verschaffen. Eine eingehendere Analyse

des Inhaltes liegt nicht in der Absicht des Referates.

Bemerkt sei nur, dass die zweite Auflage bestrebt ge-

wesen, die vielen Fortschritte der Spectralanalyse in den

letzten Jahren in das Buch aufzunehmen und praktisch
zu verwerthen.

Vermischtes.
Der Komet, den Herr Swift entdeckt zu haben

glaubt (Rdsch. IV, 388), scheint der von Barnard 1888

Sept. 2 entdeckte zu sein. Hingegen hat Herr Brookes
am 6. Juli einen schwachen Kometen aufgefunden, dessen

Ort, wie folgt, angegeben ist: Juli 6,790 m. G. Z.
,

R. A.

23h 44m 8s; N. P. D. 99 9'. Der Komet hatte einen

Durchmesser von 1', war 11. Grsse oder schwcher.

Auf der norwegischen Polarstation in Alten zu Rosse-

kop im Jahre 1882/83 hat Herr C. Krafft spectroskopi
-

sehe Beobachtungen" des Polarlichtes ausgefhrt,
welche indem vor Kurzem verffentlichten zweiten Theile

des Berichtes mitgetheilt sind. Der Nature" vom 28. Mrz,
welche den betreffenden Abschnitt abgedruckt, entnehmen

wir, dass die gelbgrne Polarlichtlinie wiederholt ge-

messen und ihre Wellenlnge = 5595, 5586 und 5587

gefunden wurde; die rothe Linie, welche stets nur blitz-

artig erschien, wurde nur einmal gemessen und = 6205

Zehnmilliontel Millimeter gefunden.
Ausser diesen Messungen sind folgende Bemerkungen

von Interesse: Das Spectroskop wurde vorzugsweise

benutzt, um in zweifelhaften Fllen zu entscheiden, ob

ein Polarlicht zugegen sei und iu welcher Ausdehnung
ein Punkt, der bekanntlich oft auf andere Weise

nicht zu entscheiden ist. Leichte Cirrostratus - Wolken
knnen leicht mit Polarlichtern verwechselt werden, be-

sonders wenn sie vom Monde oder der Dmmerung be-

schienen werden. Einstweilen hlt aber Herr Krafft
es noch gar nicht fr entschieden ,

dass die Polarlicht-

linie ein absolutes Kriterium des Polarlichtes sei
;

er

hatte nmlich Gelegenheit, pulsirende Lichtmassen zu

beobachten und auch anderweitig unerklrbare Licht-

erscheinuugen sowohl in der gewhnlichen Polarlicht-

farbe, als auch in rother, ohne dass er die Polarlicht-

linie entdecken konnte. In einer rothen Lichtmasse

kann sie sehr Bchwach erscheinen, auch wenn die Licht-

masse krftig leuchtet. Ausserdem war die Polarlicht-

linie sehr oft berall zu erkennen. Dies Hess zuweilen

glauben, dass das ganze Firmament mit Polarlicht -Ma-
terie bedeckt sei, whrend die Erklrung dafr die ist,

dass die berall sichtbare Linie von einem Polarlicht

herrhrt, das nur massige Ausdehnung hat, aber von

feinen in der Luft schwebenden Wolken reflectirt wird.

Dieses reflectirte Licht zeigte die Polarlichtlinie selbst

auf Objecten an der Erde (Schnee
- Mauer), und sogar

wenn der Himmel ziemlich ganz bedeckt war.

Am 15. Juli um 11 Uhr Vormittags verliess am
Bord des Dampfers National" die deutsche Plankton-

Expedition (Rdsch. II, 338) unter Leitung des Professor

Hensen den Kieler Hafen, um zunchst nach der Sd-
kste Grnlands und von dort nach der Neufundlaud-

bank zu gehen und dann nach den Bermudos-Inseln,
wo ein kurzer Aufenthalt zur Untersuchung der Korallen-

riffe genommen wird. Die zweite Fahrt geht von den

Bermudos nach den Capverdischen Inseln, die dritte von

dort nach Brasilien und der stlichen Mndung des

Amazonenstromes, die Rckfahrt erfolgt von Para ber

die Azoren. Ausser dem Leiter nehmen an dieser

Expedition Theil: die Zoologen Prof. Brandt und Dr.

Dahl, Botaniker Dr. Schutt, Geograph Professor

Krmmel, Bacteriologe Prof. Fischer und Marine-

maler E s c h k e.
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Wirkt das Lieht magnetisch?

Von Dr. S. Kalischer,

IVivatdoceut an der Techn. Hochschule zu Berlin.

(Originalrairtheilung.)

Zu einer Zeit, als Beziehungen des Lichtes zum

Magnetismus noch gar nicht bekannt waren, hat man

Versnche darber angestellt, ob das Liebt magnetisch

wirke, und eine solche Wirkung auch behauptet.

Eine angeblich unmagnetisebe Nadel sollte unter dem

Einfluss des Lichtes magnetisch geworden sein, die

Schwingungsdauer einer Magnetnadel sich durch Be-

lichtung gendert haben. Die Uuzuverlssigkeit dieser

Resultate ist von Riess und Moser dargethan

worden
,
aber hiermit ist die Frage selbst nicht be-

seitigt. Vielmehr hat sie seitdem durch eine Reihe

bedeutender Entdeckungen ein ungleich erhhteres

Interesse erbalten. Hierher gehrt in erster Linie

Faraday's grosse Entdeckung der magnetischen

oder elektromagnetischen Drehung der Polarisations-

ebene des Lichtes. Faraday kannte zwar nur die

Drehung in festen und flssigen Krpern, whrend es

ihm nicht gelungen war, dieselbe in Gasen nachzu-

weisen. Er betrachtete daher diese Wirkung der

magnetischen Krfte zugleich als eine speeifische

Eigenschaft der Molecle der festen und flssigen

Krper. Diese Beschrnkung gilt jedoch nicht mehr,

seitdem es den Hei reu Kundt und Rntgen ge-

glckt ist, jene Lcke iu Faraday's Entdeckung

S. 412. Heinrich Rubens: Die selective Reflexion

der Metalle. S. 413. E. J. Dragoumis: Ueber die

Verwendung Geissler' scher Rhren zur Entdeckung
elektrischer Oscillationen. S. 413. A. Combes:
Ueber die Valenz des Aluminiums. F. Quincke:
Ueber das Aluminiunimethyl. S. 414. B. C. Damien:
Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes unter

gewhnbehen Verhltnissen und bei verschiedenen
Drucken. S. 415. Robert Irvine und G. Sims
Woodhead: Ueber die Kalkabseheidimg der Thiere.

S. 415. L. Daniel: Ueber die Gegenwart von
Inulin in den Blthenkpfchen gewisser Compositen.
S. 415.

Vermischtes. S. 416.

auszufllen und die elektromagnetische Drehung der

Polarisationsebene des Lichtes in Gasen zu erweisen.

Lsst sich doch der Diamagnetismus aus der Annahme

erklren, dass selbst der leere Raum, bezw. der Aether

magnetisirbar ist !

Bei Faraday's dynamischer Auffassung der Ma-

terie spielt zwar der Aether als solcher keine Rolle,

aber er bemerkt andererseits, dass, wenn die Sonne

irgend etwas mit dem Magnetismus der Erde zu

schaffen hat, diese ihre Wirkung zum Theil dem

Lichte zuzuschreiben sein drfte, das sie uns zu-

sendet 1
). In jedem Falle scheint schon im Hinblick

auf die elektromagnetische Drehung der Polarisations-

ebeue des Lichtes das Gesetz der Reciprocitt, das

uns berall in der Natur entgegentritt, es wahr-

scheinlich zu machen, dass umgekehrt das Licht

magnetisch wirken msse.

Diese Wahrscheinlichkeit wird erhbt durch

Maxwell's elektromagnetische Lichttheorie, die

durch die wundervollen Untersuchungen des Herrn

Hertz eine sichere physikalische Grundlage erhalten

hat. Erwgt man ferner die bekannten Beziehungen

zwischen Licht und Elektricitt einerseits von

denen ich hier, wenn auch die Beziehung bloss als

eine indirecte zu bezeichnen wre, nur Kerr s Ent-

deckung der Doppelbrechung elektrisirter Krper,
und die Entdeckung des Herrn Hertz ber den Ein-

]
) Faraday. Experiment] Researches 2453, Vol. IU,

p. Bl.
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fluss des ultravioletten Lichtes auf elektrische Ent-

ladungen und die sich daran anschliessenden Unter-

suchungen vieler anderer Physiker
1
) erwhnen will

und andererseits die innigen Beziehungen zwischen

Elektrioitt und Magnetismus, so lsst, wie gesagt,

das Gesetz der Reciprocitt den Gedanken nicht ab-

weisen, dass auch das Licht magnetische Wirkungen
offenbaren msse.

Vor Kurzem hat nun Herr Sbelford Bidwell
eine Wirkung des Lichtes auf den Magne-
tismus nachzuweisen geglaubt'-'). Ein weicher

Eisenstab, der zweckmssig 10 bis 12 cm lang und

0,5 und 1 cm dick ist, wurde auf helle Gelbgluth er-

wrmt und langsam abgekhlt. Kalt wurde er dann

in ein Solenoid gebracht, durch welches ein Batterie-

strom von hinreichender Strke floss, um ein magne-
tisches Feld von etwa 350 oder 400 C. Gr. S.-Einheiten

zu erzeugen. Aus der Spirale entfernt, war das

Eisen permanent magnetisch, und sein Nordpol wurde

mit einem Stckchen rothen Siegellacks bezeichnet.

Darauf wurde der Stab in ostwestlicher Lage lang-

sam durch allmlig verstrkte Strme entmagnetisirt,

bis er vollkommen unmagnetisch war
,
was an einem

1 m entfernten Spiegelmagnetometer erkannt wurde.

Die Strke der hierzu erforderlichen entmagnetisi-

renden Kraft ist verschieden, je nach den Um-
stnden

;
sie betrgt im Allgemeinen ein Dreissigstel

oder ein Fnfundzwanzigstel der ursprnglichen

magnetisirenden Kraft.

Nach dieser Behandlung unterscheidet sich der

Eisenstab den gewhnlichen rrfungsmitteln gegen-
ber nicht von einein solchen, der niemals magneti-

sirt worden. Gleichwohl besitzt er bekanntlich gewisse

Eigenschaften, welche ihn von einem gewhnlichen,
nicht magnetischen Eisen unterscheiden. In erster

Reihe ist die Magnetisiruug, welche durch eine Kraft

hervorgebracht wird, die das bezeichnete Ende des

Stabes zu einem Nordpole macht, grsser als die durch

eine gleiche Kraft in entgegengesetzter Richtung

hervorgebrachte. Ferner wird, wenn ein solcher Stab

horizontal in weststlicher Richtung (um die Wir-

kung des Erdmagnetismus zu vermeiden) gehalten
und mit einem Hammer geschlagen wird, das be-

zeichnete Ende sofort ein Nordpol. Eine hnliche

Wirkung wird erreicht, wenn der Stab in der Flamme
einer Spirituslampe erwrmt wird. Endlich wird,
wenn der Stab in eine Spirale gebracht und der

Einwirkung einer Reihe ziemlich schwacher magneti-
sirender Krfte ausgesetzt wird, welche gleiche Strke,
aber abwechselnde Richtung haben, das bezeichnete

Ende in der Regel ein Nordpol werden, selbst wenn
die letzte der wechselnden Krfte die entgegengesetzte
Polaritt erzeugt htte. Diese grssere Empfnglich-
keit des Stabes fr Magnetismus in der einen Richtung

!
) Es wre brigens auch von rnteresse, die Wirkung

des ultravioletten Lichtes auf die Substanzen im magne-
tischen Felde zu untersuchen.

2
) Proceedings of tue Royal Society, 1889, Vol. XLV,

Nr. 278, p. 453.

als in der entgegengesetzten ist nun die Bedingung,
welche ihn fr die Lichtwirkung sehr empfnglich
macht.

Wurde ein in oben beschriebener Weise behandelter

Stab durch eine etwa 70 cm entfernte Hydroxygen-

lampe belichtet, dann trat eine Ablenkung von 10 bis

200 Scaleutheilen ') auf; die Grsse der Wirkung war

verschieden bei verschiedenen Eisensorten. Wenn die

Wirkung des Lichtes andauerte, nahm die Ablenkung

langsam zu. Wurde das Licht abgeschnitten , dann

ging das Magnetometer augenblicklich um ebensoviel

zurck, als die erste pltzliche Ablenkung betragen,

dann bewegte es sich laugsam weiter zurck zum

Nullpunkte hin.

Die erste schnelle Bewegung glaubt Verfasser

veranlasst durch die directe Wirkung der Strahlung
und die folgende langsame Bewegung durch die

langsam steigende Temperatur des Stabes. Bei

einem dicken Stabe (lern Durchmesser) war die lang-

same Bewegung kaum merklich und erstreckte sich

nur ber einen oder zwei Scalentheile im Laufe einer

Minute, die Nadel wurde nach dem ersten pltzlichen

Sprunge fast stationr. Bei einem dnnen Stabe war

die pltzliche Wirkung gewhnlich kleiner, whrend
die langsame Nachwirkung grsser war und andauern

konnte, bis die Scale das Gesichtsfeld verlassen.

In der Regel wurde das bezeichnete Ende des

Stabes Nordpol; gelegentlich jedoch wurde es auch

Sdpol, aber in diesen Fllen fand Verf. stets, dass die

Polaritt verhltnissmssig schwach war. Es konnte

sogar vorkommen, dass das bezeichnete Ende Nordpol
wurde ,

wenn bestimmte Stellen des Stabes belichtet

wurden, und Sdpol, wenn das Licht auf andere Ab-

schnitte wirkte. Dies, meint Bidwell, rhre von

unregelmssigem Ausglhen und einer dadurch be-

dingten Umkehrung der Richtung grsster Empfng-
lichkeit her; und weise darauf hin, dass die Licht-

wirkung eine locale und auf die belichtete Oberflche

beschrnkte ist. In einem Exemplar, das berhaupt
nicht ausgeglht worden war, waren die pltzliche
und die langsame Wirkung von entgegengesetzter

Richtung. Fiel das Licht auf diesen Stab, so erfolgte

zuerst eine pltzliche Ablenkung von 20 Magnetometer-
Scalentheilen nach links, dann bewegte sich die Nadel

langsam und stetig nach rechts. Wurde das Licht

abgeschnitten ,
dann erfolgte sofort ein Sprung von

20 Theilstrichen weiter nach rechts, bevor die Nadel

langsam ihre Bewegung nach Null begann.

Einige Versuche waren mit polarisirtem Lichte

gemacht, fr welchen Zweck Verfasser ein sehr

grosses und vorzgliches Nicol'sches Prisma von

Herrn S. Thompson zur Verfgung gestellt wurde;
aus einigen mit diesem Instrumente ausgefhrten

Beobachtungen wie aus frheren zahlreichen mit

weniger krftigen Apparaten ausgefhrten scheint

sich zu ergeben, dass die Wirkung des Lichtes von

seiner Polarisationsebene ganz unabhngig ist.

l
)

1 Scaleutlieil = 64 mm.
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Darber kann kein Zweifel Bein, schliesst Herr

Bidwell, dass Jie beschriebenen Erscheinungen

wirklich existiren
;
sie sind vollkommen deutlich und

knnen zu jede]- Zeit mit Sicherheit reproduoirt wer-

den. Die einzige Frage sei nur noch , wie viel von

dieser Wirkung ursprnglich durch das Licht ver-

anlasst wird und wie viel durch nur zufallige Tein-

peraturnderung. Zieht man aber alle Umstnde in

Erwgung, so Bcheine der Beweis zu Gunsten des

Schlusses zu lauten, dass die augenblickliche magne-
tische Aenderung, welche auftritt, wenn ein wie oben

pr&parirter Eisenstab belichtet wird, eine reine und

directe Wirkung der Strahlung ist.

Nher auf diese Versuche einzugehen, wre uiinde-

stens verfrht, da sie nur als vorlufige" bezeichnet

werden. Aber soviel lsst sich sagen, dass sie sich

von den lteren im Eingange dieses Aufsatzes er-

whnten Versuchen principiell nicht unterscheiden,

und dass bei der Vernderlichkeit der hierbei in Ue-

tracht kommenden und daher nicht immer controlir-

baren Elemente etwaige auf diesem Wege erlangte

positive Resultate stets Zweifeln an ihrer Zuverlssig-

keit Raum lassen werden. Uebrigens glaubte Max-
well nicht an die Mglichkeit einer derartigen mag-
netischen Wirkung des Lichtes. Man darf nicht

erwarten, sagt Maxwell, dass, wenn man Licht auf

ein Ende einer Nadel fallen lsst, dieses Ende einen

bestimmten magnetischen Pol bekommen wird, denn

die beiden Pole eines Magnets stehen zu einander

nicht in der Beziehung wie Licht zu Lichtabwesen-

heit !).

Indess veranlasst mich gerade die Verffentlichung
des Herrn Bidwell, die ich erst jngst kenneu ge-

lernt habe, ber meine eigenen Bemhungen in dieser

Richtung einige Mittheilungen zu machen. Schon

vor mehr als sieben Jahren habe ich Versuche ber

die in Rede stehende Frage augestellt und bin seit-

dem immer wieder darauf zurckgekommen. Ich

verzichtete aus den oben angegebenen Grnden von

vornherein , den directen Weg frherer Experimen-
tatoren einzuschlagen, und hoffte vielmehr, dass eine

etwaige magnetische Wirkung des Lichtes sich in

einer Zustandsuderuug eiues geeigneten Mediums

ussern, und dass diese Vernderung sich durch einen

Inductionsstrom wrde nachweisen lassen. Es lag
ferner nahe, durchsichtige, d. h. Licht mehr oder

weniger absorbirende Media hierzu zu whlen.

Zn diesem Ende wickelte ich um eine Glasrhre

mit abgeplatteten Enden, die zur Einfllung der

Flssigkeiten mit einem kleinen Tubus versehen war.

eine Drahtspirale und stellte sie zwischen die~Pole

eines R uhm korff 'scheu Elektromagnets, der durch

sechs bis acht Bunsen'sche oder Grove'sche
Elemente erregt wurde, so dass das Licht die

Lnge der Rhre parallel zu den magnetischen Kraft-

linien durchlaufen musste, und die Windungsebenen

senkrecht ZU ihnen waren. Die Kraftlinien wurden

durch passende Polstcke mglichst auf die Rhre
concentrirt. Ich wandte gewhnliches und polari-

sirtes. intermittiiendes und coutinuirliches Licht au.

Im ersteren Falle war die Spirale mit einem Telephon,
im letzteren mit einem Galvanometer oder Elektro-

dynaraometer verbunden. Die Bewickelung der

Glasrhre war natrlich den sonstigen Versuchsbedin-

guugen mglichst angepasst. Bei Anwendung inter-

mittirenden Lichtes wurde dasselbe durch eine Linse

conceutrirt, in deren Brennpunkte die die Inter-

mittenzen hervorbringende, am Rande vielfach durch-

lochte Scheibe stand. Da es mglich sein konnte,

dass wirksame Strahlen durch die Linse absorbirt

wurden
,

concentrirte ich das Licht durch eien

metallischen Hohlspiegel, aber Alles vergebens,

ich konnte nie eine Anzeige eines Inductionsstromes

erhalten. Als Medien wandte ich sowohl magnetische,

vorzugsweise Eisensalze, als auch diamagnetische; ge-

frbte, namentlich blaue und farblose Flssigkeiten

an sowie auch Faraday'sches Glas.

In einer anderen Reihe von Versuchen stellte ich

eine usserst dnne, durch Niederschlag gewonnene

Eisenplatte in den Gang der Lichtstrahlen ,
so dass

die Kraftlinien die Platte senkrecht trafen und leitete

die Drhte von ihr zum Telephou oder Galvanometer

in verschiedenen Richtungen ab. Die Eisenplatte er-

hielt ich auf die Weise ,
dass ich mir auf Glas einen

Silberspiegel nach einem Reductiousverfahren her-

stellte und auf diesen Eisen elektrolytisch nieder-

schlug. Das Ganze war noch ziemlich durchsichtig.

Die Cohrenz der niedergeschlagenen Schicht wurde

durch ihre vorzgliche Leitungsfhigkeit sicherge-

stellt. Aber auch jetzt war und blieb das Resultat

ein negatives.

Als Lichtquelle benutzte ich fast ausschliesslich

die Sonne. Die Entdeckung des Herrn Hertz ber

die Wirkung des ultravioletten Lichtes legt es nahe,

eine an ultraviolettem Lichte reichere Quelle anzu-

wenden. Ich kann es mir nicht verhehlen
,

dass

meine Versuche der Verfeinerung sehr wohl fhig
sind 1

), und ich mag die Hoffnung nicht aufgeben,

unter gnstigeren Versuchsbedingungen und vielleicht

auch unter Anwendung strkerer magnetischer Krfte

zu eiuem positiven Resultate gelangen und die hier

aufgeworfene Frage in bejahendem Sinne beantworten

zu knnen. Da ich jedoch nicht weiss
,
ob ich so

bald in die Lage komme, dieselben wieder aufzu-

nehmen, wollte ich mir erlauben, ber meine bis-

herigen Bemhungen Einiges mitzutheilen. Die Um-
stnde werden es rechtfertigen, wenn icli dieselben,

obschon sie erfolglos waren, der Oeffentlichkeit ber-

gebe.

^Maxwell, Elektricitt und Magnetismus, Autorisirte

deutsche Uebersetzung von Dr. B. Weinstein, II, 559.

!) Ich verfuhr brigens auch so, tlass ich durch die

Rolle um die Glasrhre einen Strom leitete, so tlass even-

tuell nur die Vernderung desselben zu beobachten ge-

wesen wre. Eine Differential - Anordnung wrde dem
Zwecke noch besser entsprechen.
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G. V. ScMaparelli : Ueber die scheinbare Ver-

keilung der mit blossem Auge sicht-

baren Sterne. (Publicazioni del Reale Osservatorio

ili Brera in Mano, 1889, No. XXXIV.)

Die Astronomen des Harvard College in Cambridge

(Amerika) haben jngst eine photometrische Unter-

suchung smmtlicher mit blossem Auge sichtbaren

Sterne zwischen dem Nordpol und dem 30. Grade sd-
licher Decliuation beendet und ihre Messungen publicirt.

Dieses nach genauen Methoden gewonnene Material,

welches drei Viertel der ganzen Himmelskugel umfasst,

hat nun Herr Schiaparelli zur Grundlage einer

Untersuchung ber die rumliche Vertheilung der

hellen Sterne in dem uns umgebenden Rume ge-

macht, welche zu allgemein interessanten Resultaten

gefhrt hat. Da die Beobachtungen des Harvard

College nur bis zum 30. Grade sdl. Br. reichte, zog
Herr Schiaparelli fr den noch brigen Theil des

Himmels, 30bis 90, die Beobachtungen Gould's

in dessen Uranometria Argentina heran, welche den

ganzen Sdhimmel umfassen uud in den Zonen,

welche beiden Katalogen gemeinsam sind, eine Vet-

gleichung uud Reducirung der Grssenklasseu ge-

statteten.

Um einen Ueberblick ber die Vertheilung der

mit blossem Auge sichtbaren Sterne (bis zur Grssen-

klasse 6) zu erhalten, wurde die ganze Himmelskugel
in Felder von je 100 Quadratgraden eingetheilt und

in jedes Feld die aus dem Katalog sich ergebende
Anzahl der sichtbaren Sterne im Ganzen uud nach

den einzelnen Grssenklasseu eingetragen. Herr

Schiaparelli erhielt so eine Reihe von Karten,

welche unmittelbar dem Auge einige Thatsachen

anschaulich machen
,

die auf andere Weise schwer

zu ermitteln sind. Da die Gesammtzahl der ge-

messenen Sterne 4303 betrgt, die Zahl der 100 Grad-

Felder aber 412,33, so msste, wenn die Sterne

gleichmssig vertheilt wren, jedes Feld 10,4 Sterne

enthalten. Jede Zahl ber 10 in einem Felde zeigt

somit
,
dass in der betreffenden Gegend die Sterne

dichter stehen, jede Zahl unter 10, dass hier die

Sterne seltener sind. Die Gebiete grsster Dichten,

gleichsam die Milchstrasse der hellen Sterne", sind

auf den Karten der grsseren Anschaulichkeit wegen

farbig angegeben. Aus den Schlssen, die sich ganz
unmittelbar aus den Karten ergeben ,

seien folgende
hier angefhrt.

Der Verlauf der Zone der grssten Dichte aller

hellen, sichtbaren Sterne ist nicht sehr verschieden von

dem Verlauf der gewhnlichen, sichtbaren Milchstrasse,

gleichwohl trennt er sich von letzterem hinreichend,

um erkennen zu lassen, dass die hellen Sterne zwar

hnlich angeordnet sind, wie die fernsten telesko-

pischen, aber von diesen unabhngig und sehr wahr-

scheinlich in einem verschiedenen Abstnde gelegen
sind. Auf der sdlichen Halbkugel ist die Zone

grsster Dichte sehr ausgesprochen; der Verlauf ihrer

Grenzlinie ist ganz regelmssig auf der Strecke vom
Sirius durch u Crucis bis nahe an des Skorpions.

Sie durchkreuzt die Milchstrasse bei Crucis unter

einem Winkel von etwa 20". Der Theil zwischen

Sirius und a Crucis ist die an hellen Sternen reichste

Region, die am ganzen Himmel vorkommt; das Maxi-

mum liegt in 7 h 50 m 42, wo sich in einem Felde

27 und 28 helle Sterne finden, die Dichte also eine

fast dreifache von der mittleren ist. Indem die Zone

vom Sirius nordwrts zieht, bleibt sie sehr hell uud

auch breit, aber sie wird weniger regelmssig, ent-

fernt sich von der Milchstrasse noch weiter und ber-

schreitet den Himmelsquator in 5 h 30 m, dort, wo
der Grtel des Urion sich befindet, whrend der

Knotenpunkt der Milchstrasse iu 6 h 30 m liegt. Die

Linie erreicht dann die Ilyaden und Plejadeu und ver-

liert sich bei und y des Triangels.

Die andere Hlfte des Gebietes grsserer Dichte

liegt meist auf der nrdlichen Halbkugel; die Um-

grenzungs Linie ist hier uuregelmssig und nicht

recht zusammenhngend, weder in ihren einzelnen

Theilen noch auch mit der sdlichen Zone; sie zeigt

auch einen geringeren Glanz. Sie besteht aus einer

Reihe von Gebieten, in denen die Dichte bis auf 20

in einem 100 Grad-Felde steigt, welche durch ver-

hltnissmssig arme Zwischenrume getrennt sind.

Hauptschlich machen sich drei solcher Gebiete be-

merkbar, von denen das grsste sich durch etwa 80

von der Cassiopeia durch den Schwan bis zu den

Grenzen des Adlers erstreckt; das zweite ist wenig

ausgedehnt und nimmt die Umgebung von cc Persei

ein; es ist von dem erstereu durch ein armes Gebiet

getrennt, welches die hellen Gruppen des Perseus und

der Cassiopeia trennt, und in dessen Mitte der be-

rhmte Haufen % Persei liegt. Das dritte Gebiet

liegt im Teleskop und im Schtzen und ist von

ersterem durch eine Zone etwa mittlerer Dichte ge-

trennt. Alle drei Gebiete ziehen sich lngs der

Milchstrasse hin, so. dass mau ihrer Anwesenheit die

grssere Dichte der hellen Sterne zuschreiben knnte,
wenn dem nicht der Umstand entgegenstnde, dass

auch die angefhrten Lcken im Verlauf der Zone

grsster Dichte in der Milchstrasse liegen, ohne dass

diese entsprechende Unterbrechungen zeigt.

Eine andere Eigeuthmlichkeit, welche die Karte

aller hellen Sterne ergiebt, ist, dass iu beiden Hemi-

sphren die Dichte der hellen Sterne regelmssig
und schnell abnimmt au derjenigen Seite der Zone,

welche dem Aequator nher ist.

Auf der Karte sind auch die Gebiete besonders

angegeben, in denen die Hufigkeit unter 5 pro 100

Grad-Feld sinkt. Diese Gebiete sind sehr klein. Zwei

derartige finden sich auf dem Aequator, gleichsam

im Centrum zweier grosser, continuirlicher Rume
geringerer Hufigkeit; zwei andere sind der Milch-

strasse nahe, die eine in 6 h 4- 37", die andere in

17 1

/2 h 12; sie entsprechen den beiden oben an-

gefhrten Unterbrechungen der Gebiete grsster

J)ichte. Die geringste Hufigkeit vom ganzen Himmel

zeigt sich in 8 h -f- 40 im Sternbilde des Luchses,

wo an einer Stelle nur zwei Sterne im 100 Grad-Felde



No. 32. Natur wisse nsc liaft liehe Hu n dach au. 409

liegen. An den Bolen der Milchstrasse existirt kein

besonders merkliches Minimum der Hufigkeit; auch

am Nordpole liegt eine kleine Iusel einer das Mittel

berschreitenden Dichte, entsprechend der Gruppe des

Haares des Ilerenice.

Die Ungleichheit der allgemeinen scheinbaren

Vertbeilung der hellen Sterne ist viel auffallender,

als man nach der blossen Betrachtung des Himmels

annehmen wrde; denn zwischen dem Minimum und

dem Maximum ist das Yerhaltniss wie 1 : 14.

In zwei Anhangen zu der eigentlichen Abhand-

lung bespricht Herr Schiaparelli noch das von

Struve aufgestellte Gesetz ber den Abstand der

Sterne, aus dem sich die wirkliche Vertbeilung der

Sterne im Rume wrde ableiten lassen, wenn man

es mit den Daten ber die hier besprochene schein-

bare Vertheilung combinirte. Ferner behandelt der

Verfasser die Argumente, welche aus der scheinbaren

Vertheilung der Sterne sich ableiten lassen zu Gunsten

einer progressiven Exstinction des Lichtes im Ilimmels-

raume, fr welche als stoffliches Material die durch

die Kometenschweife und von den Meteorschwrmen
im Rume zurckgelassenen Massentheilcheu das aus-

reichende Substrat bilden knnten.

Alexander Makowsky: Der Lss von Brunn
und seine Einschlsse an diluvialen
Thieren und Menschen. (Verhandlungen des

naturforschenden Vereins in Brunn, 1888, Bd. XXVI,
S. 207.)

Mehrjhrige Untersuchungen der Lssablagerungen
von Brunn und ihrer Einschlsse haben den Ver-

fasser zu Resultaten gefhrt ,
welche von der Ur-

geschichte des Landes ein allgemein interessantes

Bild zu entwerfen gestatten. Zur Vergleichung der

im Lss gefundenen thierischen Reste dienten die

reichen Funde von diluvialen Thieren aus den aus-

gedehnten Hhlen des devonischen Kalkes in ver-

schiedenen Theilen Mhrens, an deren Durchforschung
Herr Makowsky sich durch einen Zeitraum von

15 Jahren intensiv betheiligt bat; whrend ber die

menschlichen Skeletttheile der Verfasser das Gutachten

des Herrn Schaalfhausen in Bonn verwerthen durfte.

Die diluvialen Gebilde von Brunn und Umgegend
lassen sich in zwei scharf geschiedene Glieder trennen.

in ein unteres Glied: den diluvialen Schotter und

Sand, und in eiu oberes Glied: den diluvialen Lehm
und Lss. Der Lss, der mit seinen Einschlssen

das eigentliche Thema der Abhandlung bildet, zeigt

hier seine bekannten, typischen Eigenschaften uud

erreicht in der nchsten Umgebung von Brunn eine

sehr betrchtliche Entwickelung. Er bildet eine last

ununterbrochene Decke auf dem lteren Boden und

ruht daher in hheren Lagen auf Syenit, Diorit-

sebiefer und Uuterdevon, in tieferen Lagen auf dem
Diluvial-Schotter und Sand. Hierbei zeigt sich im

Gegensatze zu dem Dilnvialsande der bemerkens-

werthe Unterschied, dass der Lss in seiner Lage-

rung unabhngig ist von der Thalsohle, und sich ge-

whnlich in sanft geneigten Flchen, gegen die

Berglehnen mchtig anschwellend, erhebt. Diese

Art der Lagerung ist es besonders, welche den Ver-

fasser bestimmt, sich in Betreff der Bildung des Lss
der Richthofen'schen Theorie anzuschliesseu und

denselben als ein atmosphrisches Product zu be-

trachten, als eine Ablagerung feinen Staubes, des

Zersetzungsproductes feldspathiger Gesteine, welcher

von den Berggipfeln und Hohen durch Winde fort-

gefi hrt und in Niederungen, wie namentlich in

Schluchten uud an windgeschtzten Berglehnen, ab-

gesetzt wurde.

Obwohl die organischen Reste im Lss der Um-

gebung von Brunn sehi zerstreut sind und bei ge-

nauer Untersuchung keiner Localitt gnzlich fehlen,

so giebt es doch gewisse Stellen, au denen sich die-

selben ausserordentlich hufen; und zwar sind es

vorzugsweise sechs Fundstellen, dei en Lage nher

angegeben wird, welche das vorzgliche Material

zum Studium der urgeschichtlichen Thierwelt ge-

liefert haben. Von wirbellosen Thieren wurden nur

die sprlich vertretenen Gehuse sehr kleiner Land-

schnecken im Lss gefunden, die theils gnzlich aus-

gestorben, theils in Mhren nicht mehr lebend ange-

troffen werden. Im Ganzen sind bisher sechs Species

von Gattungen Helix, Pupa und Succinea nachge-

wiesen
,

welche einen nordisch alpinen Charakter

tragen.

Viel zahlreicher und wissenschaftlich verwerthbar

waren die Wirbelthierreste ,
welche nur Landsuge-

thieren angehrten, die allein Anscheine nach dort

verendeten, wo ihre Reste gefunden wurden; denn

die Knochen sind nicht abgerollt ,
meist der Lnge

nach aufgeschlagen, hufig von einem festen Kalk-

sinter umschlossen, oder nicht selten gebrannt uud

in einer Aschenschicht eingebettet, ein vollgltiger

Beweis, dass die Thiere von Menschenhand erlegt

wurden, um verzehrt zu werden".

Mit Sicherheit sind unter den thierischen Resten

des Lss folgende Arten nachgewiesen: 1) Elephas

primigenius (Mammuth); 2) Rhinoceros tichorhinus

(wollhaariges Nashorn); 3) Equus caballus fossilis

(wildes Pferd); 4) Bison priscus(Diluvialriud, Wisent);

5) Alces palmatus (Elen); (5) Raugifer tarandus (Ren-

thier); 7) Megaceros hiberuicus (Riesenhirsch); SjCer-

vus elaphus (Edelhirsch); 9) Cervus capreolus (Reh);

10) Ursus spelaeus (Hhlenbr); 11) Hyaena prisca

(Lsshyne); 12) Lupus spelaeus (Diluvialwolf);

13) Vulpes lagopus (Eisfuchs'.); 14) Meles taxus

(Dachs) und 15) Castor fiber (Biber).

Ferner wurde an zwei von den erwhnten Fund-

stellen je ein Schdel mit mehreren Extremitts-

knocheu vom Menschen gefunden, und an einer dritten

Fundstelle eiu menschlicher Unterkiefer; ausserdem

wurden an allen drei Orten wie auch an einer vierten

Stelle Brandreste, und Scherben gefunden. Verfasser

bemerkt, dazu ausdrcklich, dass sich auf und in der

Umgebung der Fundstelle, welche das erste Skelett
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des Menschen geliefert, keine Spur von prhistori-
schen Grbern vorfindet. Sramtliche drei Reste

menschlicher Skelette sind in Tiefen von 2 bis 3 m
unter der Oberflche gefunden worden; genaue An-

gaben fehlen jedoch hierber, so dass stricte Belege

dafr, dass der Mensch hier ein Zeitgenosse des

Maramuth gewesen, aus der Lagerung der Reste nicht

beigebracht werden knnen. Hingegen beweisen die

aufgefundenen Brandreste, dass die Knochen der dilu-

vialen Sugethiere nicht nur zerschlagen und bear-

beitet, sondern auch dem Feuer in grsseren Mengen
ausgesetzt worden sind. Knochen von Elephanten, Nas-

horn und Pferd waren mit Renthiergeweiheu von

einer festen, stark mit feinen Aschentheilen und Holz-

kohlenstckclieu durchsetzten Lehmrinde verkittet.

An einer mehr als 12 m tiefen Stelle kam man auf

eine mehrere Quadratmeter umfassende, bis 10cm
starke Holzkohlenlage, in welcher faustgrosse, durch

Rauch geschwrzte, ziemlich scharfkantige Steine

lagen.

Verfasser schliesst seine Abhandlung mit nach-

stehender Betrachtung:
Wenn wir uns aus dem Vorstehenden ein Bild

des landschaftlichen und fauuistischen Charakters

Mhrens versinnlichen, so muss vor Allen die von

Liebe und Nehring sichergestellte Thatsache

hervorgehoben werden
,
dass die Faunen der mhri-

schen Hhlen wesentlich eine Waldfauna, die Nord-

uud Mitteldeutschlands hingegen eine Steppenfauna,
zum Theil arktischen Charakters war. Die Berg-
und Hgellandschaft des sdlichen Bhmens und

nrdlichen Mhrens war whrend der jngeren Dilu-

vialzeit eine von grossen Steppen eingeschlossene
Waldlandschaft mit Waldklima, von welcher aus

der Urwald allseitig gegen die nrdlich wie sdlich

gelegene Steppe vordrang und deren Bewohner,
Pflanzen und Thiere, allmlig verdrngte.

Im sdlichen und mittleren Mhren, gleichwie im

Centrum von Bhmen hingegen wechselten baumlose

Grasfluren, auf welchen das wilde Pferd und der

Wisent weideten, mit Auenwaldungen ,
welche dem

Mammuth und Nashorn hinreichende Nahrung boten.

Die Winde und Strme der trockenen Jahreszeit,

welche die Steppenflora zum Absterben brachten,

verbreiteten die lockeren Massen des Bodens, ver-

mehrt durch die Verwitteriuigsproducte der Hhen,
ber die baumlose Landschaft, huften sie an wind-

geschtzten Stellen, in Thalkesseln und an Berg-
lehnen an, verschtteten und bedeckten mit denselben

die Leichen verendeter oder durch die Menschen

erlegter Thiere, deren Reste wir heute, tief im Lss
eingebettet, finden.

Whrend anfnglich gewaltige Dickhuter, wie

das Mammuth und Nashorn, berwogen, traten spter
das Renthier, das Urrind und wilde Pferd hinzu,

gefolgt von verschiedenen Raubthieren, die sich zeit-

weilig in die Hhlen zurckzogen.
Der Mensch betrat offenbar als Nomade das Land.

Nach den sprlichen Resten zu schliesseu, gehrte

derselbe keiner niederen Menschenrasse an. Krftig
und hochgewachsen, verstand er es, das wilde Pferd

und Renthier, das Wisent und den Riesenhirsch und

selbst die riesigen Dickhuter zu fangen, zu tdteu,
sich vom Fleische dieser Thiere wie dem Marke ihrer

Knochen zu nhren und der gewaltigen Raubthiere,

der Hhlenbren, Hynen und Wlfe, zu erwehren.

Zur rauhen Jahreszeit zog er sich als Troglodyt in

die Hhlen zurck, aus welchen er im Kample um
das Dasein die furchtbaren Raubthiere allmlig ver-

trieben hatte."

A. Hansen: Die Farbstoffe des Chlorophylls.
Kritik der Litteratur und experimentelle
Untersuchungen. (Darmstadt 188U, Verlag von

Arnold Bergstrsser.)

Als die beiden Hauptprobleme in der Assimila-

tioustheorie kann man die Fragen nach dem pri-

mren Assimilationsproduct und nach der Bedeutung
des Chlorophyllfarbstoffes bei der Assimilation be-

zeichnen. Vor allem aber war es klar, dass, ehe

man sich eine sichere Ansicht ber die Rolle der

jetzt nachgewiesenen zwei Chlorophyllfarbstoffe bilden

knne, die Darstellung dieser Substanzen vorauf-

gehen msse." Diese Darstellung hat Herr Hansen
auf einem neuen, bereits in frheren Mittbeilungen

(Arbeiten des botanischen Institutes in Wrzburg,
Bd. III, Heft 1, 2, 3) angedeuteten Wege zu er-

reichen gesucht (siehe auch Rdsch.I, 167) und nach-

dem die Reingewinnung des gelben Farbstoffes schon

frher erzielt war, ist es nunmehr gelungen, auch den

physiologisch besonders wichtigen , grnen Chloro-

phyllfarbstoff aus der Chlorophyillsuug darzustellen".

Das Studium der Litteratur und die experimen-
telle Wiederholung ihrer Angaben hatte dem Ver-

fasser die Ueberzeuguug aufgedrngt, dass das

Chlorophyll ein Gemenge zweier Farbstoffe enthalte,

welche in Verbindung mit Fett oder anderen hn-

lichen Substanzen sich befnden". Demnach han-

delte es sich bei der Darstellung der Chlorophyll-

farbstoffe zunchst um eine Trennung von den in

grosser Menge damit verbundenen Fettsure -Estern

und in zweiter Linie um die Trennung der beiden

Farbstoffe von einander.

Die Trennung der Fettsure - Ester kann Hin-

durch Verseifung bewirkt werden.

Bei der Wahl des Pflauzenmaterials sind Pflanzen,

die stark saure Sfte, Harze, Gerbstoffe u. s. w. ent-

halten, auszuschliessen. Am besten eignen sich

Grser. Durch Auskochen mit Wasser wird zunchst

eine Anzahl hinderlicher Stoffe entfernt. Die gut

ausgepressten Bltter trocknet man schnell unter

Lichtabschluss bei Sommertemperatur. Man erhlt

ein sehr elastisches Material von schwarzgruer

Farbe, welches fast ausschliesslich aus Zellwudeu

und Chlorophyll besteht, und sich in Blechgefsseu

unbegrenzte Zeit aufbewahren lsst. Die Masse wird

mit siedendem Alkohol extrahirt, das Extract nach

dem Erkalten filtrirt. Die Lsung besitzt eine pracht-
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volle, grne Chlorophyllfarbe, die concentrirte Lsung
erscheint schon in dnnen Schichten rubinroth. Ihr

Spectram zeigt nur eine geringe Verschiedenheit von

dem der lebenden Bltter, darin bestehend, dass bei

ersterem die Absorptionsbnder etwas nach dem

blauen Spectralende verschoben erscheinen. Dies

wurde schon von Kraus festgestellt und erklrt sich

daraus, dass der Farbstoff im Blatte sich in anderen

molecularen Verhltnissen befindet, als in einer alko-

holischen Lsung. Durch verschiedene Beobachtun-

gen wurde festgestellt, dass dieselbe absorbirende

Substanz in verschiedenen Lsungsmitteln solche Ver-

schiebung der Bnder zeigt."

Nachdem man sich berzeugt hatte, dass die Lsung
keine Kohlenhydrate und Eiweissstoffe und keine

grsseren .Mengen von Salzen enthlt, warf sich die

Frage auf, ob die Farbstoffe mit den Fettsure-Estern

ehemisch verbunden oder nur gemengt seien. Da
bei Filtration mit Thierkohle beide zurckgehalten
wurden, konnte geschlossen werden, dass das erstere

der Fall sei.

Die conceutrirte Lsung wird nunmehr unter

dreistndigem Kochen mit Aetznatron verseift. Ein

Ueberschuss von Natron ist nthig, da der grne
Farbstoff in die Natriumverbinduog bergefhrt wer-

den muss. Das freie Alkali wird nachtrglich durch

Einleiten von Kohlensure in Carbonat bergefhrt.
Nach dem Eindampfen bleibt ein dunkelgrnes, in

Wasser lsliches Gemenge ,
bestehend aus Natrium-

carbonat, zwei uu verseifbaren Substanzen (hheren

Alkoholen), dem unvernderten, gelben Farbstoff, dem
an Natrium gebundenen, grnen Farbstoff und den

Seilen der verschiedenen Fettsuren. Hieraus wird

zunchst der gelbe Farbstoff mit Aether ausgezogen;
dabei gehen nur die beiden unverseifbaren Substanzen

mit in Lsung, und durch Verdunstung des Aethers

erhlt man den noch unreinen Farbstoff als korallen-

rothe Masse. Der Rckstand wird mehrere Tage mit

Aether-Alkohol (1 -f- 1), zuletzt mit absolutem Alko-

hol extrahirt, wobei die Seifen gelst werden. Das

brig bleibende, trockene Gemenge von Farbstoff-

natrium und Carbonat wird mit Aether-Alkohol

(10 -\- 1) bergssen, und eine Snre, am besten

Thosphorsure, zugefgt, worauf der freie Farbstoff

in den Aether-Alkohol bergeht. Die Lsung, die

prachtvoll grn ist und stark fluorescirt, wird abge-

hoben, mit Chlorcalcinm entwssert und filtrirt. Nach

Abdestilliren des Aethers, Eindampfen, neuer Auf-

nahme mit Aether-Alkohol (10 -\- 1) und nochmaligem

Verdampfen erhlt man den grnen Chlorophyll-
farbstoff als einen glnzend schwarzgrnen, festen,

sprden Krper. Derselbe ist unlslich in Wasser,

Benzol, Schwefelkohlenstoff, schwer lslich in reinem

Aether, leicht lslich in Alkohol.

Der grne Farbstoff enthlt Stickstoff und
Eisen. Er besitzt den Charakter einer Sure. Er

lst sich in Alkalien, aber auch in Suren, in Salz-

sure mit blaugrner, in Schwefelsure mit smaragd-

grner Farbe. Letzteres Verhalten besonders ist

geeignet, die allgemein verbreitete Annahme zu wider-

legen, dass der Chlorophyllfarbstoff eine Substanz von

ganz abnormer Zersetzlichkeit sei. Er unterscheidet

sich von dem alkoholischen Bltterauszug durch seine

grssere Bestndigkeit gegen Sonnenlicht.

Den reinen, gelben Farbstoff erhlt mau aus

dem oben erwhnten rohen Farbstoff durch Extrac-

tion desselben mit einem Gemisch von gleichen
Theilen Aether und Petrolther. Die entwsserte

und filtrirte Lsung lsst man verdunsten. Die Ein-

wirkung hellen Lichtes ist stets zu vermeiden. Der

Farbstoff krystallisirt in orangerothen Krystallaggre-

gateu ,
welche aus feinen Nadeln

, zuweilen aus tafel-

frmigen rhombischen Krystallen bestehen. Er ist

stickstofffrei. In Wasser ist er unlslich, in Alkohol,

Aether, Chloroform, Benzol lst er sich mit dunkel-

gelber, in Schwefelkohlenstoff mit ziegelrother Farbe.

Er besitzt eine ausserordentlich stark frbende Kraft.

Unter dem Einflsse des Lichtes geht er in eine farb-

lose Substanz ber, welche die Cholestearinreaction

zeigt. Mit Schwefelsure giebt er eine schwarzblaue

Reaction ,
wie sie auch die Farbstoffe der Blthen

und Frchte, sowie thierische Farbstoffe zeigen.

Verfasser hat sich bemht, nachzuweisen, dass

auch die gelben Farbstoffe der Blthen etc. an Fett-

sureester gebunden seien. Es gelang ihm
,

viele

solche Farbstoffe durch Verseifung rein und krystalli-

sirt zu erhalten. Auf Grund der spectroskopischen

Untersuchung glaubt Herr Hansen den gelben Farb-

stoff des Chlorophylls mit dem der gelben Blthen etc.,

sowie dem Farbstoff etiolirter Bltter fr identisch

halten zu mssen. Auch das Carotin, der Farbstoff

der Mohrrbenwurzeln, ist wahrscheinlich mit dem

gelben Chlorophyllfarbstoff identisch. Verfasser hat

diesen bisher noch nicht rein erhaltenen Farbstoff

durch Verseifung in prachtvoll rotheu Krystallaggre-

gateu erhalten.

Ueber das Ergebniss der von Herrn Hausen

vorgenommenen spectroskopischen Untersuchung, die

er durch Spectraltafeln erlutert, sei hier nur fol-

gendes bemerkt. Vergleicht man das Spectrum der

therischen Lsung des reinen
, grnen Chlorophyll-

farbstoffes mit dem des alkoholischen Bltterauszuges,
so ist trotz der Verschiedenheit eine gewisse Ueber-

einstiramung nicht zu verkennen. Die vier Absorp-
tionsbnder I IV im Roth, Orange und Gelb haben

eine nur wenig verschiedene Lage. Der Unterschied

ist wesentlich bedingt durch ein beim reinen Farb-

stoff im Grn auftretendes Band, zu welchem dann

bei Concentration der Lsung noch ein schmales Band

im Gelb hinzutritt. Der gelbe Farbstoff stimmt spec-

troskopisch mit den gelben Blthen- und Fruchtfarb-

stoffen, sowie dem Carotin vollstndig berein. Sehr

interessant ist auch die auffallende Uebereinstimmung
des Spectrums des gelben Farbstoffes mit den Spec-

tren der von Khne untersuchten, thierischen Farb-

stoffe (Lutei'n, Retinafarbstoffe).

lbe ultravioletten Strahlen werden von dem grnen
Chlorophyllfarbstoff vollstndig, von dem gelben zum
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Theil absorbirt. Dies Ergebniss ist nicht ohne Inter-

esse, nachdem von Sachs nachgewiesen hat, dass die

ultravioletten Strahlen fr die Blthenbildung von

Wichtigkeit sind (Rdseh. II, 10S); es ist wohl nicht

unwahrscheinlich, dass diese absorbirten Strahlen im

Chlorophyll in diejenige Energie umgesetzt werden,

welche bei der Blthenbildung eine Arbeit zu leisten

hat".

Die infrarothen Strahlen werden nicht absorbirt,

sondern gehen durch die grne Lsung vollstndig,

durch die gelbe nahezu ungeschwcht hindurch.

Wie mir scheint, ist eine solche Diathermanitt des

Chlorophylls fr die Pflanzen nicht ohne Bedeutung,
da bei einer Absorption der infrarothen Strahlen

wohl Temperaturwirkungen eintreten knnten, welche

das Leben des Protoplasmas gefhrden wrden."

Hinsichtlich der Fluorescenz scheint sich der reine,

grne Farbstoff wie der gewhnliche Bltterauszug
zu verhalten. Der gelbe Farbstoff zeigt gar keine

Fluorescenz. Herr Hansen schliesst sich der An-

sicht Sehimper's an, dass die Chlorophyllkrner aus

einem farblosen Stroma mit zahlreichen, von einer

grnen, zhflssigen Substauz erfllten Vacuolen be-

stnden, und fgt hinzu, dass diese Substanz keine

Lsung sei, sondern von halbfesten Verbindungen der

beiden Chlorophyllfarbstoffe mit Fettsure - Estern
j

gebildet werde. F. M.

Strichen diesem Blitze das Aussehen eines leichten
,
im

Winde flatternden Wimpels giebt.

Diese Beobachtungen und zahlreiche Cliches, die

Verfasser jetzt besitzt, bekrftigen ihn in der Behaup-
tung, dass die elektrischen Entladungen auf die photo-

graphischen Platten nicht augenblicklich, sondern nach

und nach einwirken. [Den Nachweis, dass es sich

immer nur um einen Blitz gehandelt, hat Verfasser

nicht gefhrt. Ref.]

E. L. Tronvelot: Studie ber die Dauer der
Blitze. (Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 1246.)

Whrend eines Gewitters am 22. Juli v. J. hatte

Herr Trouvelot eine Photographie erhalten, auf wel-

cher der Blitz sich als breites, verticales Band mit vielen

parallelen Linien und zahlreichen horizontalen Strichen

abgebildet hatte. Diese eigentmliche Gestalt des

Blitzes, die frher auch schon von Anderen photogra-

phirt worden war, erklrte er als Wirkung einer hori-

zontalen Bewegung, welche der Apparat whrend der

Exposition ausfhrte, und schloss daraus, dass der Blitz

nicht so momentan sei als man geglaubt, hat.

Da gegen diese Erklrung von verschiedenen Seiten

Bedenken erhoben wurden, fhrt Herr Trouvelot zur

Sttze derselben noch Folgendes an. Am 22. Juli sah

er eiuen Blitz vom Horizonte aufsteigen ,
der mehrere

Secunden zu dauern schien und merkwrdige Hellig-
keits-Fluctuationen darbot. Er richtete in Folge dessen

seinen photographischen Apparat gegen diesen Theil

des Himmels und ertheilte dem Apparate whrend des

Exponirens eine horizontale, hin- und hergehende Be-

wegung. Sehr bald erschien ein Blitz, und die Ent-

wickelung der Platte zeigte das oben beschriebene, zu-

sammengesetzte Bild.

Am 7. Juni gab ein fernes Gewitter Blitze, die durch

Regen und Nebel abgeschwcht waren; der Apparat
wurde auf den Theil des Himmels gerichtet, wo die

Blitze am hufigsten waren, und whrend des Exponirens
wurde demselben eine ziemlich schnelle, horizontale

Hin- und Herbewegung ertheilt. An einem Punkte
ziemlieh hoch ber dem Horizont erschien ein Blitz,

der sich nach beiden Seiten ausbreitete, indem er

mehrere horizontale Zweige bildete. Die Eutwickelung
ergab ein Bild, welches mit seinen breiten, horizontalen

und zur Bewegungsrichtung des Apparates parallelen

L, Solincke: Die Entstehung des Stromes in der

galvanischen Kette. (Zeitschrift fr physikalische

Chemie, 1889, Bd. III, S. 1.)

Die Frage, wie der Strom einer galvanischen Kette

zu Staude kommt, hngt ihrem Wesen nach untrennbaT

zusammen mit der Theorie der Elektrolyse berhaupt.
Denn die Processe in einer galvanischen Kette sind

elektrolytische; so in der Dauiell'schen Kette die Auf-

lsung des Zinks zu Zinksulfatlsung und die gleich-

zeitige Abscheidung von Kupfer aus Kupfersulfatlsung.
Es giebt daher ebensoviel verschiedene Theorien der

Entstehung des galvanischen Stromes, wie es Theorien

der Elektrolyse giebt. Von solchen konnten in den

letzten Jahrzehnten ernstlich in Betracht kommen die

Theorien von F. Exner, G. Wiedemann und
II. von Helmholtz. Die beiden ersteren Theorien ent-

halten Voraussetzungen, welche jetzt mit Sicherheit als

irrig nachgewiesen anzusehen sind. Die Theorie der

Elektrolyse von H. von Helmholtz findet sich in

seinen Abhandlungen Ber. d. Berl. Akad. 1873, S. 587;

1880, S. 285; 1883, S.662; Wissensch. Abhandl. 1, S. 830,

917 und ist am ausfhrlichsten im Zusammenhange mit-

getheilt in der Rede zu Faraday's Gedchtniss (Vortrge
und Reden, II, S. 275).

Die wesentlichen Grundstze der Hei mholtz'schen
Theorie sind folgende. Aus Faraday's Gesetz folgt,

dass in einem Elektrolyt jede freie Valenz eines Ion

mit je einem Elementarquantum, entweder positiver, oder

negativer Elektricitt beladen ist. Diese Ladungen
knnen nur an Elektroden abgegeben werden, und wer-

den bei einer solchen Abgabe gegen entgegengesetzte

Ladungen umgetauscht. Jede Valenzstelle eines Atoms
besitzt eine speeifische Anziehung fr jede der beiden

Elektricitten
;
z.B. besitzt Sauerstoff in seinen beiden

Valeuzstellen eine sehr viel grssere Anziehung zur

negativen, als zur positiven Elektricitt; umgekehrt be-

sitzen die Metalle und Wasserstoff eine weit grssere

Anziehung zur positiven als zur negativen Elektricitt.

Aus diesen Grundstzen erklrt von Helmholtz die

fundamentalen Erscheinungen der Elektrolyse ,
der

Polarisation, der galvanischen Kette und der Convec-

tionsstrme. Indem er endlich die Anziehung der

elektrischen Ladungen der Atome aufeinander mit den

Valeuzkrften identificirt
,
fhrt von Helmholtz die

Verschiedenheit der chemischen" Anziehungen ver-

schiedener Krper zu einem und demselben dritten

Krper auf die Verschiedenheit der speeifischen An-

ziehungen der Valenzstelleu verschiedener Atome fr
die beiden Elektricitten zurck. Die Annahme be-

sonderer undefinirter chemischer" Kifte ist fr die

Erklrung der Elektrolyse unnthig.
Die neuerdings von Herrn L. Sohucke aufgestellte

Theorie unterscheidet sich in ihren Grundlagen von der

Hei mholtz'schen dadurch, dass sie einerseits zwar

ebenfalls eine Verschiedenheit der Anziehungen ver-

schiedener Atome auf die beiden Elektricitten (Contact-

hypothese"), andererseits aber unabhngig von dieser
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\, : chiedenheit noch verschieden starke chemische

Anziehungen" der Atome verschiedener Substanzen ge-

gen einander annimmt. Diese rein chemischen An-

ziehungen" Bollen vielleicht mit der allgemeinen Massen-

anziehung identisch" sein. In der Verschiedenheit dieser

chemischen Anziehungen" verschiedener Ionen unter-

einander sowie der Ionen des Elektrolyts auf Elektroden

aus verschiedenen Metallen erblickt Herr Sohncke die

primre Ursache der Entstehung der galvanischen
Polarisation in Zersetzungszellen und des Stromes in der

galvanischen Kette, wahrend nach der Helm hol tz'schen

Theorie die elektrostatische Wirkung der Ladungen der

Elektroden und der Ionen, sowie die Verschiedenheil

der specifischen Anziehung der Atome, sei es der Ionen,

der Elektroden, auf die beiden Arten der Elek-

tricitt die Erklrung von Polarisation und galvanischem
Strom liefern. Wenn man au den Entwickelungen Herrn

Sohncke's diejenigen Aenderungeu anbringt, welche der

einen fundamentalen Verschiedenheit von der Helni-

holtz'schen Theorie entsprechen, so stimmen die Ent-

wickelungen beider Physiker im Uebrigen der Sache

nach ganz berein. Die Form der Betrachtung einer

Keine von Erscheinungen unterscheidet sich insofern,

als von Helm holt z von den Processen an den Elek-

troden und den bei diesen stattfindenden Arbeitsleistungen

ausging, whrend Herr Sohncke meist in erster Linie

die Processe in denjenigen Flssigkeitsschichten be-

trachtet, welche den Elektroden benachbart sind. Beide

Betrachtungsweisen unterscheiden sieb, abgesehen von
der einen Verschiedenheit der Grundlagen, nur der Form
nach von einander, denn die Processe an den Elektroden

selbst und in den benachbarten Flssigkeitsscbichten

bedingen sich gegenseitig mit Notwendigkeit.
Auf die Erklrung der Polarisation, des galvanischen

Stromes und der Arbeitsleistungen in der Kette im
Einzelnen kann im Rahmen dieses Referates nicht nher

eingegangen werden. z.

Heinrich Rubens: Die selective Reflexion der
Metalle. (Annalen der Physik, 1889, N. F., Bd. XXXVII,
S. 49.)

Die experimentelle Untersuchung des Reflexions-

vermgens der Metalle fr Licht verschiedener Wellen-

lngen war durch das ebenso exaete wie empfindliche Bolo-

meter im hohen Grade erleichtert; sie wurde daher von
Herrn Rubens in iolgender Weise ausgefhrt. Von
einer Strahlungsquelle, dem Linnemann' sehen Zircon-

lichte, wurden smmtliche Strahlen durch Linsen auf

den zu untersuchenden Metallspiegel geworfen ,
der sie

auf den Spalt eines Spectralapparates spiegelte. Statt

des Oculars befand sich im Spectroskop ein Bolometer,
welches auf die verschiedenen Abschnitte des Spectrums
eingestellt werden konnte und die retlectirte Euere, i* der

einzelnen Strahlengattungen angab. Nun wurden die

Lampe mit ihren Linsen an die Stelle ihres virtuellen

Spiegelbildes gebracht, der Spiegel entfernt und die

Messungen wiederholt. Jetzt fielen die Strahlen aus

gleicher Entfernung von dem Spalte des Spectroskops
direct (ohne vorherige Reflexion vom Metallspiegel) in

den Apparat, das Bolometer maass jetzt an denselben
Stellen des spectrums die Energie der direkten Strah-

lungen, und das Verhltniss beider Werthe gab fr die

bestimmten Wellenlngen das Reflexionsvermgen des

untersuchten Metalles.

Die Versuche wurden mit Silber, Gold, Kupfer,
Eisen und Nickel ausgefhrt, die Messungen erfo

au 15 verschiedenen Stellen des Spectrums zwischen den

Wellenlngen 0,45 fl und etwa 3 <i. Die aus den Messungen
sich ergebenden Resultate waren im Allgemeinen fol-

gende :

Das Reflexionsvermgen der Metalle ist im Allge-
meinen im ultrarothen Gebiet des Spectrums grsser als

im sichtbaren. Dies Resultat ist auch aus den nach-
stehenden Zahlen zu bersehen, welche der Zusammen-
stellung der in den Versuchen gefundeneu Mittelwerthe
entnommen sind :

X
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oder Stickstoff geben gute Resultate. Wird der Resonator

horizontal in der Ebene gehalten, in welcher die Drhte
des Vibrators liegen, und ist die Funkenlcke demselben

zugekehrt ,
so beobachtet man eine sichtbare Wirkung

in einem Abstnde von 4 m vom Vibrator.

Mittelst eines drehbaren
,
hlzernen Gestelles kann

man den Resonator mit Geissl er' scher Rhre abwechselnd

in eine Lage bringen, in welcher die Oscillationen eine

Lichtwirkung in der Rhre hervorrufen, und durch

Drehung um 90 aus den Kraftlinien in eine solche, in

der die Rhre dunkel bleibt. Bringt man au das Gestell

zwei Resonatoren, die um 90 von einander abstehen,

und dreht, dann wird abwechelnd der eine und der

andere Resonator eine helle Geissl er'sche Rhre zeigen.

Wird eine unverbundene Geissler'sche Rhre dem

Vibrator nahe gehalten, so beginnt sie in kurzer Zeit

aufzuleuchten in Folge der durch sie hindurchgehenden

Strme. Dieselbe Wirkung wird erzielt, wenn die Geiss-

ler'sche Rhre nicht mit der Hand gehalten wird, son-

dern auf einem isolireudeu Krper liegt. Dieses Leuchten

zeigt sich berall in der Nahe des Vibrators ausser

rings um die Funkenlcke. Wird die Hand oder ein

Leiter zwischen Vibrator und Rhre gebracht, so wird

diese ganz dunkel, wahrend das Zwischenstellen eines

Isolators nichts ndert.

Werden die beiden Elektroden einer Geissler' sehen

Rhre mit zwei verschiedenen Punkten eines Resonators

verbunden, dann ist die Wirkung in der Rhre durch

die Potentialdifferenz der beiden Punkte veranlasst. Ver-

bindet man nun einen Punkt des Vibrators oder Reso-

nators mit einer Elektrode der Rhre und lset die

andere frei in der Luft schweben oder leitet sie zur

Erde ab, so geht ein Wechselstrom durch die Rhre,

sowie das Potential des mit der Elektrode verbundenen

Punktes von Null verschieden ist, und die Rhre leuchtet

auf; Belegen eines Stckes der Rhre mit Zinnfolie er-

hht die Wirkung. Hierdurch kann man die Form der

elektrischen Schwingung in Leitern sehr passend beob-

achten.

Untersucht man in dieser Weise einen kreisfrmigen

Resonator, der senkrecht vor dem Vibrator gehalten

wird mit seiner Ebene parallel zu diesem und die Funken-

strecke nach oben, so bleibt eine Rhre, welche am

untersten Ende des senkrechten Durchmessers des Kreises

gegenber der Funkenstrecke hngt, ganz dunkel und

wird hell, wenn sie nach links oder rechts von diesem

Punkte bewegt wird. Das Licht wird immer heller, bis

der horizontale Durchmesser erreicht wird; dann wird

es beim weiteren Verschieben blasser, bis die Funken-

lcke erreicht wird, doch fhrt hier die Rhre fort zu

leuchten. Das Licht wird schwcher, wenn die Funken-

lcke verengert wird, und hrt auf, wenn sie ganz ge-

schlossen ist. Wir sehen also, dass der kreisfrmige

Resonator einen Knoten besitzt au seiner tiefsten Stelle,

zwei Bauch - Abschnitte in gleichen Abstnden vom
Knoteu und der Fuukenlcke und zwei Minima der

Oscillation an den Seiten der Funkenstrecke. Ist der

Kreis ganz geschlossen, so findet man zwei Knoten an

den beiden Enden des verticalen Durchmessers und zwei

Buche an den Enden des horizontalen Durchmessers

des Kreises. Da der Abstand beider Knoten 110 cm be-

trug, ist die Wellenlnge = 220 cm, whrend die Lnge
der primren Welle 880 cm betragen. Die Wellenlnge
im Resonator entspricht somit der zweiten hheren
Octave der Grundschwingung.

In gleicher Weise lassen sich gerade Resonatoren

untersuchen und die Form der Oscillation durch Geiss-

ler'sche Rubren sichtbar machen. Diese Methode der

Untersuchung bewhrt sich also sehr gut zum Studium
der elektrischen Oscillationen. Herr Dragoumis macht
nur zum Schluss darauf aufmerksam, dass diese Ver-

suche in einem dunklen Zimmer gemacht werden und
die passenden Rhren sorgfltig ausgesucht werden
mssen. Rhren, die Quecksilber enthalten, sind be-

sonders gnstig.

A. Coinbes: Ueber die Valenz des Aluminiums.
(C pt. rend., 1889, Bd. CVIII, 405.)

F. Quincke: Ueber das Aluminiummethyl. (Zeit-

schrift fr phys. Chemie, 1889, BJ. III, 164.)

In den letzten Jahren hat ein lebhafter Streit ber

die Valenz des Aluminiums geherrscht ,
der bislang zu

keiner bestimmten, allgemein anerkannten Entscheidung
gefuhrt hat. Denn wenn auch die Versuche der Herreu
Nilson und Pettersson (Rdsch. III, 147) ber die

Dampfdichte des Alumiuiumchlorids entschieden zu

Gunsten der Formel A1C13 sprachen, und berdies die

Dreiwerthigkeit der analogen Elemente Indium und
Gallium sicher erkannt worden war (Rdsch. III, 670), so

folgerten doch umgekehrt die Herren Friedel und
Grafts aus ihren Versuchen ber denselben Gegenstand,
dass das Aluminium ein vierwerthiges Element sei, und
auch die Herren Louise und Roux, welche mit dem

Aluminiummethyl und -thyl gearbeitet hatten (Rdsch. III,

148), traten fr diese Ansicht ein. In jngster Zeit ist

indessen von Herrn Combes ein entscheidender Beweis
fr die Dreiwerthigkeit des Aluminiums beigebracht

worden, indem derselbe die Dampfdichte einer neuen

organischen AluminiumVerbindung ,
des Aluminium-

acetylacetonats bestimmte und der Formel Al(C6H7 2)s

entsprechend fand. Die genannte Substanz ist ein fester,

weisser Krper, der bei 193 bis 194 schmilzt und bei

314 bis 315" unzersetzt siedet. Die Dampfdichtebe-

stimmung wurde nach der V. Meyer'scheu Methode
in einer Stickstoffatmosphre bei der Temperatur des

siedenden Quecksilbers vorgenommen. In zwei Ver-

suchen wurde die Dichte des Krpers zu 11,27 und 11,23

gefunden, ein Werth, der genau mit dem von der

obigen, einfachen Formel verlangten 11,236 berein-

stimmt. Wahrend der Operation trat keinerlei Zersetzung

ein, denn nach Beendigung der sehr regelmssig ver-

laufeneu Vergasung entwich bei weiterer Erhitzung des

Apparates im Quecksilberdampfe keine Spur von Gas

mehr
,

und nach dem Erkalten wurde die Substanz

wieder krystallisirt und vllig farblos vorgefunden. Da
die Versuchstemperatur nur 4."> ber dem Siedepunkte
des Krpers lag, so ist durch dieses Experiment mit

aller Schrfe nachgewiesen worden, dass dem Aluminium-

acetylacetonat die Formel Al(C6 H 7 Oo)3 ,
und nicht die

Formel A1
2 (C5 H 7 2 )6 zukommt.

Vllig im Einklnge mit diesem Ergebnisse stehen

die Beobachtungen, welche Herr F. Quincke bei der

Vergasung des Aluminiummethyls gemacht hat. Die

Bestimmungen wurden gleichfalls nach dem V. Meyer'-
schen Verfahren in einer Wasserstoffatmosphre aus-

gefhrt; als Heizflssigkeit diente bei 140" siedendes

Xylol. Der Siedepunkt des zu den Versuchen dienenden

Aluminiummethyls lag bei 127 bis 129; die Versuchs-

temperatur lag mithin nur um wenige Grade ber dem

Siedepunkte der Substanz, so dass die Bedingungen fr

<das Bestehen von Moleclen der Formel A12(CHS)6 ,
wenn

solche wirklich existirten , mglichst gnstige waren.

Trotzdem lieferten zahlreiche Versuche, welche nnge-
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achtet der grossen Zorsetzlichkeit des KrperB in sehr

befriedigender Weise unter einander bereinstimmten,

als Mittelwerth die Zahl ,924, welche bereits um 20 Proc.

kleiner ist als der von der Formel A12(CHS)G geforderte

Wei-th 4,983. Dieses Ergebniss schliesst die Existenz

von Gasmolecleu Als(CHs)e
vollkommen aus, und mau

muss daher dem Aluminiummethyl die Formel A1(CH,)3

zuschreiben.

Nachdem durch dir besprochenen beiden Arbeiten

die Dreiwerthigkeit des Aluminiums von neuem in so

gewichtiger Weise gesttzt worden ist, darf mau wohl

endgltig das Aluminium in die Zahl der dreiwerthigen

Elemente einreihen. A.

B. C. Damien: Apparat zur Bestimmung des

Schmelzpunktes unter gewhnlichen Ver-

hltnissen und bei verschiedenen Drucken.

(Comptes rendus, 188?, T. CVI1I, p. 1159.)

Die bekannten Schwierigkeiten, welche die genaue

Bestimmung der Schmelzpunkte, ganz besonders bei

fetten Krperu, darbietet, will Herr Damien durch fol-

gende Einrichtung vermeiden. Ein Kasten von 6X4
X 3,5 cm wird in zwei vollkommen getrennte Abthei-

lungen geschieden und mit eiuem vergoldeten Messing-

deckel verschlossen ;
dicht unter dem Deckel befinden

sich zwei Thermometer, welche die Temperaturen der

Abtheilungen angeben. Das Fett wird in dnner Schicht

auf dem Deckel ausgebreitet uud der Kasten mit warmem

Wasser (etwas wrmer als der ungefhr bekannte Schmelz-

punkt) gefllt. Nachdem das Fett auf dem Deckel ge-

schmolzen, lsst man pltzlich in die eine Abtheilung

kaltes Wasser einstrmen : das Fett erstarrt an der ent-

sprechenden Hlfte des Deckels, whrend es an der an-

deren Hlfte rissig bleibt. Man liest nun die beiden

Thermometer ab, und das Mittel der beiden ist der

Schmelzpunkt des Fettes. Die Undurchsichtigkeit des

erstarrten und die Durchsichtigkeit des geschmolzenen
Fettes lsst diesen Moment genau fixiren. Die Anstellung

eines solchen Versuches ist leicht und schnell ausfhrbar.

Die Vortheile dieser Methode liegen nach Verfasser

darin, dass keine Ueberschmelzung zu befrchten ist, da

ja die flssigen Theile mit erstarrten in Berhrung sind;

dass der Versuch beliebig oft und schnell ausgefhrt
werden kann und dass die Genauigkeit der Bestimmung
eine sehr grosse ist; die Differenz der beiden Thermo-

meter bersteigt nicht 1
/.1 Grad.

Ersetzt man die beiden Abtheilungen des Kastens

durch zwei concentrische Cylinder, welche mau in einen

mit zwei Fenstern versehenen Behlter bringt, so kann

man, wie hier nicht weiter ausgefhrt zu werden braucht,

den gleichen Versuch unter beliebigen Drucken anstellen.

Als Beispiele fr derartige Bestimmungen, aus denen

die Erhhung des Schmelzpunktes durch den Druck zu

ersehen ist, werden folgende Werthe angefhrt:

Druck Paraffin Walrath Wachs

1 Atm 54,71" 18,10? 63,49

12 55.412 I-..;:; 63,71

29
, 55,50 48,68 64,06

Robert Irvine und G. Sims Woodhead: eber die

Kalkabscheiduug der T liiere. (Proceedings

of the Royal Societj 1 ,1888, Vol. XV,
Nr. 127, p. 308.)
Den gewaltigen Massen von kohlensaurem Kalk

gegenber, welche noch jetzt von den die Meere be-

wohnenden Thieren abgeschieden werden, muss der

verhltnissmssig geringe Gehalt des Meerwassers an
diesem Kalksalz auffallen; denn nach den analytischen
Resultaten Dittmar's kommen unter den festen Sub-
stanzen des Meerwassers nur 0,13S Kalk vor und von
diesem ist 0,120 schwefelsaurer Kalk und nur 0,012
kohlensaurer. Die Vermuthung lag daher nahe dass
die Seethiere die Fhigkeit haben mssten, schwefel-
sauren Kalk aufzunehmen, beim Stoffwechsel in kohlen-
sauren Kalk umzuwandeln uud diesen auszuscheiden

;

und diese Ansicht ist in der That wiederholt ausge-
sprochen worden. Eine experimentelle Prfung dieser
Annahme war die Absicht der Verfasser, doch konnten
sie dieselbe nicht an Seekorallen ausfhren

, vielmehr
beschrnkten sie sich, diese Frage anderen Thieren

vorzulegen, welche kohlensauren Kalk in grossen Mengen
absondern.

Zwei Hennen und ein Hahn wurden in einem ganz
mit Holz angekleideten Rume eingesperrt, so dass sie

nur solchen Kalk aufnehmen konnten, der ihnen mit
der Nahrung gegeben wurde. Jedes Thier erhielt fnf
Unzen Futter (in welchem der gesammte Kalk, als Kalk-
carbonat berechnet, etwa 1,4074 Gran ausmachte), da-
neben 100 Gran reinen schwefelsauren Kalk und zum
Trinken destillirtes Wasser. So wurden sie sechs Wochen
lang gehalten uud legten whrend dieser Zeit 23 Eier,
von denen zwei eine sehr dnne Schale hatten

,
die

brigen normal waren. Die Schalen bestand'eu aus
kohlensaurem Kalk, organischer Substanz und Wasser;
sie wogen im Ganzen 1400 Gran. Zieht man davon die

organische Substanz und das Wasser, sowie den kohlen-
sauren Kalk ab

, den die Hhner in der Nahrung zu
sich nahmen, so bleiben 954,42 Gran Kalkcarbonat,
welches die Vgel aus dem aufgenommenen Kalksulfat
whrend der Versuchszeit gebildet haben.

Die Mglichkeit, dass die Vgel soviel Kalkcarbonat

aufgespeichert enthalten htten
,
um die Bildung dieser

Eierschalen zu erklren (und der Umstand, dass eine
der Hennen vier Wochen nach dem Beginne des Ver-
suches aufhrte, Eier zu legen, knnte diese Mglich-
keit wahrscheinlich machen), wurde einer experimen-
tellen Prfung unterzogen. Ein gesundes, eierlegendes
Huhn wurde getdtet und nach Entfernung des unver-
dauten Speiseinhaltes auf seinen Gehalt an Kalk, der

ganz als kohlensaurer in Rechnung kam, untersucht;
man fand im Ganzen 10 Gran Kalkcarbonat. In anderen
Fllen wurde mehr Kalkcarbonat im Krper der Hennen

aufgespeichert gefunden, aber niemals mehr, als zur

Bildung von hchstens drei Eierschalen ausreichen

wrde.
Heber die chemischen Umwandlungen, welche im

Thierkrper aus dem aufgenommenen Kalksulfat das

ausgeschiedene Kalkcarbonat bilden, msseu weitere

Untersuchungen Aufschluss geben.

L. Daniel: lieber die Gegenwart von Inuliu in

den Bl thenkp fchen gewisser Compositen.
(Coropt. rend. de la Soci&i de Biologie, 1889, S. 9, T. I,

p. 182.)

Inuliu (C 12 H ]0 ln ) ist in den Wurzeln und Knollen

einer grossen Zahl von Compositen llnula Hellenium,

Taraxacum officinale, Heliauthus tuberosus u. s. w.),

sowie einigeu verwandten Familien aufgefunden worden.

Es ist ein Reservestoff, welcher in den ausdauernden

Organen angesammelt wird
,
um spter bei der Ent-

wiekelung der Pflanze verbraucht zu werden. Verfasser
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hat nun festgestellt, dass es auch iu grosser Menge in

den Hll- oder Involucralblttern, in dem Blthenbodeu

(Receptaeulum) und selbst in den Samen zahlreicher

Compositen vorkommt, namentlich in allen, die der

Gruppe der Cynarocephalen angehren. Besonders reich-

lich rindet es sich bei der Artischoke, Klette, Eselsdistel,

Kratzdistel, mehreren Centaureen u. s. w. In der Gruppe
der Corymbiferen ist es seltener; es findet sich hier

nur bei Carpesium cernuum und Helianthus. Jedenfalls

wird man es auch bei Inula Hellenium finden, wovon
dem Verfasser kein Material zu Gebote stand. Die

Gruppe der Cichoraceen endlich enthlt kein Inulin.

Die Involucralbltter enthalten in den dem Lichte

ausgesetzten Theilen kein Inulin
;
nach der Basis der

Bltter zu vermindert sich aber das Chlorophyll und
nimmt die Menge des Inulius zu.

Iu dem noch unentwickelten Kpfchen ,
z. B. der

Eselsdistel (nopordon Acanthium), findet sich reichlich

Inulin in den Basen der Involucralbltter und im Re-

ceptaeulum. Zur Zeit, wo sich die Blthen erschliessen,

ist das Inulin noch reichlicher vorhanden
,
namentlich

im Receptaeulum; auch in den Cotjledonen des Keim-

lings ist es zu finden. Zuletzt, wenn die Samen vllig
entwickelt sind, und die Involucralbltter zu verwelken

beginnen, ist das Inulin aus ihnen sowie aus dem Re-

ceptaeulum und den Cotyledonen vollstndig verschwun-

den. In anderen Fllen wird der Inulinvorrath noch

eher erschpft.
Das Inulin der Compositenkpfchen ist also ein

Reservestoff von kurzer Dauer, welcher gnzlich zur

Entwickelung des Ovariums und des Embryos ver-

braucht wird. Die Gegenwart dieses Reservestoffes er-

klrt die grosse Schnelligkeit, mit welcher sich die

Kpfchen und die Frchte gewisser Compositen ent-

wickeln.

Dem Inulin verdankt die Artischoke jedenfalls einen

Theil ihres Geschmackes. Das Gleiche drfte gelten
fr Cirsium palustre, C. eriophorum, Unopordon, deren

Receptacnla nahrhaft sind
,
und fr Sylibum Marianum,

das zuweilen anstatt der Artischoke gegessen wird.

Auch die Aehulichkeit des Geschmackes der Topinam-
Imrknolleu (Inula Hellenium) mit der Artischoke wird

auf das Inulin zurckzufhren sein. F. M.

Vermischtes.
Die Aufmerksamkeit der Astronomen ist jngst von

Herrn Marth auf zwei merkwrdige Conjunc-
lionen gelenkt worden, die im Herbst des laufenden

Jahres eintreten werden. Die eine ist die Conjunction
von Mars und Saturn am 20. September um 20 h mittl.

Greenw. Zeit; die beiden Planeten kommen einander so

nahe, wie noch nie gesehen worden; ihr geometrischer
Abstand wird nur 54" betragen ,

so dass sie fr das

blosse Auge zusammenzumessen scheinen werden. Diese

Conjunction gewinnt noch dadurch an Interesse, dass

sie in der Nhe vom Regulus erfolgt, der nur 4' absteht.

Die Conjunction am 20. ist so nahe, dass eine Bedeckung
von Japetus knapp vermieden wird, da dieser Saturn-

mond und Mars am 22. 12" von einander entfernt sind.

Die zweite merkwrdige Conjunction wird zwischen den

beiden Satummondeu Japetus und Titan am 1. November

um 8 h stattfinden; die beiden nach entgegengesetzten

Richtungen wandernden Satelliten kommen sich bis auf

3" nahe. Kurz nach dieser Begegnung tritt Japetus in

den Schatten des Ringsystems, und da Saturn zur Zeit

in seiner Quadratur sich befinden wird
,

so wird der

ganze Durchgang des Satelliten durch den Schalten fr
die Beobachter auf der Erde vom Planeten frei sein.

Die Bahu des Trabanten durchzieht den Schatten der

Ringe an beiden Seiten des Planeten und den hellen

Raum zwischen dem Planeten und dem Ringe an einer

Seite. Es wre nun von hchstem Interesse festzustellen,

ob der Mond aufleuchtet, wenn er die Projection der

Cas sini'schen Theilung kreuzt, und ob er berhaupt
sichtbar ist

,
wenn er im Schatten des dmmerigen

Ringes sich befindet. Die Astronomen in Australien

werden bei gnstigem Wetter dieses hchst seltene und
interessante Vorkommen gut beobachten knnen, whrend
die amerikanischen am besten die erste Conjunction
werden sehen knnen.

Die mathematisch - naturwissenschaftliche
Classe der Wiener Akademie der Wissen-
schaften hat fr den Freiherr v. Baumgartner'-
schen Preis folgende am 30. Mai 1886 ausgeschriebene

Aufgabe erneuert : Der Zusammenhang zwischen Licht-

absorption und chemischer Constitution ist an einer

mglichst grossen Reihe von Krpern in hnlicher Weise
zu untersuchen, wie dies Landolt in Bezug auf Re-

fraction und chemische Constitution ausgefhrt hat;

hierbei ist womglich nicht nur der. unmittelbar sicht-

bare Theil des Spectrums, sondern das ganze Spectrum
zu bercksichtigen." Der Eiusendungstermin der mit

Motto und versiegelter Namensaugabe versehenen Con-

currenzschriften ist der 31. December 1891; der Preis

betrgt 1000 fl. . W. Die gekrnte Preisschrift bleibt

Eigenthum des Verf., auf Wunsch wird sie von der

Akademie als selbstndiges Werk verffentlicht und geht
in das Eigenthum derselben ber. Abhandlungen, welche

den Preis nicht erhalten haben, der Verffentlichung-
aber wrdig sind, knnen auf Wunsch des Verf. von

der Akademie verffentlicht werden.

Die F r s 1 1 i c h J a b 1 o n o w s k i
'

s c h e G e s e 1 1 s c h a f t

zu Leipzig stellt fr das Jahr 1892 folgende Preisauf-

gabe: Die Gesellschaft wnscht eine auf exaetern Wege
(durch Messung und Wgung) gewonnene Darstellung
des Flcheubaues wenn auch zunchst nur des Dar-

mes, der Respirationsorgane und der Nieren bei ver-

schieden grossen und leistungsfhigen ,
hheren und

niederen Thieren. Die Auswahl der Arten bleibt dem
Bearbeiter berlassen." Der Preis betrgt 1000 .Mark.

Die Bewerbungsschriften sind in deutscher, lateinischer

oder franzsischer Sprache mit Motto und verschlossener

Angabe des Autors bis zum 30. November 1892 an den

Secretr der Gesellschaft (Dr. Wilhelm Schneider)
zu senden.
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H. Wild: Beobachtung eines Erdbebens in

Werny an den magnetischen nnd elek-

trischen Regist rirapparaten der Stern-

warte ZU Pawlowsk. (Comptes rendus, 1889,

T. C1X, P . 164.)

Im Anschluss an die Mittheiluug des Herrn Mar-

cnse ber das auf der Berliner Sternwarte iu der

Nacht vom 11. zum 12. Juli beobachtete Erdbeben

in Centralasien (Rdsch. IV, 389) lassen wir nach-

stehend einen Bericht des Herrn Wild ber die Er-

schtterungen der magnetischen und elektrischen

Registrirapparate folgen . welche zur selben Zeit

auf der Pawlowsker Sternwarte beobachtet worden

sind. Es bedarf kaum des Hinweises darauf, dass

diese beiden Berichte sich in hchst interessanter

Weise ergnzen uud die Deutung der Beobachtungen

als mechanischer Erschtterungen, die sich vom Orte

des Erdbebens ber Pawlowsk bis nach Berlin fort-

gepflanzt haben, bekrftigen.
Die Curven ,

welche in der Nacht vom 11. zum

12. Juli 1889 auf der Sternwarte zu Pawlowsk von

dem Magnetographen (System Kew) wie von dem

Elektrographen (System Mascart) und von meinen

Registrirapparaten der Erdstrme in der Richtung
Nordsd uud Ostwest aufgezeichnet worden, zeigen,

dass um 12 h 30 m Nachts der sehr ruhige Gang
aller Instrumente durch Schwankungen von etwa

2 1
, Bogenminuten (2,5 mm auf dem Papier) und

mehr als 10 Minuten Dauer unterbrochen wurde.

Diese Schwankungen unterscheiden sich durch ihren

Charakter vollstndig von den magnetischen Strungen
und von den Oscillatiouen des Potentials der Luft-

elektricitt. Nur in den Curven der Erdstrme, bei

denen die Oscillationen in der Regel gleichfalls sehr

schnell sind, wrde man diese aussergewhnlichen

Stillungen nicht haben unterscheiden knnen ohne

die Angaben der anderen Instrumente.

All diese Umstnde beweisen, dass man diese

Strung nur einer Reihe mechanischer Stsse der Erde

zuschreiben kann, welche sich in kurzen Zeitinter-

vallen folgten und sich den Pfeilern der Instrumente

mittheilten. Der Charakter der Schwankungen der

Magnete des Magnetographen schliesst, wie bereits

gesagt, jeden Gedanken aus, dieselben einer Strung
des Erdmagnetismus zuzuschreiben; eine derartige

Strung wrde die unmagnetische Nadel des Elektro-

meters nicht beeinflussen. Ebensowenig kann man

die erwhnte Strung einer Wirkung der Luftelek-

tricitt beimessen, weil ein Gewitter, das am 11. Juli

etwa um 8 h 45 m Abends begonnen hatte, bereits um

11h Abends zu Ende war; whrend desselben hatte die

Nadel des Elektrometers um 11h 30 m ihre normale

Stellung erreicht und dann einen sehr ruhigen Gang

angenommen ;
ferner haben die strksten Gewitter,

selbst in das Terrain der Sternwarte einschlagende

Blitze niemals die geringsten Spuren in den Curven

des Magnetographen hinterlassen.

Ich lege Gewicht darauf, all diese Einzelheiten zu

erwhnen, da sie beweisen, dass es nur eine schwache,

fr die Menschen unmerkliche Erderachtterung ge-
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wesen, welcher man die Strung unserer Instrumente

beimessen kann.

Nun enthalten die Zeitungen vom 13. Juli De-

peschen ber sehr starke Erdbeben in Centralasieu.

Eine Depesche aus Werny (im Norden des Sees Issik-

Kul), welche die meisten Einzelheiten bringt, er-

whnt, dass das Erdbeben am 12. Juli um 3 h 15 m
(Ortszeit) begonnen, dass es 13 Minuten ununter-

brochen gedauert, und dass es nicht ein stossweises

wie 1887, sondern ein wellenfrmiges gewesen. Der

Lngenunterschied zwischen Werny und Pawlowsk

betrgt 3 h 6 m; das Erdbeben hat also in Werny

begonnen um Oh 9m Morgens des 12. Juli mittlerer

Pawlowsker Zeit. Die Aufzeichnung der in Paw-

lowsk empfundenen Erschtterung ist am schrfsten

in der Curve der Lloyd'schen Waage sichtbar und

besteht aus zwei schwachen Abweichungen, um
Oh 32 m und 39 m, und ans einer zwischenliegenden,

strkeren Abweichung um Oh 35m.

Wenn diese Wirkung, wie ich es fr sehr wahr-

scheinlich halte, einfach vom Erdbeben zu Werny
herrhrt, dann htte die erste Bewegung in Werny
23 Minuten gebraucht, um bis nach Pawlowsk zu

gelangen; da der Abstand der beiden Punkte 483(1 km

betrgt, so wrde die Fortpflanzungsgeschwindigkeit

dieser Erschtterung im Boden 3500 m pro Secunde

betragen haben , d. h. ziemlich dieselbe sein , wie die

Geschwindigkeit des Schalles in festen Krpern. Die

eingehenderen und zuverlssigeren Nachrichten , die

wir von unserer meteorologischen Station in Werny

erwarten, werden vielleicht diese Werthe etwas

ndern; aber unsere Ansicht, dass die von unseren

Instrumenten augezeigten Stsse zurckzufhren sind

auf die Fortpflanzung der Erderschtterung von

Werny bis zu uns, scheint noch durch die Thatsache

gesttzt, dass die Bewegungen bei uns die Richtung

von Sdost nach Nordwest hatten. Dies zeigt die

Stellung des Balkens der Lloyd'schen Waage, welche

fast diese Richtung hat und nicht htte in starke

Schwingung gerathen knnen durch Stsse oder

Schwankungen des Pfeilers in einer anderen Rich-

tung."

Charles]Ritt(?r: Ueber die Natur der Wasser-

theilchen, welche die Wolken zusammen-
setzen, und ber die Elementarprocessc,
welche das Wachsen dieser kleinsten

Thei leben bedingen. (Annuaire de la Societe

metorol. de France, 1885, p. 26-1 und 1887, p. 3fi2.

Nach einem Referate der Meteorologischen Zeitschrift,

1889, April [25].)

Von den beiden Abhandlungen, welche nach dem

Urtheil des Herrn Referenten Nichts Geringeres als

eine interessante und bedeutsame Monographie b^r

die Entstehung der Hydrometeore" sind, behandelt

die erste die Natur der die Wolken und Nebel

zusammensetzenden Wasserpartikel, die Wolken-

elemente (nebules)" ;
die zweite beschftigt sich

mit den elementaren Vorgngen, durch welche die

Wolkenelemeute wachsen und die Ilydrometeorite ent-

stehen, die Individuen, welche den Niederschlag, die

Regentropfen, Schneeflocken, Graupelkrner, Ilagel-
krner u. s. w. zusammensetzen. Den Hauptinhalt der

Abhandlungen bilden die in vorzglicher Klarheit"

vorgefhrten, eigenen Untersuchungen und Experi-
mente des Verfassers

,
denen eine historische Dar-

stellung vorausgeht, whrend die theoretischen Er-

klrungen und Erwgungen nur als Anhang gegeben
werden. Aus den Hauptresultaten der Untersuchung
entnehmen wir dem Referate das Nachstehende.

Was zunchst die Natur der wsserigen Wolken-
elemente betrifft

,
so ergeben die mikroskopischen

Untersuchungen knstlich erzeugter Nebel eine Be-

sttigung der neueren Ansicht, welche alle Wolken-

elemente nicht als Blschen, sondern als Wasserkugeln
betrachtet. Doch lassen sich zwei Arten von Elementen

unterscheiden: die einen, grsseren, benetzen beim

Zusammenstosse sofort, etwa eine Spiegelglasflche;
die anderen, kleinsten Elemente prallen dagegen beim

Anstosseu elastisch ab und rollen auf der Oberflche

des Spiegelglases ,
ohne dasselbe zu netzen. Den

Durchmesser der fr das Auge sichbaren Wolken-

elemente fand Verfasser unter dem Mikroskop meist

zwischen 0,023 und 0,045 mm; doch wurden auch

Durchmesser von nur 0,0006 mm beobachtet. Ueber

diese Grenze hinaus gestattete das Mikroskop keine

Beobachtung.
Jedes Wolkenelement besteht aus dem Kern von

flssigem Wasser, der Oberflchenhaut von constanter

sehr geringer Dicke und einer adhrireuden
,

sehr

sauerstoffreichen, verdichteten Gasatmosphre. Da die

Festigkeit der Oberflchenhant von ihrer Krmmung
abhngt, so lassen sich die Wassertrpfchen um so

schwerer deformiren, je kleiner sie sind; deshalb knnen
die kleinsten nicht benetzen, whrend die Lufthlle

sowohl gleichfalls sich dem Benetzen widersetzt, als

auch beim Zusammenstoss als Prellkissen dient.

Die Oberflchenhaut hindert die Bewegung der

Theile des flssigen Kernes um so mehr, je kleiner

das Trpfchen ist, und erschwert dadurch das Gefrieren
;

andererseits sucht sie auch die Verdunstung zu

hemmen
,

welche nur durch locales Zerreissen der

Oberflehenhaut mglich ist; kurz, sie sichert innerhalb

weiter Temperaturgrenzen den flssigen Zustand des

Kerns gerade bei den kleinsten Trpfchen.
Da sich Kern

,
Oberflchenhaut und Atmosphre

optisch ganz verschieden verhalten, und andererseits

das Mengenverhltniss derselben, wenn man so sagen

darf, durchaus von der Grsse der Trpfchen abhngt,
so ndern sich mit der Grsse der Trpfchen auch

die optischen Erscheinungen. Hieraus erklrt Ver-

fasser die wechselnde Abweichung der Dimensionen

der beobachteten Regenbogen von den berechneten.

Die grsseren Trpfchen, welche zu benetzen vermgen
und gut sichtbar sind, verursachen die Refractions-

erscheinungen; die kleinsten, meist unsichtbaren

Elemente dagegen veranlassen die Diffractionsph-

nomene.

Die Zusammenfassung seiner gewonnenen Ergeb-

nisse, welche der Verfasser als letzten Theil der zweiten
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Abbandlang giebt, hat der Referent zum Theil in

Uebersetzung wiedergegeben; wir entnehmen der-

selben das Folgende:
Die Hydrometeore verdanken ihre Entstehung

immer der Condensation des in der Luft enthaltenen

Wasserdampfes; die ersten GondensationBproduete sind

in einer reinen, staub- und dunstfreien Atmosphre,
je nach der Temperatur entweder Nadeln, bez. Kry-
stalle von Eis oder Kgelcheu aus Wasser. Die Wasser-

kgelchen bestehen immer zuerst aus gewhnlichem
Wasser; wenn jedoch nach ihrer Bildung die Tempe-
ratur unter 0" sinkt, so geht das Wasser, statt zu

gefrieren , in den Zustand der Ueberkaltung ber.

Keine Erschtterung vermag dann das Gefrieren zu

veranlassen, das jedoch sofort eintritt, sobald ein

l.ispartikel mit dem Uberkalteten Wasser in Berh-

rung kommt.

Diese Krystalle, diese Kgelchen und ihre Abkmm-
linge, kurz die Wolkeuelemente bilden dadurch, dass

sie sich in gewissen Schichten der Atmosphre an-

hufen, so lange sie sich dort schwebend erhalten, die

Nebel und die Wolken. Die Wolkenelemente, welche

nach dem Zustande des sie zusammensetzenden Wassers

in Eisnadeln, Trpfchen gewhnlichen Wassers und
berkaltete Trpfchen eingetheilt werden, beginnen

herabzufallen
, sobald ihr Gewicht den Widerstand

berwindet
,

der sich ihrem Falle entgegenstellt und

vor Allem aus der Dichte und Bewegung der Luft

entspringt. Von diesem Momente an sind sie Hydro-
meteorite, d. h. Krper aus Wasser, welche durch

ihr massenhaftes, gleichzeitiges Niederfallen Regen,

Glatteis, Graupeln, Schnee, Hagel, mit einem Wort
die Hydrometeore bilden.

Die Wolkenelemente wachsen sowohl durch Conden-

sation von Wasserdampf an ihrer Oberflche, sei es

nun in flssiger oder fester Form, als auch durch

Vereinigung mit anderen Wolkenelemeuten von der-

selben Natur, wie sie selbst, oder von anderer Natur.

Die einfache Coudensation vergrssert ohne Zweifel

die Wolkenelemente, sowohl die tropfenfrmigen als

die nadeifrmigen; sie kann das Gefrieren der uber-

kalteten Wolkenelemente veranlassen (sobald die

Condensation in Eisform erfolgt); doch ist die Con-

densation allein im Allgemeinen nicht im Stande, in

grossem Maassstabe die eigentlichen Wolkenelemente
in Hydrometeorite zu verwandeln.

Das rasche Wachsen der Wolkenelemeute findet

vielmehr durch Vereinigung statt. Diese Vereinigung
setzt noth wendig ein Zusammentreffen derselben vor-

aus; das letztere kann die Folge eines zuflligen Stosses

oder auch einer elektrischen Anziehung sein. Die

Hufigkeit der Hydrometeore und die grosse Zahl

der Hydrometeorite weist darauf hin, dass die elek-

trische Anziehung die Hauptursache des Zusammen-
treffens der Wolkenelemeute ist.

Nebel und Regen entstehen durch die Vereinigung
sehr kleiner, tropfenfrmiger, flssiger Wolkenele-

mente; wenn diese berkaltet sind, entsteht Glatteis.

Wenn flssige Wolkenelemente mit nadeifrmigen
zusammentreffen, so entstehen, je nach der Temperatur,

nach den Dimensionen und dem Mengenverhltnis
der beiden Gemengtheile die festen Bydrometeorite:

Schnee, Graupel oder Hagel. (Schneeflocken bilden

sich, wenn relativ grosse Eisnadeln oder Eisplttchen
und sehr kleine, berkaltete, flssige Wolkenelemente
vorhanden sind; bei der Berhrung gefrieren letztere

in regelmssigen Krystallstrahlen, doch wegen der

frei werdenden latenten Wrme nur theilweise. Der

flssig bleibende, minime Rest dient, zwischen Eis-

krystalleu eingelagert, als Attractionscentrum fr fer-

nere Individuen, die sich der werdenden Schneeflocke

angliedern. Ist bei erheblicher Grsse der uberkal-

teten Trpfchen der flssig bleibende Rest so gross,

dass er nicht zwischen den Eiskrystallen Platz findet,

so breitet er sich um die Krystalle herum polsterartig

aus und nunmehr findet das Wachsen durch Attrac-

tion nicht mehr symmetrisch, sondern auf der ganzen

gerundeten Oberflche nach allen Richtungen hin

statt; es entsteht ein Graupelkorn. Sind endlich die

uberkalteten Tropfen sehr gross, so bildet sich bei

Berhrung mit einem kleinen Eiskrystall, die sofortiges

Gefrieren zur Folge hat, ein Hagelkorn.) Diese festen

Hydrometeorite ihrerseits sind im Stande, durch ab-

wechselndes, partielles Schmelzen und Gefrieren, durch

Condensation von Wasserdampf und durch wieder-

holte Vereinigung zahlreiche Varietten von Schnee,

Graupeln, Hagel und Platzregen (durch Schmelzen

beim Passiren der unteren Luftschichten) hervorzu-

bringen, die sich durch ihre Form, ihre oft betrchtliche

Grsse und ihr Aeusseres auszeichnen. Die Vereini-

gung von Hagelkrnern zu grossen Eisstcken muss

einem Zusammenpralle mit momentan wirkender Rege-
lation zugeschrieben werden.

Die Bildung und das Wachsen der Wolkenelemente

und der Hydrometeorite wird beeinflusst durch Staub

und Rauch, der, mag er nun terrestrischen oder kos-

mischen Ursprungs und mineralischer oder organischer

Natur sein, vielfach in der Atmosphre schwebt. Wenn
diese Fremdkrper hygroskopisch sind, so veranlassen

sie an ihrer Oberflche Condensation des Wasser-

dampfes, lange bevor die Luft gesttigt ist. Fasst

man andererseits auch den Eiufluss dieser Krper ins

Auge, wenn sie etwa strker erkaltet sind als die

umgebende Luft, so versteht mau die Entstehung
einer neuen Art von Wolkenelementen

,
welche den

Regen ohne Wolken und vor Allem den Abendthau

liefern.

Staub im engeren Sinne des Wortes veranlasst

durch Capillarattraction, welche er auf das Wasser

ausbt, die Bildung von Tropfen, die gross genug
sind, um zu fallen, durch Vereinigung der Wolken-

elemeute, die ohnedies sich fernerhin schwebend er-

halten wrden. Daher muss auch die in unmittelbarer

Nhe des Erdbodens, wo die Luft strker verunreinigt

ist, gemessene Regenmenge grsser sein, als in der

Hhe."
Man sieht, es ist in der That eine fast vollkom-

men ausgebaute Theorie der Hydrometeore, welche

Verfasser uns giebt, und welche er experimentell sttzt.

Nach dem Referenten ist es sein grosses Verdienst,



420 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 33.

einerseits den Eiufluss der elektrischen Vorgnge, an-

dererseits die Rolle der Ueberkaltung hervorgehoben
und gesttzt zu haben.

Henry A. Rowland und Cary T. Hutchinson:

Ueber die elektromagnetische Wirkung
von Convectionsstrmen. (Philosophical

Magazine, 1889, Ser. 5, Vol. XXVII, p. 445.)

Oliver Lodge: Ueber ein elektrostatisches

Feld in Folge von Aenderung der mag-
netischen Induction. (Ebenda. S. 469.)

Nachdem Faraday zuerst die Vermuthung aus-
j

gesprochen, dass eine positiv geladene Kugel, die in

einer bestimmten Richtung bewegt wird, Wirkungen

hervorbringen msse, als wenn ein elektrischer Strom

sich in gleicher Richtung bewegte, hatte Herr Row-
land speciell die Mglichkeit einer magnetischen

Wirkung der Convectionsstrme bereits 1876 einer

in Berlin ausgefhrten, experimentellen Prfung unter-

zogen ,
und hatte mittelst eines rotirenden Couden-

sators zwar Nadelablenkungen erzielt, die aber nicht

mit der wuschenswerthen Genauigkeit hatten ge-

messen werden knnen, so dass neue, nun mit Herrn

Hutchinson gemeinsam ausgefhrte, Versuche wn-
schenswert]! blieben. Uuterdess wurden von den

Herren v.Helmholtz, Schiller, Rntgen einschl-

gige Versuche gemacht, welche jedoch diese wichtige

Frage nicht definitiv zu entscheiden vermochten.

Bei den neuen Versuchen wurde in erster Reihe

dafr Sorge getragen ,
ein gleichmssiges elektrosta-

tisches Feld herzustellen, was fr genaue Messungen
durchaus nothwendig war. Dies wurde in der Art

erreicht, dass man zwei verticale Scheiben anwendete,

die um horizontale Achsen rotirten, welche in der-

selben Linie lagen; die Magnetnadel wurde zwischen

die Scheiben, ihren Mittelpunkten gegenber, ange-

bracht. Die Scheiben befanden sich im magnetischen
Meridian und wareu an der den Nadeln zugekehrten

Seite vergoldet. Zwischen den Scheiben standen

zwei Condensatorplatten aus Glas, die an der den

Scheiben zugekehrten Seite vergoldet waren, und

zwischen diesen Glsern befand sich die untere

Nadel des astatischen Paares, dessen obere
,
dem Be-

reich der Condensatoren entrckt, mit einem kleineu

Spiegel zur Beobachtung der Ablenkungen versehen

war; der ganze Apparat war zur unteren Nadel sym-
metrisch. Um die Ladung der Scheiben au den

Rndern gleichmssig zu halten
,
waren sie mit ver-

goldeten Hartgummi -Schutzplatten umgeben. Die

Scheiben
,

die Glasplatten und die Schutzplatten
wareu smmtlich radial geritzt, damit keine Leitungs-
strme sich entwickelten. Mittelst passend ange-
brachter Metallbrsten konnte die Belegung der

Scheiben geladen werden. Fr genaue Einstellungen
und sorgfltige Messungen der Coustanten des Appa-
rates, der Ladungen und der sich zeigenden Wirkun-

gen war Sorge getragen.

Nachdem die Nullpunkte genau bestimmt waren,

wurden die Scheiben in Rotation versetzt, ihre Be-

legungen geladen und eine Reihe von drei Nadel-

ausschlgen abgelesen ;
dann wurde die Elektrisirung

umgekehrt und drei weitere Ausschlge abgelesen.
Alle fnf Minuten wurden die Drehungsgeschwindig-
keiten gemessen und bei jeder Umkehrung war es

nthig, die Ladung auf ihre volle Hhe zu bringen.
Eine Ablesungsreihe umfasste 25 Umkehrungen.
Nach jeder Reihe wurde das die Ladung messende

Elektrometer wieder abgelesen ,
und dann eine der

Versuchsbediugungen gendert, um eine neue Reihe

anzufangen. Die Aenderuugen betrafen den Abstand

der Scheiben von der Nadel, den Abstand der Glas-

platten von der Nadel, die Elektrisirung und die

Drehungsgeschwindigkeit. Die Berechnung der Ab-

lenkungen sttzte sich auf die Annahme, dass die mag-
netische Wirkung einer rotirenden Ladung propor-
tional sei der Elektricittsmenge, welche einen Punkt
in der Secunde passiit, ganz so wie bei den Leitungs-
strmen.

Eine Reihe von Schwierigkeiten bei der Anstellung
der Versuche musste erst berwunden werden, bevor

die ersten systematischen Beobachtungen im Januar

dieses Jahres ausgefhrt werden konnten mit gela-
denen Scheiben und zur Erde abgeleiteten Platten.

Die Ablenkung bei Umkehrung der Ladung
wurde sofort und im erwarteten Sinne beob-

achtet, d.h. bei positiver Elektrisirung war die Wir-

kung gleichwerthig einem Strome in der Richtung der

Rotation der Scheibe. In den folgenden zwei Monaten

wurde nun eine Anzahl von Beobachtuugsreihen ge-
wonnen

,
die unter sich sehr gut bereinstimmten,

aber dem vorausgesetzten Gesetze nicht folgten. Fs

zeigten sich nmlich die Ablenkungen abhngig von

dein Abstnde der Condensatorscheiben, was, wie sich

herausstellte
,
von der Ladung der Hinterseite der

Goldbelegung der Scheiben herrhrte. Es war daher

nthig, die Versnchsanordnung zu ndern, die Schei-

ben mussten zur Erde abgeleitet und die Glasplatten

geladen werden
;
aber nachdem diese Aenderung vor-

genommen war, wareu die Ablenkungen stets grsser
bei positiver Rotation (Zenith, Nord, Nadir, Sd) als

bei negativer. Die Ursache dieser Erscheinung,

welche sowohl in der Gesammttabelle ,
wie in zwei

Specialreihen ersichtlich ist, konnte nicht festgestellt

und soll weiter aufgesucht werden.

Die bei diesen Versuchen gefundenen Ablenkungen
bei der Umkehrung der Ladungen waren ungefhr

dieselben, wie die frher in den Berliner Experi-

menten gefundenen, nmlich 5 bis 8mm. Verfasser

hoffen jedoch, bei Fortsetzung der Versuche mit

grsseren Scheiben und schnellereu Rotationen bis

zu Ablenkungen vou 1,5 bis 1,7 cm zu gelangen.

Das fast umgekehrte Problem, den Nachweis eines

elektrostatischen Feldes durch Aenderung des Mag-
netismus beizubringen, beschftigte Herrn Lodge in

Experimenten, bei denen er sich der wesentlichen

Beihlfe des Herrn Chattock zu erfreuen hatte,

sowohl in Bezug auf die Idee der Versuchsanord-

uung, welche schliesslich zu einem positiven Resul-

tate gefhrt hat, als auch in Bezug auf die technische

Ausfhrung der Versuche.
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Um die Fragestellung etwas genauer zu prci-

siicn, denke mau si.h ein elektrisch geladenes Gold-

blatt zwischen den Polen eines Magnets hngen.
Wenn das Goldblatt sich bewegt, so bildet es einen

Strom, und somit steht es unter dem Einflsse eiuer

Kraft, welche den Strom (d. h. die Bewegungs-

riihtung) zu dm Kraftlinien in bekannter Weise

richtet. Nun lasse man das geladene Goldblatt in

Ruhe und bewege den Magnet (oder ndere seinen

Magnetismus), dann muss, da die relative Bewegung
dieselbe ist, die Wirkung die gleiche sein; und diese

Wirkung wollte Herr Lodge experimentell nach-

weisen.

Hie Abhandlung des Herrn Lodge enthlt die

Beschreibung der vielen Irrwege, die er eingeschlagen,

bevor er zu einem qualitativen Resultate gekommen
ist, das allein hier erwhnt werden soll, mit dem Be-

merken , dass auch das schliesslich erzielte Experi-
ment noch den Eindruck des Unvollendeten macht.

Ein eiserner Magnetriug wird mit einem Kupfer-

draht umwickelt; in das Feld des Magnets wird

ein (ilasgehuse gebracht, in dem sich eine Substanz

befindet, die weder magnetische Eigenschalten be-

sitzt
,
noch diamagnetisch ist. Nacli langem Suchen

wurde ein Papier gefunden ,
welches diesen Anforde-

rungen entsprach; aus diesem wurde eine Nadel an-

gefertigt und diese, entweder mit Spiegel zur Feru-

rohrablesung oder mit Zeiger zur mikroskopischen

Beobachtung versehen, aufgehngt. Gegen die Wir-

kung usserer elektrostatischer Einwirkungen wurde

die Nadel durch coucentrische
, cylindrische Metall-

sebirme geschtzt. Bei Aenderung des Magne-
tismus des Ringes wurde eine schwache

Ablenkung der Nadel beobachtet, die grsser

wurde, wenn die Schirme entfernt waren.

Alles deutet somit auf die Thatsache ,
dass wir

jetzt mehrere Male die gesuchte Wirkung wirklich

gesehen haben ,
und ich habe factisch keinen Zweifel

mehr in Betreff derselben.'" Die letzten Beobach-

tungen ,
welche positives Resultat ergeben haben,

sind jedoch so kurz vor der Abreise des Herrn

Lodge aus Liverpool gemacht, wo er die Versuche

anstellte, und zum Theil erst nach seiner Abreise

durch den Assistenten Herrn Davies, dass die

Untersuchung nicht als abgeschlossen betrachtet

werden kann.

Alex. Kowalevs-ky: Ein Beitrag zur Kennt-
niss der Excretiousorgane. (Biolog. Centralbl.

I8y, s. :s3 u. 66.)

Mit der zur Besprechung vorliegenden Arbeit be-

giebt sich der berhmte russische Embryologe auf

ein neues Gebiet, nmlich dasjenige vergleichend-

physiologischer Forschung. Die vorliegenden Mit-

theilungen bezeichnet er selbst als den Beginn um-

fassender Untersuchungen auf diesem Gebiete und

als Zweck der Verffentlichung derselben hebt er

hervor, andere Forscher zum Verfolgen hnlicher

Fragen anzuregen, da der Umfang der Arbeit die

Krfte des Einzelnen weit berstiege.

In der Niere der Wirbelthiere bilden die soge-

nannten Malpighi'schen Krperchen (Gefssknuel)
und die von ihnen abgehenden Harncanlchen die

wichtigsten Theile des Organes.

Durch die Untersuchungen von Heidenhain u. A.

wurde gezeigt, dass den genannten Theilen der

Niere verschiedene physiologische Function zukommt,

indem die Malpighi'schen Krperchen Wasser und

leichtlsliche Salze, Chlornatrium z. B.
, abscheiden,

whrend die Harncanlchen Harnstoff und wahr-

scheinlich auch Harnsure und harnsaure Salze ab-

sondern (vergl. Rdsch. III, 614). Entsprechend dieser

verschiedenartigsten Function der beiden wichtigsten

Nierenabschnitte, zeigen dieselben auch ganz be-

stimmte Beziehungen zu gewissen Farbstoffen. Bei

Zufhrung von karminsaurem Amnion und indig-

schwefelsaurem Natron resp. Iudigokarmin wird der

erstere von den Malpighi'schen Krperchen, der letztere

nur von den Harncanlchen abgeschieden.

Diese Erfahrungen bezglich der verschiedenen

Wirksamkeit differenter Abschnitte der Excretions-

organe bezogen sich in der Hauptsache auf Wirbel-

thiere
;
nur wenige Versuche waren an Wirbellosen

angestellt worden. Indem nun Verfasser zu ermitteln

suchte, wie die verschiedenen Abtheilungen der

Wirbellosen sich in Bezug auf ihre Excretiousorgane

verhalten, benutzte er die Farbreactionen der ver-

schieden funetionirendeu Abschnitte der Wirbelthier-

nieren als Kriterien und ging dabei in folgender

Weise experimentell vor. In den Krper des Thieres

wurden Farbstoffe entweder durch Fttern eingefhrt,

wenn es sich um kleinere Thiere handelte, oder durch

Einspritzen, sobald die Grsse der Thiere das

erlaubte. Zur Verwendung kamen Karmin, karmin-

saures Amnion, Indigokarmin resp. indigschwefel-

sanres Natron, Alizarinblau und Lakmus, deren Wir-

kung au den frischen oder conservirten und in Schnitte

zerlegten Geweben untersucht wurde.

Herr Kowalevsky bespricht zunchst diejenigen

Formen, deren Excretiousorgane am besten bekannt

sind und bei denen er die schnsten Resultate er-

hielt; nmlich die Krebse. Ihre Excretiousorgane,

als Schaleudrse und Antennendrse bekannt, sind

paarige, im vorderen Theile des Krpers gelegene

Gebilde, welche mit einem rundlichen Sckchen, dem

sogenannten Endsckchen beginnend, in einen ge-

whnlich ziemlich langen und mehrfach geknuelten
Canal

,
das Harncanlchen, bergehen. Dieser Canal

mndet entweder direct nach aussen oder erweitert

sich vorher zu einer Harnblase (so beim Flusskrebs),

die dann einen kurzen Ausfhrungsgang entsendet.

Die Ausmndungsstelle liegt in der Nhe der Kiefer

(Kiefer- oder Schalendrse) oder der Fhler (Antenncu-

drse).

Wenn nun der Verfasser einem Flusskrebs eine

einprocentige Lsung von karminsaurem Amnion ein-

spritzte, so bemerkte er schon nach einigen Stunden,

dass das Endsckchen der Antennendrse sich zu

frben begann uud allmlig immer mehr und mehr

roth wurde. Im Laufe von 2 bis 3 Tagen hatte die
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Frbung ihren Hhepunkt erreicht und bei nherer

Untersuchung ergab sich, dass die Zellen des End-

sckchens von rothen Krnchen erfllt waren. Bei

Einfhrung vou Indigkarmin hingegen uahmeu nur

die Harncanlchen den blauen Farbstoff auf, whrend

das Endsckchen ungefrbt blieb. Wurden beide

Farbstoffe gemischt eingefhrt, so war dennoch der

Erfolg derselbe, d. h. das Endsckchen frbte sich

immer roth
,
das Harncanlchen wurde blau. Durch

diese Versuche besttigte sich also die bereits von

frheren Untersuchen] der Krebsnieren geusserte

Ansicht, dass das Endsckchen der Malpighi'-
schen Kapsel der Wirbelthierniere ent-

sprche und das Harncanlchen mit dein

entsprechend benannten Theil in der Wirbel-

thierniere zu vergleichen sei.

Noch verschiedene andere Stoffe wurden von dem

Verfasser in den Krper des Flusskrebses eingefhrt

und die Art, wie diese Stoffe in den Excretions-

organen des Thieres ausgeschieden wurden, fhrten

auf hnliche Schlsse wie die Versuche mit den beiden

erst erwhnten Farbstoffen. Von Interesse ist der

mit concentrirter Lakmuslsung vorgenommene Ver-

such, weil er zeigte, dass der Inhalt des Endsckchens

von saurer Beschaffenheit ist. Bei Einfhrung der

Lakmustinctur rthete es sich und wenn der Ver-

fasser einen kleinen Zusatz eines Alkali machte, setzte

sich diese Frbung ins Blaue um.

Soweit die Frbungen auf das Harncanlchen be-

zglich sind, betreffen sie nur dessen unmittelbar

auf das Endsckchen folgenden Abschnitt, der, wie

Herr Kowalevsky zeigt, zum Unterschied von den

Endsckchen alkalisch reagirt. In seinem weiteren

Verlaufe nimmt das Harncanlchen nur bei lnger
whrender Einfhrung Farbstoff auf. Sonach kann

der Verfasser an der Krebsniere drei Abschnitte

unterscheiden, die sich physiologisch abweichend ver-

halten: 1) das Endsckchen mit saurer Reaction,

2) der Anfangstheil der Harncanlchen
,
mit alkali-

scher Reaction und der Fhigkeit, Indigokarmin aus-

zuscheiden und endlich 3) den indifferent bleibenden

Abschnitt bis zur Mndung ,
der nur bei grsserer

Menge und dauernder Einwirkung der injicirten Stoffe

ein wenig von den Farbstoffen aufnimmt.

Im Ganzen bereinstimmend mit dem Flusskrebs

verhalten sich andere vom Verfasser untersuchte

Krebse, z. B. Palaemon, Squilla und Branchipus, nur

dass die Erscheinungen zum Theil noch deutlicher,

zum Theil weniger deutlich zum Ausdruck kamen.

Uebrigens treten auch gewisse Abweichungen ein wie

bei Squilla mantis, bei welchem Krebs zwar das

Endsckchen der Schalendrse sich roth frbte, da-

gegen das Harncanlchen die blaue Farbe des Indigo-

karmin nicht aufnahm. Dagegen wurde diese in den

Leberschluchen des hinteren Darmabschuittes nieder-

geschlagen. Dieses Verhalten erinnert an die Insecten,

bei denen bekanntlich die Excretionsorgane als lange

Schluche (Malpighi'sche efsse) dem Enddarm an-

sitzen, und es scheint uns deshalb von ganz beson-

derem Interesse, weil bei Flohkrebsen am Ende des

Mitteldarms lngere und krzere Ausstlpungen auf-

treten, die ganz wie die Malpighi'schen Gefsse der

Insecten als Harnorgane fnnctioniren.

Wie sich aus den Versuchen des Verfassers er-

giebt, scheinen bei den Krebsen ausser den eigent-

lich zur Excretion bestimmten Organen auch sonst

noch Excretionsorgane vorzukommen. Reprsentirt
werden sie durch Complexe vou Zellen, die au solchen

Orten des Krpers gelegen sind, wo das aus dem

Krper nach dem Herzen zurckstrmende Blut in

reichlicher Menge vorbeifliesst. Offenbar haben diese

Zellencomplexe die Bedeutung, das Blut von den

Stoffen zu reinigen ,
welche ihm auf seinem Wege

durch den Krper beigemengt wurden. Sie scheinen

zumeist die Eigenschaft zu haben, dass sie Karmin

aufnehmen und Lakmus sich in ihnen roth nieder-

schlgt; also reagiren sie sauer.

An die zuletzt besprochenen Verhltnisse schliesseu

sich hnliche bei den Insecten an. Der Verfasser

fand nmlich, dass in der Umgebung des Herzens

Zellenstrnge vorhanden sind, welche bei Einfhrung
von kanninsaurem Ammon das Karmin in sich auf-

speicherten und bei Anwendung von Lakmus eine

rothe Frbung annehmen, die bei Behandlung mit

Ammoniakdmpfen sich in Blau verwandelt. Der

Inhalt dieser Zellen ist also saurer Natur. Die nahe

Beziehung ,
in welcher sie zum Blutgefsssystem

stehen, deutet neben ihrem sonstigen Verhalten darauf

hin, dass sie auch hier die Aufgabe haben, das Blut

zu reinigen, indem sie die dem Blute beigemengten,

fremden
,

vielleicht schdlichen Substanzen von dem-

selben absondern und in ihrem Inneren aufspeichern.

Diese Zellencomplexe haben keine Ausfhrungsgnge,
und es scheint deshalb, als ob die von ihnen aufge-

nommenen Stoffe bis zum Tode des Thieres in ihnen

enthalten blieben, oder doch nur durch Zerfall der

Zelle frei werden knnten.

Was die Malpighi'schen Gefsse der Insecten be-

trifft, so kann Herr Kowalevsky den schon frher

augestellten Versuch besttigen, dass bei Einfhrung
von iudigschwefelsaurem Natron eine Blaufrbung

der Zellen eintritt, diesen also wie den Harncanlchen

der Wirbelthierniere die Abscheiduug des Harnstoffs

zufllt. Ihre Reaction ist alkalisch.

Der Verfasser vergleicht die bei den Insecten ob-

waltenden Verhltnisse mit denen der Krebse und

findet, dass bei den Insecten die Function der (bei

den Krebsen vorhandenen) Antennen- und Schalen-

drse auf die Weise getrennt ist, dass die Function

der Harncanlchen von den Malpighi'schen Gelassen

bernommen wird, whrend ein dem Endblschen

quivalentes, eigentliches Organ nicht vorhanden ist,

sondern dessen Rolle von den das Herz umgebenden

Zellen (Pericardialzelleu) bernommen wird.

Wir haben den Ausfhrungen des Verfassers,

soweit sie sich auf Crustaceen und Insecten beziehen,

eifie etwas eingehendere Behandlung gewidmet, einmal

weil auf diesen Versuchen seine Beobachtungen ba-

siren und sodann, weil es bei ihnen mglich ist, in

Krze den Versuchen, Beobachtungen und Schlssen
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lies Verfassers ZU folgen. Weniger einfach ist dies

im Kreise der Weicht liiere, welche er ebenfalls

experimentell untersuchte. Wie bei den Wirbclthieren

verhalten sich auch bei den Weichthieren verschie-

dene Theile der Excretionsorgane different gegen
Farbstoffe und haben dem entsprechend verschieden-

artige Function. Herr Kowalevsky spritzte die

tief violett gefrbte Mischung von karminsaurem

Amnion und lndigkarmin verschiedenen Muscheln

ein und fand dabei, dass die beiden Farbstoffe im

Krper der Thiere getrennt wurden, und zwar scheidet

das als Excretionsorgan schon lngst bekannte Bo-

j an us
1

sehe Organ den blauen Farbstoff ab, whrend
die als Pericardialsdrse bezeichneten Anhnge an

den Vorhfen des Herzens die rothe Farbe in sich

aufnehmen. Letztere Organe zeigen saure ,
erstere

alkalische Reaction.

Besonders auffllig sind die an Schnecken, z. B.

Helix und Paludina, zu Tage tretenden Erscheinun-

gen. Mit der Mischung der beiden Farbstoffe inji-

cirt frbt sich ihr Krper violett. Indem dann aber

im Verlaufe von ein bis zwei Tagen der blaue

Farbstoff vom Bojanus'schen Organ aufgenommen
wird

,
erscheinen die Thiere sodann rotli. Mit der

Zeit verschwindet auch die rothe Frbung, was daher

rhrt, dass auch der rothe Farbstoff (in oben er-
j

whnter Weise) zur Abscheidung gelangt.

Wie bei Muscheln und Schnecken sind auch bei

den Tintenfischen besondere Organe fr die verschie-

denen Arten der Abscheidung vorhanden. Sonach

sind auch bei den Mollusken die Organe nachweisbar,

welche die Function der Malpigln'schen Krpercheu
nnd Ilarncanlcheu der Wirbelthiere erfllen.

Bei den Gliederwrmern bestehen die Excre-

tionsorgane bekanntlich aus paarigen, segmental geord-

neten, sogenannten Schleifencanlen. Dieselben be-

ginnen mit einem offenen und mit Wimperhaaren
besetzten Trichter frei in der Leibeshhle, setzen sich

dann in einen Canal fort, der sich mehrfach knuelt

und schliesslich an der Seite des Krpers nach aussen

mndet. Von solchen Schleifencanlen kommt jedem

Segment des Thieres ein Paar zu. Es ist kein

Zweifel, dass diesen Segmentalorganen die Schalen-

uud Antennendrsen der Krebse homolog sind. Der

Canal der Segmentalorgane entspricht dem Harn-

canlchen der Krebsnieren, whrend das Endsckchen

als eine Neubildung und zwar als ein abgekapselter

Theil der Leibeshhle hinzugekommen ist. Die Ver-

hltnisse entsprechen ganz denen, wie wir sie vor

Kurzem fr Peripatus darstellten (vergl. Rdsch. IV,

253), bei welcher Form die mit Endsckchen ver-

sehenen Organe noch in segmentaler Anordnung vor-

handen sind. Bei einer derartigen morphologischen

Ueberein8timmung der Excretionsorgane, wie sie

zwischen den Crustaceen und Gliederwrmern statt-

findet, ist es von grossem Interesse, auch das physio-

logische Verhalten der Segmentalorgane bei den letz-

teren kennen zu lernen. Da ergiebt sich aber aus

der Darstellung des Verfassers, dass in Bezug hierauf

die Uebereinstimmung fehlt. Whrend die Harn-

canlchen der Krebse Indigokarmin abscheiden, sam-

melt sich in den Schleifencanlen der Gliederwrmer

nur der rothe Farbstoff des karminsauren Amnions

an. Desgleichen beweist der rothe Niederschlag von

Lakmus, dass diese Organe sauer reagiren. Dieses

Verhalten entspricht also nicht demjenigen des Harn-

canlchens, sondern vielmehr dem des Endsckchens

der Crustaceenniere.

Die vom Verfasser an Echinodermen vorgenom-
menen Untersuchungen besttigen die vor nicht

langer Zeit an dieser Stelle (vergl. Rdsch. III, < > 5 3
)

besprocheneu Ergebnisse der Herren P. uud F. Sa-

rasiu, nach welchen das bisher noch nicht bekannte

Excretionsorgan der Echinodermen in dem zumeist

als Herz angesprochenen, schlauchfrmigen Organ
zu suchen ist, welches dorsoventral im Krper ver-

luft. In diesem Organe wurde bei Einfhrung der

Farbstoffe in die Leibeshhle das Karmin in Menge

niedergeschlagen und das Organ zeigte eine saure

Reaction. Desgleichen scheint noch gewissen Anhangs-

organen des Wassergefsssysteras (den sogenannten

Ti e dem an n' sehen Krperchen) exeretorische Func-

tion zuzukommen, was kaum verwunderlich erscheint,

weil das Wassergefsssystem wohl von einem exere-

torischen Apparat abzuleiten ist. Eine weitere Aus-

fhrung dieser Auffassung ist in der Besprechung
der schon erwhnten Arbeit der Herren Sarasin ge-

geben.
Bei den Ascidien (Seescheiden), welche der Ver-

fasser zuletzt seiner Besprechung unterzieht, findet

er in dem neben dem Herzen gelegenen Harnsack das

Organ, welches Indigokarmin ausscheidet und damit

die Function der Harncanlchen bei den Wirbelthieren

erfllt. Ueber ein karminabsonderndes Organ hat

der Verfasser zwar Verinnthungen, konnte sich aber

noch nicht mit Bestimmtheit von der Richtigkeit

derselben berzeugen. Jedenfalls scheint es aber,

als ob auch hier wie bei den Wirbelthieren beson-

dere Apparate fr die verschiedenen exeretorischen

Functionen vorhanden wren.
Als besonders wichtig hebt der Verfasser noch

hervor, dass die Organe, welche das Indigokarmin

ausscheiden ,
als echte harnabsondernde Organe be-

trachtet werden drfen. Sie zeigen zugleich immer

eine alkalische Reaction.

In vorstehender Besprechung der Befunde des

Verfassers haben wir nur das hervorgehoben , was

fr die zweifache Function der Excretionsorgane von

besonderer Wichtigkeit erschien. In seinen Mitthei-

lungen sind noch eine Menge anderer Angaben ent-

halten, auf deren Besprechung hier nicht eingegangen

werden konnte. E. Korscheit.

William Huggins: Ueber die Wellenlnge der

Hauptlinie im Spectrum des Polarlichtes.

(Proceedings of tlie Royal Society, 1S.S9, Vol. XI.V,

Nr. 278, p. 430.)

Je fter die Spectralanalyse zur Grundlage genommen
wird fr die Aufstellung theoretischer Sehlussfolgerun-

gen, um so notwendiger ist es, die Ergebnisse derselben

mit der allerussersten Genauigkeit zu bestimmen, denn
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sonst knnen zu leicht bei der grossen Zahl von Linien,

welche in dem kleinen Rume des Spectrums sich

drngen, Identitten behauptet werden, die eine genauere

Messung als trgerisch ergiebt.

Die im Spectrum des Polarlichtes auftretende Haupt-
linie (meist die einzig sichtbare) ist schon ziemlich oft

bestimmt worden; gleichwohl ist ihre Lage im Spectrum
noch nicht definitiv festgestellt. Herr Huggins hlt es

daher fr zweckmssig, einige bisher nicht publicirte

Messungen bekannt zu geben ,
welche er im Jahre 1874

am 4. Februar, als ein grosses Nordlicht sichtbar war,

angestellt hat. Er hat die Wellenlnge der Hauptlinie
des Polarlichtspectrums nach Augenschtzung auf X 5570,9

bestimmt; durch Vergleichung mit einer nahen Zinu-

linie fand er X 5571,0; die Vergleichung mit einer nahen

Tellurlinie gab X 5571,5 und die Beziehung zu einer

nahen Eisenlinie gab der Linie die Wellenlnge X 5571,5.

Das Mittel dieser vier sehr sorgfltigen Bestimmungen,
X = 5571 05, glaubt Herr Huggins als der Wahrheit

sehr nahe kommend betrachten zu drfen.

Eine sehr genaue Messung von Herrn Vogel aus

dem Jahre 1872 kommt dem eben angegebenen Werthe
sehr nahe. Vogel fand X 5571,30,92. Herr Gyllen-
skild hat 1882 am Cap Thordsen und 1884 zu Upsala

eigene Beobachtungen angestellt ,
welche er zusammen

mit 21 aus der Literatur ihm bekannt gewordenen Grssen
einer Discussion unterwirft, die zu dem Mittelwerthe

X = 5570 0,88 fhrt. Diese drei zuverlssig be-

stimmten Werthe stimmen gut berein und fixiren zwi-

schen engen Grenzen den Ort im Spectrum, wo man
den chemischen Ursprung der Linie zu suchen hat. Die

jngst bekannt gewordene (Rdsch. IV, 404) Angabe von

Krafft, nmlich 5595 und 5586, weicht sehr bedeutend

von diesen Werthen ab
;

aber dieser Beobachter sagt

selbst, dass er den spectroskopischen Untersuchungen
nicht, die gehrige Aufmerksamkeit habe angedeihen
lassen. Die Annahme des Herrn Lockyer, dass die

hauptschlichste Polarlichtlinie der Rest der hellsten

Mangan -Cannelirung bei 558 sei, hlt Herr Huggins
fr unzulssig.

G. Sieben: Experimentaluntersuchungen ber
elektrische Figuren auf lichtempfind-
lichen Platten. (Sitzungsberichte der Berliner Aka-

demie der Wissensch., 1889, S. 395.)

Wie Trouvelot (Rdsch. IV, 49) und;Brown (Rdsch.

IV, 113) hat auch Herr Sieben, ohne von jenen Arbeiten

Kenntniss zu haben
,
die Wirkung der elektrischen Ent-

ladungen auf photographisch empfindliche Platten stu-

dirt; aber diese Untersuchung verfolgte einen ganz
bestimmten Plan. Herr Sieben bezweckte, die bekannt-

lich sehr complicirten und mannigfachen Entladungs-
figuren der negativen Elektricitt durch verschiedene

Modifikationen der Versuchsbedingungen auf einfachere

Formen zurckzufhren.
Zu diesem Zwecke wurden in die Versuchsbedin-

gungen die nachstehenden Modificationen eingefhrt,
und zwar mit theilweisem Erfolge fr die gestellte Auf-

gabe. Zunchst wandte Verfasser als Elektricittsquelle
eine Leydener Flasche und als Zuleiter der Entladung zu

der auf Holz oder auf einer Zinkscheibe liegenden Platte

entweder fallende (Juecksilbertropfen ,
oder ringfrmige

und spitze Metallelektroden an. Dann wurde als Elektri-

cittsqnelle eine Reibungselektrisirmaschine und als Zu-
leiter ein mit polirter Spitze versehener Messingstab be-

nutzt, auf den auch eine Kugel geschraubt werden konnte.

1 1
-

l- ' 1 1 1 1 :
i -sig lii'ss man nur einen funken berspringen.

Die Platten befanden sich auf einer Ziukscheibe unter

gewhnlichem Luftdruck und waren staubfrei
,

oder sie

wurden mit Lycopodium oder anderen Pulvern bestubt;
endlich wurden die Platten, staubfrei oder bestubt, in

einen luftverdnnten Raum gebracht.
Da es leider nicht mglich ist, die 21 hchst inter-

essanten Photographien ,
welche die charakteristischen

Resultate dieser Untersuchung ausmachen, hier wieder-

zugeben, begngen wir uns, die nachstehende Zusammen-

fassung der Hauptergebnisse mitzutheilen :

1) Der Unterschied in den Dimensionen und dem
Aussehen der positiven und negativen Figuren ver-

schwindet in dem Falle ihrer Erzeugung unter gewhn-
lichem Druck auf vorher bestubten Platten nahezu voll-

stndig.
2) Auf bestubten und nicht bestubten Platten

unter vermindertem Druck ist die Dimension der posi-

tiven Figuren grsser als die der negativen, und die

Grsse wchst fr die positiven mit abnehmendem
Drucke rascher als fr die negativen.

3) Auf nicht bestubten Platten verschmilzt die posi-

tive Figur unter abnehmendem Druck in einen Licht-

kreis mit peripherischen Verstelungen, whrend die

negative die charakteristischen, geradlinigen, dunklen

Strahlen verliert und in einen schwach radial gestreiften

Lichtkreis bergeht.

4) Auf bestubten Platten und unter geringer wer-

dendem Druck behlt die positive Figur ihre charakte-

ristische Form (radiale Verstelungen) bei, whrend der

radial gestreifte Lichtkreis der negativen Figur sich in

einzelne Lichtbschel auflst, die jeder fr sich aus feinen,

gedrillten Fden zu bestehen scheinen, welche einzeln

den positiven Verstelungen sehr hnlich sind.

Herr Sieben hlt es fr zweckmssig, sich vorerst auf

die Mittheilung des rein Thatschlichen zu beschrnken,
da Versuche, die Erscheinungen zu erklren, jetzt noch

unbedingt als verfrht zu bezeichnen wren".

A. Potier: Ueber die directe Messung der

Verzgerung, welche die Lichtwellen
durch Reflexion erfahren. (Comptes readus,

1889, T. CVI1I, p. 995.)

Untersucht mau mit dem Spectroskop das von einer

dnnen, durchsichtigen Platte reflectirte Licht, so findet

man das Spectrum durchfurcht von dunklen Banden

oder Canneliruugen; dieselben entsprechen den Strahlen,

welche in Folge der Reflexion an den beiden Oberflchen

der Platte durch Interferenz vernichtet worden sind,

d. h. den Strahlen, deren Wellenlngen ein aliquoter

Theil der doppelten Dicke der Platte (2 e) ist, wenn die

beiden Oberflchen der Platte mit demselben Medium
in Berhrung sind. Die Anzahl der Canneliruugen , die

man im Spectrum zwischen zwei bestimmten Linien des

Sonnenspectrums sieht, ist gegeben durch die Formel

= 2c (-. TT-),
wenn X a und X' u in der Platte die

\Xa X u /

Wellenlngen von den Strahlen sind, welche diesen

Linien entsprechen.
Dieselbe Regel gilt noch , wenn die beiden Flchen

mit beliebig verschiedenen, aber durchsichtigen Medien in

Berhrung sind
;

sie ist jedoch nicht mehr anwendbar,
wenn eine Flche versilbert oder mit einer Substanz

bedeckt ist, welche ein energisches Absorptionsvermgen
besitzt, z. B. Fuchsin. Hat man eine dnne Glasplatte

au der llinterseite zum Theil mit Fuchsin bedeckt, und

lsst mau ein senkrecht auffallendes Strahlenbndel so

auf den Spalt des Speciroskops reflectiren, dass der

e untere Theil desselben Licht empfngt, das vom Fuchsin

reflectirt worden, whrend in den oberen Theil Licht

fllt, das von Luft reflectirt worden, so ist das Spectrum
in zwei ungleich helle Theile getheilt, die durch eine

N
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horizontale Linie von einander getrennt sind. Die

Cannelirungen, welche zu dieser Linie senkrecht ge-
richtet sind, bilden in den beiden Theilen des Gesichts-

feldes nicht gegenseitige Verlngerungen und ihre Ver-

schiebung gegen einander ist in den verschiedenen Ge-

genden des Spectrums eine verschiedene.

Im violetten Theile ist diese Verschiebung gleich

Null, hier entsprechen die Cannelirungen der beiden

Spectralhlften denselben Strahlen; dasselbe ist im ultra-

violetten Theile der Fall, wovon man sich auf Photo-

graphien berzeugt. In dem sichtbaren Theile des

Spectrums jedoch bleiben die Cannelirungen ,
welche in

dem dem Fuchsin entsprechenden Theile des Spectrums
gesehen werden

, gegen die des anderen Spectrums zu-

rck
;

i nd dieses Zurckbleiben wchst continuirch
vom Violett bis zum Roth

,
wo es der Hlfte des Zwi-

schenraumes zweier Cannelirungen gleich ist. Die

Cannelirungen auf dem Fuchsin werden stets nach der
violetten Seite zurckgeworfen, so dass ihre Zahl im
ganzen sichtbaren Spectrum um eine halbe Einheit

grsser ist als die Zahl der Cannelirungen, welche die

Platte in Luft erzeugt. Die Deutung dieser Erschei-

nung liegt auf der Hand: Die vom Fuchsin reflectirteu

Strahlen sind verzgert gegen die von der Luft reflec-

tirteu, und diese Verzgerung ndert sich von Null bei

den violetten Strahlen bis zu einer halben Periode fr
die rothen Strahlen. ZNIit einer hinreichend dnnen Platte

von Crownglas fand Herr Potier diese Verzgerungen
ausgedrckt in Bruchtheilen der Perioden: bei der Linie

D = 0,41, bei E = 0,30, bei b = 0,25, bei F = 0,18
und bei G = 0.

Man kann sich aus Glimmer leicht viel dnnere
Platten herstellen und beseitigt die Complication, welche
die Doppelbrechung des Glimmers veranlassen knnte,
durch Benutzung polarisirten Lichtes.

Wenn man eine dnne Platte von hherem Bre-

chungsindex anwendet, dann befolgt die Aenderung der

Verzgerung mit der Wellenlnge ein anderes Gesetz.
Auf diese etwas complicirteren Verhltnisse soll hier,
unter Hinweis auf die Originalmittheilung, nicht weiter

eingegangen werden. Es gengt, gezeigt zu haben, dass
diese Versuche, welche auf alle Substanzen anwendbar
sind, die fhig sind, auf einer durchsichtigen, dnnen
Platte einen fest anhngenden Ueberzug zu bilden, eine
Methode liefern, welche es gestattet, direct die Verzge-
rung zu messen, welche hervorgebracht wird durch die
Reflexion der Lichtwellen an ihrer Oberflche.

H. A. Rowland: Tabelle von Normal -Wellen-
lngen. (Philosophical Magazine, 1889, Ser. 5, Vol.

XXVII, y. 479.)

Im Mrz 1887 hatte Herr Rowland auf Grund
seiner damaligen Messungen eine vorlufige Tabelle der

Normal-Wellenlngen publicirt, die er nun auf Grund der

sorgfltigeren Messung der absoluten Wellenlngen durch
Bell (Rdsch. III, 40!ij und Peirce berichtigt hat. Die
Tabelle gielit die -\"imalmaasse der Wellenlngen in ge-
whnlicher Luft bei 20 C. und 760 mm Druck. Sie
unifasst die Lichtwellen von 3094,735 bis 7714,607 und
enthlt 539 Linien oder Doppellinien. Die Genauigkeit
derWertbe ist meist bis auf 0,02 der Angstrm'schen
Eintheilung sicher, nur im Infraroth ist die Sicherheit
etwas geringer. Indem hier auf diese Tabelle nur hin-

gewiesen werden kann, sollen derselben wenigstens die
Werthe der hauptschlichsten Fraunhofer 'sehen Linien,
soweit sie in der Tabelle enthalten sind, entnommen
werden.

Die Doppellinie G hat eine Wellenlnge von 4293,245
(Zehnmilliontel Millimeter); b

t (Doppellinie) = 5167.580;

b3 (Doppellinie) = 5160,159; b., = 5172,867; b, =
5183,798; E 2

= 5269,720; E; (Doppellinie) = 527u.4!)7;
die Kircbhoff'sche (Doppel)-Linie 1474 = 5316,877;
D, = 5890,188; D, = 5896,156; C = 6563,042; B (erste
Linie) = 6867,462 ;

B (einzelne Linie) = 6884,082.

Berthelot und Petit: Verbrennungswrme des
Kohlenstoffes in seinen verschiedenen Zu-
stnden als Diamant, Graphit und amorphe
Kohle. (Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 1144.)
Die Verbrennungswrme des Kohlenstoffes ist eine

fr die Thermochemie wichtige Constante, sowohl an

sich, wie besonders weil diese Verbreunungswrme im
Verein mit der des Wasserstoffes die Berechnung der

Bildungswrmen organischer Verbindungen aus ihren
Elementen gestattet. Das Vorkommen vieler allotropi-
scher Modificationen des Kohlenstoffes complicirt die

Aufgabe ,
diese Constante zu bestimmen

, erhht aber

gleichzeitig das Interesse derselben. Die Herren Ber-
thelot und Petit haben daher mittelst sorgfltiger
Methoden eine Neubestimmung dieser schon oft unter-

suchten Grssen unternommen und erzielten die nach-
stehend mitzutheilenden Ergebnisse.

Die amorphe Kohle wurde aus Holzkohle her-

gestellt, die passend zerkleinert und nach einander mit
siedender Salzsure, mit Fluorwasserstoffsure und mit
Chlor bei Rothgluth behandelt, dann im Perrot'schen
Ofen geglht wurde. Das bei 130 getrocknete End-
produet war frei von Wasserstoff

;
es enthielt 99,34 Proc.

Kohlenstoff und 0,66 Asche. Die Verbrennung erfolgte
in der calorimetrischen Bombe in auf 25 Atmosphren
comprimirtem Sauerstoff ohne Schwierigkeit; sie war
eine vollstndige und augenblickliche. Aus sechs Einzel-

bestimmungen ergab sich die Verbrennungswrme von
ein Gramm Kohlenstoff im Mittel = 8137,4 cal. (Min.
8131,5, Max. 8141,8). Hieraus ergiebt sich fr C -f ().,= C0 2 die Verbreunungswrme -f- 97,65 Cal.

Der kr ystallinische Graphit war aus Gusseisen
gewonnen, durch wiederholtes Behandeln mit Salzsure
gereinigt und dann gewaschen und im Ofen getrocknet;
die Analyse ergab 99,79 Proc. Kohlenstoff, 0,21 Asche
und 0,02 Wasserstoff' (Feuchtigkeit?). Die Verbrennung
dieses Graphits gab fr ein Gramm Kohlenstoff 7899,7 cal.

im Mittel aus zwei Versuchen.
Um noch grssere Genauigkeit zu erzielen, wurde

der Graphit an der Luft einen Moment auf Rothgluth
erhitzt, wodurch die Spur von Wasserstoff verschwand,
und dann in der calorimetrischen Bombe verbrannt. Zu
diesem Zwecke musste ihm noch ein leichter brenn-
barer Krper beigemischt werden; die Verfasser whlten
Naphtalin , dessen Verbrennungswrme vorher mit
grosser Sorgfalt in drei Versuchsreihen bestimmt wor-
den war. Fnf Messungen der Verbreunungswrme
des Graphits ergaben nun im Mittel fr ein Gramm Kohlen-
stoff 7901,2 cal. (die Extreme weichen um weniger als
zwei Tausendstel ab|. Hieraus ergiebt sich fr die Ver-

bindung des krystallinischen C mit 2 zu C02 die Ver-

breunungswrme 94,81 Cal.

Der Diamant wurde den Verfassern von dem
Diamanthndler Taub in liberaler Weise (in der Menge
von fnf Gramm) zu ihren Verbrennungsversuchen ber-
lassen

, und zwar sowohl kristallinischer Diamant vom
Cap, wie schwarzer, nicht spaltbarer Diamant, welcher
Bort genannt wird. Die Verbrennung erfolgte ohne

Schwierigkeit, wenn man die Stcke fein zerstossen und
mit Naphtalin (10 bis 16 Proc.) gemischt hatte. Nach
Abzug von 0,12 Proc. Asche ergaben vier Messungen
fr die \ erbrennungswrme von ein Gramm Diamant
7859,0 cal. (die_Extreme weichen nur um ein Tausendstel

IUI
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ab); hieraus ergiebt sich fr die Verbindung von C

Dianiantkohleustoff mit 2 zu G02 die Verbrennungs-
wrme 91,31 Cal. Zwei Verbrennungen von Bort gaben
fr ein Gramm 7860,9 cal. und fr die Verbiudungswrme
von CO, 04.31 Cal.

Aus den vorstehenden Messungen erhalten wir so-

mit fr die moleculare Verbrennungswrme des amorphen
Kohlenstoffes OT.ii'i Cal., des krystallisirten Graphits

94,81 Cal. und des Diamant 91,31 Cal. Die drei Varie-

tten des Kohlenstoffes geben also verschiedene Resultate;

die Abweichung betrgt 3,24 Cal. oder 3 Proc. fr den

amorphen Kohlenstoff und 1 Proc. fr den Graphit;

dies ist die Wrme, die sich entwickeln wrde, wenn

mau diese beiden Varietten in Diamant verwandeln

wurde. Die bisher angenommenen, alten Werthe fr
die Verbrennungswrme des Kohlenstoffes mssen also

um einen sehr merklichen Werth vergrssert werden,
und hierdurch erhhen sich gleichzeitig die Bildungs-

wrmen aller organischen Verbindungen aus ihren Ele-

menten, die man bisher berechnet hat.''

Walter Harvey Weed: Ueber die Bildung des
Kieselsinters durch die Vegetation der

Thermalquellen. (American Journal of Science,

1889, Ser. 3, Vol. XXXVII, p. 351.)

Bekanntlich enthalten die Thermalquellen oft Kiesel-

sure in so betrchtlichen Mengen, dass sich ein Theil

derselben ablagert , sowie das Wasser an die Oberflche

gelangt; es entstehen so weisse Tafeln, Kegel und Wlle,
welche fr Geyser-Gebiete sehr charakteristisch sind. In

der Gegend der heissen yuellen des Yellowstone National

Parks bedeckt dies Material viele Quadratmeilen und

kommt dort in Schichten von betrchtlicher Dicke vor.

Die Entstehung dieser interessanten Bildung lsst sich

jedoch hier nicht aus den au anderen Orten von vielen

Beobachtern gesammelten Erfahrungen erklren
,

und

die eingehendere Untersuchung der Verhltnisse des

Yellowstone Parks hat ergeben, dass hier eine, besondere

Ursache die Kieselablagerungen veranlasse.

Ganz allgemein kann man fr die Ablagerung der

Kieselsure aus dem kieselsurehaltigen Wasser fol-

gende Ursachen anfhren: Abnahme des Druckes, Ab-

khlung, chemische Einwirkung, Verdampfung, Pflanzen-

leben. Von den ersten vier Einflssen
,

welche eine

Uebersttigung der Kieselsure -Losung und eine Ab-

lagerung derselben veranlassen mssen, kommt, soweit be-

kannt, nur ein Kall im Yellowstone Park vor, in dem die

Abkhlung die Abscheidung und Sinterbildung veran-

lasst. An anderen Orten hingegen findet man , dass

Wasser, welches reich an Kieselsure mit einer Tempe-
ratur von 199" F. hervorkommt

,
sich bis 33" F. abkhlt

und doch klar bleibt. Auch die Verdampfung kann

zwar in manchen Fllen von Einfluss sein, aber in dem

angefhrten Falle
,

wie in vielen anderen , bleibt sie

ohne Wirkung. Chemische Einflsse und Druckabnahme
sind gleichfalls nicht im Stande, die reiche Sinterbil-

duug zu erklren. Vielmehr scheint dieselbe in ganz

hervorragender Weise der Pflanzen Vegetation ihren

Ursprung zu verdanken.

Vor Allem sind es Algen, welche durch ihren Lebeus-

process die Kieselsure der heissen Quellen in sich auf-

nehmen und als steife, gallertartige Substanz absondern,
welche in den verschiedensten Formen angetroffen
wird. Dass Algen bei den Temperaturen der heissen

Quellen vorkommen und gut gedeihen, ist eine bereits

mannigfach constatirte Thatsache
,
von der Herr Weed

sich noch speciell durch Versuche berzeugte. Am
schnsten lsst sich die Sinterbildung durch Algen an

einer Art Leptothrix verfolgen, welche dicke Gallert-

massen bildet, die in den berfliessenden Quellen des

Oberen Geyser - Beckens" sulenartig in die Hhe
wachsen

,
bis sie die Oberflche des Wassers erreichen,

wo sie dann sich seitlich ausbreiten und zusammen-
fliessend eine dicke, von Sulen getragene Schicht bilden.

Man kann sich hier leicht von dem Wachsen dieser

Pflanzenabscheidungen berzeugen ,
man sieht nmlich

die zarten Nadeln der Gallerte allmlig in den harten,
festen Sinter bergehen , und wie die lebenden Algen
die Reste der abgestorbenen umkleiden und vergrssern.

Eine andere Art der Sinterbildung, die gleichfalls

durch Algenvegetation bedingt ist und an fast allen

Geysern angetroffen wird, besteht in der Entwickelung
von faserigen Schichten von 1

/1B bis !/, Zoll Dicke; sie

sind einem dicken und kurzen
,

weissen Pelz hnlich

und werden gebildet durch das Wachsen von Calothrix

gypsophila und Mastigonema thermale, die beide mit

Kieselsure sich inkrustiren.

Whrend Kieselsinter, die von Algen gebildet wer-

den
,

allen Geyserbecken des Yellowstone-Parks gemein-
sam sind, kommen nur einzelne Stellen vor, an denen

die Sinterbildung durch Moose, und zwar durch Hypnum
aduuetum var. gracilescens, hervorgebracht wird.

Das Studium des Ursprunges der Ablagerungen
des Kieselsinters, die man in Yellowstone findet, zeigt,

dass sie in reichem Maasse gebildet werden durch die

Vegetation des heissen Quellwassers. Wasser, das zu

arm an Kieselsure ist, um auf andere Weise Siuter-

ablagerungen zu bilden, kann gleichwohl begleitet sein

von Kieselsinterschichten, wenn diese durch Pflanzenleben

gebildet werden. Die Ausdehnung und die Dicke dieser

Ablagerungen zeigt die Bedeutung dieser Lebensformen

als geologisches Agens." [Noch aufflliger wird diese

geologische Bedeutung der niederen Pflanzen, wenn wir

neben diesen Kieselsure abscheidenden Algen und

Moosen an die Eisenbacterien erinnern
,
deren Function

an anderer Stelle (Rdsch. III, 317) eingehende Besprechung

gefunden hat. Ref.]

L. Klein : Morphologische und biologische
Studien ber die Gattung Volvox. (Jahrbcher

fr wissenschaftliche Botanik, 1889, Bd. 20, S. 133.)

Derselbe: Neue Beitrge zur Keuntniss der

Gattung Volvox. (Berichte der deutschen botanischen

Gesellschaft, 1889, Bd. VII, S. 42.)

Unter den Formen der mikroskopischen Lebewelt

ist die Gattung Volvox eine der interessantesten. Noch

1880 fhrt sie Eichler in seinem Syllabus" nur in

Parenthese und mit der Bemerkung: vielleicht besser

zum Thierreich?" auf. Jetzt wird sie von allen Bo-

tanikern zu den Algen gezhlt. Btsehli stellt die

Volvocinen mit den Chrysomonadinen und Chlamydo-
mouadineu als Phytomastigoden" zu den Flagellaten

und bestimmt seinen Standpunkt dahin
,

dass die Zu-

sammenziehung der Phytomastigoden mit den einzelligen

Algen vom Standpunkte der Botanik gerechtfertigt er-

scheint, denn sie sind sicher durch genetische Bande

mit denselben verknpft; dagegen gehren sie in einem

hheren Sinne auch der Flagellatengruppe an, und auf

diese hat die Protozoenkunde volles Anrecht, da zahl-

reiche ihrer Vertreter physiologisch echte Thiere sind

und sich andererseits die hhere Thierwelt sonder

Zweifel aus der Flagellatengruppe hervorgebildet bat".

Herr Klein stellt sich auf denselben Staudpunkt, findet

indessen in der von Borzi beschriebenen Alge Physo-

eytium ein Bindeglied zwischen Volvocineen und Pal-

mellaceen. Die zahlreichen lteren Volvox-Untersuchuu-

gen (namentlich von Stein und Colin) werden durch

die vom Frhling bis zum Winter 18^8 fortgesetzten
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Beobachtungen des Verfassers in einigen wesentlichen

Punkten berichtigt und ergnzt. Wir mssen uns hier

auf einzelne Hindeutungen beschrnken.

Es mssen unzweifelhaft zwei Arten von Volvox

unterschieden werden: Volvox globator Ehr. und Volvox

aureus Ehr. Die Morphologie beider Arten wird von

Herrn Klein aufs Eingehendste behandelt. Wir er-

whnen, dass die Grssenverhltnisae der mehr oder

weniger kugelfrmigen Kolonien bei V. aureus in sehr

weiten, bei V. globator in engeren Grenzen schwanken.

Auch die Zahl der Einzelzellen ist sehr verschieden; sie

steigt bei Volvox aureus iu den Kolonien mit bloss un-

geschlechtlicher Fortpflanzung von 200 bis auf 3000, in

denen mit Geschlechtszellen von 330 auf 3300 (mnnliche
Kolonien) und von 210 bis auf 4400 (weibliche Kolonien).

Bei Volvox globator bestehen in den ungeschlechtlichen
Kolonien Schwankungen zwischen 1500 und 16400, in

deu geschlechtlichen solche zwischen 10000 und 22000.

Diese Zahlen gehen weit ber die bekannten hinaus.

Werden gleich grosse Kolonien beider Arten verglichen,

so besitzt V. globator stets eine weit grssere Zahl von

Einzelzellen
,
dieselben sind hier weit dichter gedrngt

als bei V. aureus.

Die Protoplasten der Einzelzellen sind von dicken

Gallertmembranen umgeben, die niemals Cellulosereaction

zeisren. Die Gesammtheit dieser Zellen stellt ein echtes,

durch successive Zweitheilung entstandenes Gewebe dar.

Jede Zelle von V. aureus hat in der Regel zwei

contractile Vacuolen
,

bei V. globator finden sich deren

zwei bis sechs, gewhnlich vier (nach den frheren

Autoren nur eine oder zwei).

Die Zellen der Volvoxkolonien nehmen bekanntlich

nur die Peripherie der Kugel ein
;
der Iunenraum der

Kugel ist nicht, wie Cohn augiebt, mit Wasser, sondern,

wie schon Willianisou und Levick ausfhrten, mit

Schleim erfllt.

Schon die frhereu Autoren haben die zwischen den

einzelnen Zellen bestehenden Verbindungsfden'' be-

schrieben. Es sind dies Fortstze der Protoplasten,

welche correspoudirende Tpfelcaule ausfllen , die in

der Gallertmembran verlaufen und am Ende ge-
schlossen sind; die Plasmafden stellen also keine

ununterbrochene Verbindung zwischen den Zellen her.

Trotzdem drften diese Tpfel dem Stoftustausch zwi-

schen den Zellen dienen und (nach- Cohn) die ber-

raschende Masseuzunahme der sich zu Tochterfamilien

entwickelnden Zellen durch Zufhrung von Nhrstoffen

aus den in ungeheurer Mehrzahl befindlichen, steril

bleibenden Zellen ermglichen.
Die Entwickelung der ungeschlechtlichen Fortpflan-

zungszelle (Parthenogonidie) zur jungen Tochterfamilie

findet, wie Goroshankin feststellte, nach dem Gesetze

der radfrmigen Theilung" statt. Die Zahl der Tochter-

familien betrgt bei Volvox globator gewhnlich 8,

bei V. aureus fand Verfasser 1 bis 14, meist 4 bis 7.

Die Tochterfamilien sind niemals gleichmssig vertheilt,

sondern stets auf die bei der Bewegung nach hinten

gerichtete Kugelhlfte beschrnkt. Die Theilung beginnt
iu der Regel nicht in allen Parthenogonidien gleich-

zeitig. Die Tochterkolonien knnen einen Durchmesser

von Y4 ,
bei Volvox aureus sogar von % des Durch-

messers der Mutterkolonie erreichen.

Wir bergehen das ber den Austritt der Tochter-

kolonien aus der Mutterkugel Gesagte, um uns zur ge-
schlechtlichen Reproduction zu wenden.

Die Sexualorgane werden, wie bekannt, in der

Weise gebildet, dass einzelne Zellen der Kugel unter

betrchtlicher Vergrsserung zum Oogoninm" , andere

zum Antheridium" werden. Der Plasmakrper der

Antheiidieu zerfllt durch successive Zweitheiluug in

ein scheibenfrmiges Bndel von Spermatozoiden, welche
letzteren nach einiger Zeit frei werden und die ogouien
umschwrmen. Sie tragen zwei Cilien an dem beweg-
lichen Schnabel, an dessen Basis ein deutliches rothes

Stigma liegt. Iu der Nhe desselben fand Verfasser

stets zwei kleine, rhythmisch abwechselnde, contractile

Vacuolen. Die Reifung des befruchteten Eies zur Oo-
spore erfolgt ziemlich rasch, etwa in einer Woche, ent-

weder im Krper der Mutterkolonie oder isolirt
, wenn

die Mutterkolonie sich schon frher aufgelst hatte.

Sehr interessant und neu sind die Beobachamgen,
welche Herr Klein ber die bei den Einzelkolouien

vorkommenden Combinationen in der Zusammensetzung
aus sterilen und fertilen Zellen gemacht hat. Verfasser

traf nmlich bei Volvox aureus fast smmtliche mg-
liche Combinationen au. Er fhrt sie folgendermaassen
auf:

1) Rein vegetative Kolonien mit Parthenogonidien
(bezw. aus denselben hervorgegangenen Tochterkolonien);
2) vorwiegend vegetative Kolonien mit Parthenogoni-
dien und circa ein bis zwei Dutzend Spermatozoiden-
bndeln; 3) vorwiegend vegetative Kolonien mit

Parthenogonidien und vereinzelten Eiern (ein bis zwei);

4) rein mnnliche Kolonien (= Sphaerosira Volvox Ehr.)
mit ausserordentlich zahlreichen Antheridien (mindestens

100); 5) rein weibliche Kolonien; 6) vorwiegend
weibliche Kolonien mit vereinzelten (ein bis zwei) Par-

thenogonidien; 7) monoecisch proterogyne Kolonien;

8) monoecisch proterogyne Kolonien mit einzelnen Par-

thenogonidien, bezw. vorwiegend vegetative Kolonien mit

Parthenogonidien und vereinzelten Eiern und Spermato-
zoidenbndeln

;
diesen Fllen schliessen sich noch zwei

weitere Vorkommnisse an, die Herr Klein auf Grund der

Untersuchung von Prparaten des Herrn Migula auf-

stellt; 9) rein vegetative Kolonien mit weiblichen

Tochterkolonien und vllig reifen mnnlichen Kolonien

(Sphaerosiren); 10) vorwiegend vegetative Kolonien mit

weiblichen Tochterfamilien, vllig reifen Sphaerosiren
und vereinzelten Eiern.

Es geht aus dieser Uebersicht hervor, dass nur

solche Kolonien zur Ausbildung gelangen, welche in

irgend einer Weise zur Erhaltung der Art beitragen.

Vegetative Kolonien, welche aus lauter theilungsunfhigen,

morphologisch und physiologisch gleichwerthigen Zellen

bestnden, kamen niemals zur Beobachtung. Die Zahl

der Parthenogonidien und Eier kann auf eins reducirt

sein, dieses eine aber fehlt nie. Verlasser fhrt nun
nher aus, wie die vegetativen Zellen die Obliegenheit

halien, zur Ernhrung der Fortpflanzuugszellen zu dienen,

und nach deren Reife zu Grunde gehen. Er vergleicht
ilie Volvoxkolonie mit einem Bienenkorbe, wo auch eine

kleine Anzahl Individuen von der Arbeit der brigen
leben und dafr die Reproduction bernehmen.

Die Eier und die Antheridien von Volvox aureus

sind ebenso wie die Parthenogonidien (s. o.) auf die bei

der Bewegung nach hinten gerichtete Hlfte (oder die

hinteren zwei Drittel) der Kugel beschrnkt.

Das Auftreten der oben angefhrten Combinationen

zeigt eine gewisse Abhngigkeit von der Jahreszeit. Aus

der im ersten Frhling keimenden Oospore gehen wohl

stets zunchst ungeschlechtliche Kolonien hervor; im

April und Mai findet man ausserdem sehr reichlich

dioecische Sexualkolonieu. Mit dem Eintritt des Som-

mers verschwinden die mnnlichen Kolonien . und die

Spermatozoiden treten nunmehr nur noch in Kolonien

mit Parthenogonidien auf; alle vegetativen Kolonien

entwickeln nach und nach Antheridien. Erst Ende

Oktober fand Herr Klein rein ungcschh-ehtliche Kolo-
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nien wieder hufiger. Ausserdem treten im Herbst und

Sptsommer noch die monoecisch proterogynen Ge-

schlechtsfarnilien auf. Wir haben also einen dreifach

verschiedenen Generationswechsel bei Volvox aureus,

einen typischen ,
normalen ,

mit dioecischen
,
reinen Ge-

schlechtskolouien als Abschluss und zwei als Aupas-

sungserscheinungen zu betrachtende : der eine zwar mit

dioecischen Schlussgenerationen ,
von denen aber die

mnnlichen gemischt sind
,
der andere mit monoecisch

proterogynen".
Die Sexualthtigkeit von V. aureus ist also nicht,

wie bei der Mehrzahl der oogamen Chlorophyceen, auf

eine bestimmte Jahreszeit (Frhling oder Frhsommer)
beschrnkt, sondern findet whrend der ganzen Vege-

tationsperiode statt.

Auch bei Volvox globator bestehen verwickeitere

Geschlechtsverhltnisse, als es bisher bekannt war.

Mit besonderem Nachdruck hebt Herr Klein die

ausserordentliche relative Grsse der Antheridien und

Oogonien gegenber den vegetativen bezw. den unge-
schlechtlichen Individuen hervor, eine Eigenthmlich-
keit, die der Gattung Volvox unter allen oogamen
Chlorophyceen allein zukommt. Der Umstand

,
dass der

Antheridiuminhalt sich in ganz eigenthmlicher Weise
in zahlreiche Einzelzellen (Spermatozoiden) theilt, die

doch nichts Anderes sind als Schwrmsporen mit Ge-

schlechtsqualitt", veranlasst Verfasser, in seiner zweiten

Arbeit die Ansicht aufzustellen
,

dass das Spermatozoid
dem Oogonium homolog sei. Das Spermatozoidenbndel
wrde also der ganzen Volvoxkugel entsprechen und
mithin die rein mnnliche Kolonie darstellen. Als An-
theridium wre dann das junge Spermatozoid mit seiner

Gallerthlle aufzufassen. Was wir oben als mnnliche
Kolonie bezeichnet haben (die Sphaerosira Ehren-
berg's), muss nach dieser Anschauung als eine aus

zahlreichen mnnlichen Kolonien und vegetativen Ar-

beitszellen zusammengesetzte Kolonie betrachtet werden.

F. M.

A. M. Clerke: Geschichte der Astronomie wh-
rend des neunzehnten Jahrhunderts.
Gemeinfasslich dargestellt. Autorisirte
deutsche Ausgabe von H. Maser. (Berlin,
Jul. Springer, 1889. 8. 540 S.)

Die mchtige Eutwickelung der physikalischen und
chemischen Wissenschaften im 19. Jahrhundert hat auch
den ltesten Zweig der Naturwissenschaft, die Astronomie,
so wesentlich umgestaltet, dass die Darstellung der
Geschichte dieser Umwandlung eine ebenso daukens-
werthe wie mhevolle Aufgabe genannt werden muss.
Verfasserin hat es verstanden

,
mit emsigem Fleiss die

wichtigsten Detailuntersuchungen aus den Fachzeit-
schriften und Monographien zusammenzutragen, uud zu
einem Ueberblick ber die bedeutendsten Arbeiten in

diesen Jahren der schnell fortschreitenden Entfaltung
aneinander zu reihen. Wenn in erster Reihe die Ar-
beiten englischer Astronomen berwiegend Bercksichti-

gung gefunden haben
,

so ist dies sicherlich durch die

hervorragende Stellung begrndet, welche die beiden
Ilerschel bei Beginn des Jahrhunderts als Begrnder
der neueren Astronomie eingenommen haben; doch mag
die leichtere Zugnglichkeit der englischen Literatur
und noch besonders die vorwiegende Betheiliguug der

Englnder an den astrophysikalischen Untersuchungen,
wie die grosse Anzahl der mit sehr guten Instrumenten

ausgersteten Amateur- Astronomen englischer Zunge
diese scheinbare Ungleichmssigkeit ausreichend er-

klren. Betonen mssen wir aber, dass keine der be-
deutenderen deutschen

,
franzsischen und italienischen

Arbeiten unbercksichtigt geblieben ist. Einen eigenen
Reiz hat die Verfasserin der Darstellung zu geben ver-

standen durch das persnliche Element, welches sie

durch mehr oder weniger ausfhrliche biographische
Skizzen der bedeutendsten Astronomen in die Schilde-

rung der Entwickelung der Wissenschaft hineingetragen.
Das ganze Werk bildet eine chronologische Aneinander-

reihung der wichtigsten, die einzelnen Gebiete betreffen-

den Arbeiten, in zwei Abschnitten: vor und nach der

Begrndung der Astrophysik durch die Spectralanalyse.
Die Arbeiten selbst sind den Originalquellen entlehnt
und in knapper, das Wesentlichste hervorhebender
Form dargestellt. Jeder sich fr die Astronomie leb-

hafter interessirende Leser wird der Verfasserin Dank
wissen fr die fleissige, objeetive und klare historische

Zusammenstellung der Fortschritte und der Eutwicke-

lung der Astronomie im laufenden Jahrhundert. Dass
die Verlagshandlung dieses Werk den deutschen Lesern

zugnglich gemacht hat, muss ihr als besonderes Ver-
dienst angerechnet werden

;
doch wrde dieses Verdienst

sicherlich von Jedermann noch bereitwilliger anerkannt
werden

,
wenn die Uebersetzung nicht zu oft an Un-

ebenheiten und Unklarheiten litte
,
welche die Leetre

dieses empfehlenswerthen Werkes erschweren.

Vermischtes.
Die Entdeckung eines neuen hellen Kometen

1889 e meldet Herr Davidson aus Queensland vom
21. Juli. Der Komet wurde in Melbourne beobachtet
Juli 22 23 h 3 m 50 s in RA. 12 h 4(3 in 9 s; N. P. D.:

122 29' 6". Ferner liegt bereits die Meldung einer Beob-

achtung aus Rom vom 27. Juli vor. Der Komet hat da-

nach eine schnelle Bewegung nach Norden.

Nach einer in Berlin eingetroffenen Depesche hat
sich der neue von Brooks entdeckte Komet iRdsch.

IV, 404) pltzlich in drei Theile gespalten.

Nach einer Bekanntmachung der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt bernimmt die zweite

Abtheilung nun auch die Prfung der zeitlichen Werthe
von elektrischen Widerstnden und Normal-
elementen, sowie der Angaben von Strommessern
und Spanuungsmessern fr Gleichstrom; sie ertheilt

auch auf Verlangen eine Beglaubigung. Aus den Be-

stimmungen , welche fr diese Prfungen maassgebend
sind

,
sei hier hervorgehoben ,

dass die Beglaubigung
der Widerstnde nur zulssig ist fr Eiuzelwiderstnde
und Widerstandsstze aus Platinsilber, Neusilber und
hnlichen Legirungen, deren Leitungsfhigkeit durch

die Temperatur erheblich grssere Vernderungen als

diese Materialien, nicht erfhrt; Widerstnde aus Gra-

phit, Kohle und Elektrolyten sind ausgeschlossen. Von
Elementen werden bis auf Weiteres nur solche von
L. Clark zugelassen, sofern deren Einrichtung ein Um-
kehren gestattet, ohne dass das Zink mit dem Queck-
silber in Berhrung kommt. Strommesser werden bis

auf Weiteres fr Stromstrken bis zu 1000 Ampere und

Spannungsmesser bis zu 300 Volt zur Prfung und Be-

glaubigung zugelassen. Die nheren Bestimmungen sind
im Centralblatt fr das Deutsche Reich, 1889, Nr. 23
und in der Zeitschrift fr Instrumentenkunde

,
1889

Juli, verffentlicht.

Herr Professor Dr. Eng ler in Breslau ist an Stelle

von Eichler zum Professor der Botanik und zum
Director des botanischen Gartens zu Berlin, und gleich-

zeitig Professor Dr. Urban zum Unterdirector des

letzteren ernannt.

Unser Mitarbeiter Herr Professor Dr. E. Lampe ist

an die Stelle von Paul du Bois Reymond zum Pro-

fessor der Mathematik an die technische Hochschule zu

Charlottenburg berufen.

Mitte Juli starb pltzlich zu Rom der Physiker
Professor Gilberto Govi aus Neapel.

Am 27. Juli starb zu London das Mitglied der Royal
Society, Admiral Sir Robert Spencer Robinson, im
81. Lebensjahre.

Ende Juli starb zu London der Botaniker M. J. Ber-

keley im Alter von 83 Jahren.

D r n c k f e li 1 e r.

*
S. 404, Sp. 2, Z. 9 von ob. lies: Brooks" statt

Brookes.
S. 406, Sp. 2, Anmerk. lies: .,0,64 mm" statt 64 mm.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Eine Fflanzenepidemie, beobachtet im

Berliner Universittsgarten im Juni

und Juli 1889.

Von Professor Dr. P. Magnus in Berlin.

(Originalmittheilung.)

Herr Inspector Lindemuth machte mich freund-

lich darauf aufmerksam, dass im Juni dieses Jahres

smmtliche Pflnzchen des kleinen Leinenkrauts

(Linaria minor) auf einem Beete des Berliner Uni-

versittsgartens in Zahl von einigen Hundert Exem-

plaren sich in eigenthmlicher Weise verndert

zeigten. Die Pflnzchen waren uiedrig und steif

aufrecht geblieben und dicht mit grossen, durch nur

kleine Zwischenglieder getrenuteu Blttern besetzt,

in deren Achseln zahlreiche kurze, gestauchte Zweige
stehen , die dicht ber einander sitzende Bltter mit

Achselsprossen tragen. An diesen gestauchten Seiten-

zweigen stehen nicht selten Bltheu, die sich zu

reifen Kapseln mit reichlichen normalen Samen ent-

wickelten. Nur hin und wieder tragen die Pflnzchen

seitliche, normale Sprosse, deren Bltter durch lange

Zwischenglieder getrennt sind und in ihren Achseln

Blthen tragen.

Die Ursache dieser Bildung liess sich leicht er-

kennen. Die Bltter der gestauchten Achsentheile

zeigten sich von einem parasitischen Pilze durch-

zogen ,
der Peronospora Linariae Fckl. Aus den

Spaltffnungen treten zahlreiche Trger der Sommer-

sporen (Conidien) heraus, whrend im Inneren der

lteren Bltter das Mycel des Pilzes zahlreiche

Wintersporen (Oosporen) angelegt hatte, durch die

allein der Pilz nach dem im Sptsommer stattfinden-

den Absterben der einjhrigen Pflnzchen zum kom-
menden Frhjahre berwintert.

Von besonderem Interesse erscheint mir nun, dass

ich bei der Untersuchung des Gewebes der oben er-

whnten, an den erkrankten Sprossen gebildeten

Kapseln fand, dass auch der Pilz in die Scheidewand

und Samentrger (Placenten) derselben eindringt und

dort zahlreiche berwinternde Oosporen ausbildet.

Diese Kapselchen stehen an den niedrigen, erkrankten

Pflanzen nur niedrig ber dem Boden
;

sie ffnen

sich, wie die normalen Kapseln, nur mit einem kleinen

Loche an ihrem Scheitel, und daher knnen im

Gegensatze zu den hher an dnneren Stengeln
stehenden Kapseln der gesunden Pflanzen, aus diesen

Kapseln nur wenige Samen von dem Winde in nchste
Nhe zerstreut werden; es gelangen daher mit den

frhzeitiger absterbenden, erkrankten Pflanzen deren

Kapseln mit noch vielen in ihnen enthaltenen Samen
auf den Boden. Da im Gegensatze zu anderen nur

fleckenartig auf den Blttern auftretende Perono-

spora-Arten bei dieser Art die ganzen Sprosssysteme
der erkrankten Pflnzchen vom Pilze ergriffen sind,

so muss deren Mycel frh in die jungen Pflnzchen

eingewandert sein. Dies geschieht durch die ber-

winterten Oosporen, und wir sehen nun, wie die in

den Kapseln der erkrankten Pflnzchen zurck-

gebliebenen Samen bei ihrem Auskeimen auch gleich

von den im Kapselgewebe gebildeten, auskeimenden

Oosporen getroffen und inficirt werden und ebenso
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die aus diesen Kapseln in die Nhe zerstreuten Samen

bei ihrer Keimung auch vielen auskeimenden Oosporen

begegnen, die aus den verwesten Resten der vor-

jhrigen Bltter stammen. Hieraus erklrt sich

leicht, dass alle Pflnzcben auf dem Beete inficirt

werden, dass die Krankheit so epidemisch dort auftrat.

Ich will noch hervorheben ,
dass Linaria minor

nach freundlicher Mittheilung des Herrn Inspector

Lindemuth im Universittsgarten nicht ausgeset

wird, sondern sich durch spontane Aussaat von Jahr

zu Jahr fortpflanzt.

D. I. Mendelejeff: Die Chemie und das Newton'-

sehe Attractionsgesetz. (Vortrag, gehalten in

der Royal Institution zu London am 31. Mai 1889.)

In der Einleitung weist der Vortragende darauf

hin
,
dass nach der jetzt allgemein aeeeptirten An-

schauung nicht nur die Himmelskrper, sondern auch

die unsichtbaren Atome der Chemie von Bewegungen
belebt sind, welche den mechanischen Principien

folgen. An einer Reihe bekannter chemischer Pro-

cesse zeigt er dann, dass es sich bei diesen Bewe-

gungen nicht um Anziehungserscheinuugen, sondern

um dynamische Gleichgewichtszustnde handle, deren

besondere Gesetzmssigkeiten aufzufinden noch einem

knftigen Newton vorbehalten bleibt. Gleichwohl

ist es bereits mglich, die dynamischen Principien,

welche Newton fr die Bewegung der Himmels-

krper aufgefunden, mit Vortbeil auf die chemischen

Gleichgewichtserscheinungen zu bertragen. Dies

wird in folgender Weise ausgefhrt:
Mein Vortrag hat den unmittelbaren Zweck, die

Mglichkeit zu beweisen, dass mau, vom dritten dyna-
mischen Gesetze Newton's ausgehend, der Chemie

alle Vortheile erhalten kann, welche aus der Structur-

Theorie entspringen, ohne dass man nthig hat, die

Molecle als unbewegliche, stereometrische Figuren

darzustellen
,
und den Atomen begrenzte und be-

stimmte Anziehungen oder Verwandtschaften beizu-

legen.

Der Umfang des Gegenstandes zwingt mich, nur

einen kleinen Theil desselben zu behandeln. Ich

whle also denjenigen Theil, welcher von den Sub-

stitutionen handelt, ohne die Verbindungen und die

Zersetzungen besonders zu berhren; ferner halte ich

mich an die einfachsten Beispiele unter ihnen, welche

gleichwohl sehr bezeichnend sind und die ganze
natrliche Complicirtheit der chemischen Beziehungen

zeigen. Deshalb werden wir, wenn wir zufllig

Gruppirungen begegnen, wie z. B. H4 oder CH,-,

welche Reste der Molecle CH 4 oder CjHu sind, uns

nicht hierbei aufhalten, weil wir vorher wissen, dass

sie, sobald sie sich vorbergehend gebildet haben, sofort

zerfallen in die Molecle IL -\- IL oder CH 4 IL,

welche einer eigenen Existenz fhig sind und daher an

dem elementaren Vorgange der Substitution nicht theil-

uehmen. Was die einfachsten Molecle betrifft, die wir

als Ausgangspunkte nehmen wollen, d. h. die, deren

Theile keine eigene Existenz haben und welche daher

whrend der Substitutionen nicht erscheinen knnen,
so wollen wir sie nach dem periodischen Gesetze be-

trachten und nach dem Wei'the des Atomgewichtes
ihrer Elemente anordnen. Solche Beispiele sind die

Molecle der einfachsten Verbindungen des Wasser-

stoffes:

HF
Fluorwasserstoff

11,0
Wasser

H 3 N
Ammoniak

H4 C
Methan

welche Elementen entsprechen, deren Atomgewicht
fortschreitend abnimmt: F = 19; = 16; N = 14;

C = 12.

Weder die arithmetische Reihe (1, 2, 3, 4 Atome

Wasserstoff) noch die Gesammtheit unserer Kennt-

nisse von den Elementen gestattet in diese typische

Reihe ein anderes Element einzuschieben. Wir haben

daher hier fr die Wasserstoffverbindungen eine Grund-

lage, auf welcher die einfachen chemischen Verbin-

dungen aufgebaut sind
,
und die wir als Ausgangs-

punkte nehmen. Mit einander knnen sie gleichwohl

sich verbinden; so liefert z. B. die Fluorwasserstoff-

sure Hydrate, d. h. Verbindungen, in welche Wasser

eintritt. Das Ammoniak hat gleichfalls die Fhigkeit,
mit Wasser ein kaustisches Alkali zu bilden : N II

;

H2

oder NH4 OH.

Nach diesen unerlsslichen Vorbemerkungen gehen
wir zu der uns beschftigenden Aufgabe und wollen

erklren, was man die Structur oder vielmehr die

Constitution der Molecle nennt, d. h. ihre Zusammen-

setzung und ihre Umwandlung, ohne zur Lehre der

Structurchemiker greifen zu mssen, vielmehr gesttzt
auf die dynamischen Principien Newton's.

Von den drei Hauptgesetzen Newton's bezieht

sich nur das dritte direct auf die chemischen Molecle

als auf Systeme von Atomen, in denen mau noth-

wendig gemeinsame Einflsse von Krften, und daraus

sich ergebende complicirte und relative Bewegungen
voraussetzen muss. Jede Art chemischer Reactionen

vollzieht sich offenbar durch Aenderungen ihrer

inneren Bewegungen , deren Natur noch unbekannt

ist; aber man muss ihre Existenz anerkennen wegen
der Gesammtheit der modernen Kenntnisse, da sie

einen Theil der gemeinsamen Bewegungen des Uni-

versums bilden und auch weil die chemischen Um-

wandlungen stets charakterisirt sind durch Volums-

nderungen oder Aenderung der Beziehungen zwischen

den Atomen und den Moleclen.

Das dritte Newton'sche Gesetz, welches fr alle

Systeme gilt, sagt aus, dass die Wirkung immer ge-

folgt ist von einer ihr gleichen Gegenwirkung (Actio-

nem contrariam semper et aequalem esse reactionem,

sive corporum duorum actiones semper esse aequales

et in partes contrarias dirigi).

Gewhnlich ist Newton kurz und bestimmt in

seinen Stzen. liier aber hat er eine Erklrung

hinzugefgt: Die Wirkung der Krper auf einander

Ist stets gleich und offenbart sich in entgegengesetzter

Richtung.
Diese einfache Wahrheit ist der Ausgangspunkt

fr die Erklrung des dynamischen Gleichgewichts.
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Indem sie die Dualisten selbst befriedigt, erklrt sie

ohne weitere Annahmen die Erhaltung der chemischen

Typen, welche von Pumas, Laurent und Gerhardt

als Einheitstypen geschaffen worden; sie erklrt in

gleicher Weise jene Anschauungen von den Atom-

vei bindungen ,
welche die Structurchemiker aus-

drficken durch die Atomicitt oder die Valenz der

Elemente, und in Zusammenhang damit durch die

wechselnden Yerwandtschaftswerthe.

Wenn nmlich ein System von Atomen oder ein

Molecl gegeben ist, dann wirkt nach dem dritten

Newton'schen Gesetz jeder Theil der Atome auf

den anderen Theil in derselben Weise und mit der-

selben Kraft, wie dieser zweite Theil der Atome auf

den ersten wirkt.

Daraus folgt direct, dass die beiden Reiben von

Atomen, welche das Molecl bilden, nicht nur gleich-

werthig sind in Beziehung zu einander, was nach dem

Daltou'scheu Gesetze sein muss, sondern, wenn sie

mit einander verbunden sind, knnen sie auch sich

gegenseitig ersetzen.

Denken wir uns ein Molecl, welches die Atome

A, B, C enthlt. Nach dem Newton'schen Gesetze ist

es klar, dass die Wirkung von A auf BC gleich ist

der Wirkung von BC auf A, und wenn die erstere auf

BC gerichtet ist, wird die zweite die Richtung nach A

annehmen; in Folge dessen kann berall, wo A sich

im dynamischen Gleichgewicht befindet, BC an dessen

Stelle treten und in derselben Weise wirken. Ebenso

ist die Wirkung von C gleich der von AB. Mit einem

Worte: Zwei Reihen verbundener Atome, die ein

Molecl bilden, sind einander gleichwertig und

knnen sich in anderen Moleclen gegenseitig er-

setzen. Oder: Die Atome oder ihre Ergnzungen,
welche die Eigenschaft haben, sich das Gleichgewicht

zu halten, besitzen die Fhigkeit sich gegenseitig zu

ersetzen. Wir wollen diese Folge eines evidenten

Axioms das Substitutionsprincip nennen und es

auf die typischen Verbindungen des Wasserstoffes

anwenden, von denen wir vorhin gesprochen haben,

und welche wegen ihrer Einfachheit und Regel-

mssigkeit schon lngst, lange vor dem Auftreten der

Structurtheorie
,

als Ausgangspunkte chemischer Be-

trachtung gedient haben.

Zahlreiche einfachste Molecle sind nach dem

Typus des Fluorwasserstoff HF gebildet, oder nach

dem System der Doppelsterue. Es gengt einige von

ihnen zu nennen ,
z. B die Molecle des Chlor Cl>,

des Wasserstoffes H 2 , des Chlorwasserstoffes, den

Jedermann in der gebruchlichen wsserigen Lsung
als Salzgeist kennt, und welcher zahlreiche Aehnlich-

ki itspunkte darbietet mit II F, II Br, HJ.

Die Spaltung in zwei Theile ist nur auf eine

Weise mglich, und das Substitutionsprincip macht

es daher wahrscheinlich, dass ein Austausch zwischen

Chlor und Wasserstoff stattfindet, wenn sie fhig sind,

sich mit einander zu verbinden. Es gab eine Zeit,

wo nicht ein einziger Chemiker etwas Aehnliches

begreifen konnte. Man glaubte damals, dass die

Mglichkeit einer Verbindung einen polaren Unter-

schied der verbundenen Molecle andeute, was jeden

Gedanken eines Ersatzes des eiuen Krpers durch

den anderen ausschloss.

Fnfzig Jahre sind es, dass Dank den bedeutenden

Untersuchungen von Dumas und von Laurent
dieses Vorurtheil beseitigt wurde, und hierdurch war

das Substitutionsprincip gegeben.
Chlor und Brom ersetzen, indem sie auf eine

Anzahl von Wasserstoffverbindungen einwirken, direct

den Wasserstoff, und der verdrngte Wasserstoff bildet

mit dem anderen Chlor- oder Bromatom Chlorwasser-

stoff oder Bromwasserstoff. Und ebenso ist es bei allen

typischen Wasserstoffverbindungen. So reagirt nach

diesem Princip Chlor auf das Wasserstoffgas und

bildet unter dem Einflsse des Lichtes Chlorwasser-

stoffsure. Die Wirkung des Chlors auf die Alkalien

vom Typus M a oder selbst auf das Wasser aber

nur unter dem Einflsse des Lichtes und nur theil-

weise wegen der Unbestndigkeit von II CIO bildet

ein weisses, einem Alkali hnliches Salz, in dem der

Wasserstoff durch Chlor ersetzt ist. Im Ammoniak

und Methan kann Chlor gleichfalls den Wasserstoff

ersetzen. Aus Ammoniak entsteht in dieser Weise

der Chlorstickstoif, NC13 ,
der sich bald mit heftiger

Explosion zersetzt in Chlor und Stickstoff. Ans dem

Grubengas oder Biethan CH4 kann man nach und

nach auf diesem Wege alle mglichen Substitutionen

erbalten, von denen Chloroform CHCI3 das bekannteste

und die Chlorkohlenstoffsure CCI4 die lehrreichste ist.

Aber aus dem Umstnde, dass Chlor und Brom in

der angegebenen Weise auf die einfachsten typischen

Wasserstoffverbiudungen wirken, kann man annehmen,

dass ihre Wirkung auf die complicirteren die gleiche

sein werde. Dies kann leicht bewiesen werden. Der

Wasserstoff des Benzol C6H6 wirkt unter dem Ein-

flsse des Lichtes schwach auf flssiges Brom, aber

wie Gustavson gezeigt, veranlasst der Zusatz der

geringsten Menge von metallischem Aluminium ener-

gische Wirkung und die Entwickelung grosser Mengen
von Bromwasserstoff.

Gehen wir zu der zweiten typischen Wasserstoff-

Verbindung, das ist zum Wasser ber, so kann sein

Molecl HH auf zwei Arten gespalten werden,

entweder in ein Atom Wasserstoff und ein Molecl

Wasserstoffoxyd, HO, oder in ein Atom Sauerstoff O

und zwei Atome Wasserstoff H2 ;
nach dem Substitu-

tionsprincip kann daher offenbar ein Atom Wasserstoff

vertreten werden durch das Wasserstoffoxyd OH, und

zwei Atome Wasserstoff H 2 durch ein Atom Sauer-

stoff 0.

Diese beiden Arten der Substitution werden Metho-

den der Oxydation bilden, d. h. vor Eintritt des Sauer-

stoffes in eine Verbindung eine Reaction, welche

in der Natur und in der Praxis ungemein gewhnlich
ist und entweder auf Kosten des Sauerstoffes der Luft

stattfindet, oder mittelst verschiedener oxydirender

Krper oder Substanzen, welche ihren Sauerstoff leicht

abgeben. Es wre unntz, die unendlich zahlreichen

Flle dieser Oxydationen aufzuzhlen. Es gengt
1 festzustellen, dass im ersterwhnten Falle der Sauer-
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stoff direct bertragen wird, und der Ort wie die

chemische Function, welche der Wasserstoff ursprng-
lich eingenommen , wird nach der Substitution vom

Hydroxyl ausgefllt. So giebt Ammoniak NH 3 das

Hydroxylamin NU., (OH), eine Substanz, welche viele

Eigenschaften des Ammoniaks behlt. Methan und

eine Anzahl anderer Kohlenwasserstoffe geben bei

der Substitution des Wasserstoffes durch sein Oxyd

Methyl- CH 3 (OH) und andere Alkohole.

Die Substitution von einem Atom Sauerstoff fr
zwei Atome Wasserstoff ist gleichfalls gewhnlich bei

den Wasserstoffverbindungen. In dieser Weise werden

die alkoholischen Flssigkeiten, welche Aethylalkohol
oder Weingeist O>H=,(0H) enthalten, oxydirt, bis sie

Essig oder Essigsure C2 H ;! 0(OH) geworden. In

derselben Weise wird das kaustische Ammoniak, oder

die Verbindung des Ammoniak mit dem Wasser

NH
;i
H 2 oder NH 4 (OH), welches einen grossen Theil

Wasserstoff enthlt, bei der Oxydation durch Aus-

tausch von vier Wasserstoffatomen gegen zwei Sauer-

stoffatome in Salpetersure N02 (OH) verwandelt.

Diese Umwandlung von Ammoniaksalzen in Salpeter

geht auf den Feldern jeden Sommer vor sich
,
und

besonders schnell in den Tropen. Die Methode, durch

welche dieselbe vollendet wird
,

obwohl complicirt,

und obwohl die Mitwirkung der berall vorhandenen

Mikroorganismen erheischend, ist im Wesentlichen

dieselbe, wie die, nach welcher Alkohol in Essigsure,
oder Glycol C2H4 (OH) 2 in Oxalsure verwandelt wird,

wenn wir den Oxydationsprocess im Lichte der New-
ton 'sehen Principien betrachten.

Aber indem wir von der Anwendung des Sub-

stitutionsprineips auf das Wasser sprechen , wollen

wir nicht die Beispiele hufen, sondern mssen unsere

Aufmerksamkeit zwei besonderen Umstnden zu-

wenden
,
welche in enger Beziehung stehen zu dem

wahren Mechanismus der Substitutionen.

In erster Reihe kann der Ersatz von zwei Atomen
Wasserstoff durch ein Atom Sauerstoff in zwei ver-

schiedenen Stufen erfolgen, da zwei Wasserstoffatome

ein Molecl bilden und daher das Molecl, welches

unter dem Einflsse des Sauerstoffes Wasser bildete,

sich loslsen kann
, bevor der Sauerstoff Zeit hatte,

seine Stelle einzunehmen. Aus diesem Grunde finden

wir, dass whrend der Umwandlung des Alkohols

in Essigsure eine Zwischenzeit existirt, whrend
welcher Aldehyd C 2 H 4 gebildet ist, welcher, wie

Bein Name sagt, ein Alkohol dehydrogenatum" ist,

oder ein des Wasserstoffes beraubter Alkohol. Daher

giebt Aldehyd mit Wasserstoff verbunden Alkohol,
und mit Sauerstoff verbunden Essigsure.

Aus demselben Grunde mssen vorkommen und
kommen wirklich vor Zwischenproducte zwischen

Ammoniak und Salpetersure N02 (0I1), welche ent-

weder weniger Wasserstoff als Ammoniak und weniger
Sauerstoff als Salpetersure, oder weniger Wasser als

das kaustische Ammoniak enthalten. Dem ent-

sprechend finden wir unter den Producten der Des-

oxydation der Salpetersure und der Oxydation des

Ammoniaks nicht nur Hydroxylamin, sondern auch

Stickoxyd, salpetrige Sure und Salpetersureanhydrid.
Die Bildung von salpetriger Sure resultirt aus der

Ausscheidung von zwei Atomen Wasserstoff aus dein

kaustischen Ammoniak und ihrem Ersatz durch Sauer-

stoff NO (OH), oder durch Substitution der drei Atome
Wasserstoff im Ammoniak durch Hydroxyle N(OH) s

und durch Abscheidung von Wasser; N(OH)3 H 2= NO(OH). Die Eigentmlichkeiten und die Eigen-
schaften der salpetrigen Sure, so z. B. ihre Wirkung
auf Ammoniak und ihre Umwandlung in Salpetersure
durch Oxydation werden so leicht verstndlich.

In zweiter Reihe muss man
,
wenn man das Sub-

stitutionsprineip in seiner Anwendung auf das Wasser

bespricht, bemerken, dass Wasserstoff und Hydroxyl
nicht bloss geeignet sind sich mit einander zu ver-

binden, sondern jedes kann auch mit sich selbst eine

Verbindung eingehen, und so entstehen II., und II2 2 ,

das ist Wasserstoff und das Superoxyd desselben. Im

Allgemeinen knnen, wenn ein Molecl AB existirt,

auch Molecle AA und BB existiren. Eine directe

Reaction derart findet jedoch im Wasser nicht statt;

weil zweifellos in dem Moment der Bildung der

Wasserstoff auf den Wasserstoffsuperoxyd wirkt, wie

wir dies durch den Versuch zeigen knnen; und ferner

weil das Wasserstoffsuperoxyd H 2 2 eine Structur

besitzt, welche ein Molecl Wasserstoff H 2 ,
und ein

Molecl Sauerstoff 2 , enthlt, die beide existenzfhig
sind. Gleichwohl muss jetzt die Thatsache als sicher

festgestellt angenommen werden, dass im Moment der

Verbrennung von Wasserstoff oder von Wasserstoff-

verbindungen immer Wasserstoffsuperoxyd gebildet

wird, und das nicht allein, sondern sehr wahrschein-

lich geht seine Bildung regelmssig derjenigen des

Wassers voraus. Dies war zu erwarten als Folge des

Gesetzes von Avogadro und Gerhardt, welches uns

veranlasst, diese Consequenz zu erwarten, wenn

gleiche Volume von Dmpfen und Gasen auf einander

einwirken; und in dem Wasserstoffsuperoxyd haben

wir wirklich solche gleiche Volume der elementaren

Gase.

Die Unbestndigkeit des Wasserstoffsuperoxyds
d. h. die Leichtigkeit, mit welcher es sich in Wasser

und Sauerstoff zersetzt, selbst bei der blossen Be-

rhrung mit porsen Krpern erklrt den Umstand,
dass es kein bleibendes Verbrennungsproduct bildet

und bei der Zersetzung des Wassers nicht erzeugt

wird. Ich will hier nebenbei erwhnen, dass wir

beim Wasserstoffsuperoxyd noch weitere Substitu-

tionen des Wasserstoffes aufsuchen knnen ,
durch

welche wir erwarten drfen
,

noch hher oxydirte

Wasserstoffverbindungeu, z. B. H2 :i
und H2 4 zu er-

halten. Diese haben Schnbein und Bunsen lange

aufgesucht und Berthelot sucht noch jetzt nach

ihnen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Reaction

bei der letzten Verbindung aufhren wird, weil wir

in einer Reihe von Fllen finden, dass die Zufhrung
von vier Atomen Sauerstoff eine Grenze zu bilden

scheint. So reprsentiren Os0 4 , KC104 ,
KMn04 ,

K 2S04 ,
Na3 P04 und hnliche die hchsten Oxydatious-

stufeu.
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Da in den letzten vierzig Jahren, mit Berzelius,

Dumas, Liebig, Gerhardt, W i 1 1 i a m s o u ,
Frank-

land, Kolbe, Kekule und Butlerow die meisten

theoretischen Verallgemeinerungen organische oder

Kohlenstoffverhindungen zum Ausgangspunkt genom-
men haben, so wollen auch wir, der Krze wegen,

die Discussion der Ammoniak -Derivate verlassen,

trotz der Eiufachheit ihrer Beziehung zur Lehre von

den Substitutionen, und wollen uns eingehender mit

ihrer Anwendung auf die Kohlenstoffverhindungen

beschftigen, ausgehend vom Methan CH 4 ,
als dem

einfachsten ihr Kohlenwasserstoffe, das in seinem

Molecl ein Atom Kohlenstoff enthlt. Nach den

erwhnten Principieu knnen wir vom CH 4 jede Ver-

bindung ableiten von der Form CH,X, CH2 X 2 ,
CHX 3 ,

C X 4 ,
in welchen X ein dem Wasserstoff gleichwertiges

Element oder Radical ist, d. h. fhig, seine Stelle ein-

zunehmen oder sich mit ihm zu verbinden. Derart

sind die bereits erwhnten Chlorsubstitutionen, derart

der Holzgeist CH
:i (OH), in welchem X reprsentirt

ist durch den Wasserrest, und derart sind zahlreiche

Kohlenstoffderivate. Wenn wir mittelst des Ilydroxyls

weitere Substitutionen des Wasserstoffes im Methan aus-

fhren, werden wir nach einander erhalten CHj(OH)4|

CH(OH)3 und C(OH) 4 . Wenn wir aber erwgen, dass

CII 2 (OH)2 zwei Hydroxyle in derselben Form enthlt

wie das Wasserstoffsuperoxyd H 2 2 oder (0H) 2 ,
und

dass es dieselben enthlt nicht nur in einem Molecl,

sondern zusammen an ein und dasselbe Kohlenstoff-

atom gebunden, so mssen wir hier dieselbe Zersetzung

erwarten, wie wir sie beim Wasserstoffsuperoxyd finden,

und dass sich ebenso Wasser als selbststndig existi-

rendes Molecl bilden werde; deshalb muss CIL(OH)2

unmittelbar Wasser ergeben und Methylenoxyd CH.,0,

welches ein Methau ist , in dem Sauerstoff die Stelle

von zwei Wasserstoffen ersetzt. Genau in derselben

Weise bildet sich aus CH(OH) s Wasser und Ameisen-

sure CHO(OH); und aus C(OH) 4 entsteht Wasser

und Kohlensure
,

oder direct Kohlenstoffanhydrid

C 2 ,
welches somit nichts anderes sein wird, als

Methan mit dem doppelten Ersatz von Wasserstoff-

paaren durch Sauerstoff. Da nichts zu der Annahme

zwingt, dass die vier Wasserstoffatome im Methan von

einander verschieden sind, so ist es gleichgltig, in

welcher Weise eine von den angegebenen Verbindungen
erhalten wurde, sie sind identisch, d. h. es wird kein

Fall von wirklicher Isomerie vorkommen; gleichwohl

knnen besondere Flle von Isomerie existiren
,

die

man als Metamerie bezeichnet hat.

Ameisensure z. I!. hat zwei Wasserstoffatome,

von denen das eine, der Rest vom Methan, mit dem

Kohlenstoff verbunden ist und das andere mit dem

Sauerstoff, der in Form von Hydroxyl eingetreten ist;

und wenn eines von ihnen durch irgend eine Substanz

X ersetzt wird, so ist es klar, dass wir Krper von

derselben Zusammensetzung erhalten, aber von ver-

schiedenem Bau
, oder von verschiedenen Arten der

Bewegungen der Atome in den Moleclen, die daher

mit anderen Eigenschaften und Reactionen begabt
sind. Wenn das X ein Methyl CH 3 ist, d. h. eine

Gruppe, welche im Stande ist Wasserstoff zu ersetzen,

weil es mit dem Wasserstoff im Methan enthalten ist,

dann erhalten wir durch Substituirung dieser Gruppe
fr den ursprnglichen Wasserstoff Essigsure CO II

;

(0 II) aus der Ameisensure, und durch Substituirung

fr den Wasserstoff in seinem Oxyd oder Hydroxyl er-

halten wir Methylformiat CHO(OCH3 ). Diese Krper
sind physikalisch und chemisch so verschieden unter

einander, dass man auf den ersten Blick kaum zu-

geben mchte, dass sie dieselben Atome in identischen

Mengenverhltnissen enthalten. Essigsure siedet

z. B. bei einer hheren Temperatur als Wasser und

hat ein hheres speeifisches Gewicht als dieses, wh-
rend sein metamerer Ameisensuremethylther leichter

als Wasser ist und bei 30" siedet, das heisst leicht

verdampft.
Kehren wir nun zu den Kohlenstoffverhindungen

zurck, welche zwei Atome Kohlenstoff im Molecl

enthalten, wie z. B. die Essigsure, und leiten die-

selben aus dem Methan nach dem Substitutionspriucip

ab. Dieses Princip sagt aus, dass Methan nur auf

folgende vier Arten gespalten werden kann :

1) In eine Gruppe CH
;1
und H, welche einander

gleichwertig sind. Aenderuugen dieser Art sollen

Methyliren" heissen.

2) In eine Gruppe CIL und II2 ;
diese Art Sub-

stitution heisse Methyleniren".

3) In CH und Ib.; diese Umwandlung soll Ace-

tyleniren" genannt werden.

4) In C und II 4 ,
was Carbonisiren" heissen soll.

Klar ist ,
dass Kohlenwasserstoffverbindungen,

welche zwei Atome Kohlenstoff enthalten, aus dem

Methan CH 4 ,
das vier Atome Wasserstoff enthlt, nur

hervorgegangen sein kann durch die ersten drei Sub-

stitutionsmethoden
;

die vierte, die Carbonisirungs-

methode, wrde freie Kohle ergeben ,
wenn sie direct

stattfinden knnte
,
und wenn das Molecl des freien

Kohlenstoffes das in Wirklichkeit sehr complicirt

ist, das heisst sehr vielatomig ,
wie ich dies vor

lngerer Zeit auf verschiedene Weisen nachgewiesen

habe nur C2 enthalten knnte, wie die Molecle

2 , H2 , N2 u. s. w.

Durch Methyliren wrden wir offenbar aus dem

Grubengas Aethan erhalten CH3CH3 = C2 H rt
.

Durch Methyleniren, d. h. durch Substituirung

der Gruppe CIL fr IL bildet Methan das Aetbyleu

C II 2 CH2
^^ C2 H4 .

Durch Acetyleniren ,
d. h. durch Ersatz von drei

Atomen Wasserstoff H
3
im Methan durch den Rest

CH erhalten wir Acetylen CHCH = C2 IL.

Wenn wir das Newton'sche Princip richtig an-

gewendet haben, darf es keine anderen Kohlenwasser-

stoffe geben, die zwei Atome Kohlenstoff im Molecl

enthalten. Alle diese Verbindungen sind lange be-

kannt und in jeder knnen wir nicht bloss die Sub-

stitutionen vornehmen , fr die das Methan ein Bei-

spiel geliefert, sondern auch alle anderen Arten von

Substitutionen, wie wir dies au einigen weiteren Bei-

spielen sehen werden, mit deren Hilfe ich hoffe die

grosse Complicirtheit dieser Derivate zeigen zu knnen,
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welche nach dem Substitutionspriucip aus einem

Kohlenwasserstoff erhalten werden knnen. Begngen
wir uns mit dem Aethau CH 3 CIL und der Substitution

des Wasserstoffes durch Hydroxy). Die mglichen

Umwandlungen desselben sind folgende:

1) CH8 CHj(OH); dies ist nichts anderes als der

Weingeist oder Aethylalkohol G, 11,(0 II) oder C 2 H6 0.

2) CH 2 (OII)CH 2 (OII); dies ist das Glycol von

Wrtz, welches soviel Licht verbreitet hat ber die

Geschichte der Alkohole. Sein Isomeres wrde
C 1I

;1
C II (O II ).> sein; aber dies zersetzt sich, wie wir

es beim CH(0H)2 gesehen haben, und bildet Wasser

und den Aldehyd, CH3 CH0, einen Krper, der durch

Vereinigung mit Wasserstoff Alkohol liefern kann

und durch Verbindung mit Sauerstoff Essigsure.
Wenn das Glycol CIL(0I1)CIL(0H) sein Wasser

verliert, dann giebt es nicht den Aldehyd CH.CIIO,
CH 2 CH2

sondern das Isomere \ / , das Aethylenoxyd. Ich

habe hier den Sauerstoff besonders bezeichnet, weil

er die Stelle von zwei Atomen des Aethanwasser-

stoffes einnimmt, die von verschiedenen Kohlenstoff-

atomen genommen sind.

3) CH,C(0H)3 ;
dies zersetzt sich wie CH(0H)3

und bildet Wasser und Essigsaure CH :l
CO (OH). Offen-

bar ist diese Sure nichts anderes als Ameisensure

CIIO(OH), deren Wasserstoff durch Methyl ersetzt

ist. Ohne weiter die grosse Zahl mglicher Derivate

zu untersuchen, will ich Ihre Aufmerksamkeit dein

Umstnde zuwenden, dass wir beim Lsen der Essig-

sure im Wasser die strkste Zusammenziehung und

die grsste Zhigkeit erhalten, wenn zu dem Molecl
C II 0(0 II) ein Molecl Wasser zugesetzt wird, so

dass das Verhltniss sich herstellt, wie im Hydrat

CHjC(OH);;. Es ist wahrscheinlich, dass die Ver-

doppelung des Molecls der Essigsure bei Tem-

peraturen nahe ihrem Siedepunkte in Zusammenhang
steht mit der Fhigkeit, sich mit einem Molecl
Wasser zu verbinden.

4) CH.2 (0H)C(0H) ;;
ist offenbar die Alkohol-

saure, und in der That entspricht diese Verbindung,
nachdem sie Wasser verloren

,
der Glycolsure

C IL (O II) CO (OH). Ohne alle mglichen Isomeren

zu untersuchen
,
wollen wir nur bemerken

,
dass das

Hydrat C II (0H)2 CH(OH), die gleiche Zusammen-

setzung hat wie CIL (0H)C(0I1) :! , und obwohl es

dem Glycol entspricht und eine symmetrische Sub-

stanz ist, giebt es nach Ausscheidung von Wasser

den Aldehyd der Oxalsure oder das Glyoxal von

Debus CHOCIIO.

5) CH(OH)2 C(OH) :; entspricht nach dem Verbalten

aller vorstehenden der Glyoxalsure , einer Aldehyd-
sure C HO CO (OH), weil die Gruppe CO (OH) oder das

Carboxy] in die Zusammensetzung der organischen
Suren eingeht und CHO die Aldehydnatur bestimmt.

(i) C(OH)3 C(OH) ;i giebt nach dem Verlust von

2H2 die zweibasische Oxalsure CO (OH)CO (OH),
welche gewhnlich mit 2 ILO krystallisirt und dem

normalen, fr Aethau charakteristischen Typus folgt.

So knnen wir durch Anwendung des Substitu-

tionsprineips in der einfachsten Weise nicht bloss

jede Art von Kohlenwasserstoffverbindung ableiten,

wie die Alkohole, die Aldehydalkohole. Aldehyde,

Aldehydsuren und die Suren, sondern auch Ver-

binduugen aualog den hydrirten Krystalleu, welche

gewhnlich bergangen werden.

Aber auch jene ungesttigten Substanzen ,
fr

welche Aethylen C H, C H 2 und Acetylen C11CH

typisch sind, knnen mit gleicher Leichtigkeit abge-

leitet werden. Was die Erscheinungen der Isomerie

betrifft, sind viele Mglichkeiten derselben vorhanden

bei den Kohlenwasserstoffverbindungen ,
welche zwei

Atome Kohlenstoff enthalten, und ohne auf Einzel-

heiten einzugehen, wird es gengen anzudeuten, dass

nachstehende Formeln, obwohl nicht ideutisch, doch

isomer sein werden: CH 3 CHX 2 und CILXCH 2 X, da

beide C2ILX 2 enthalten; oder CILCX2 undCIIXCIIX,
weil beide C2H2X2 enthalten, wenn wir mit X Chlor

oder allgemein ein Element bezeichnen, welches ein

Atom Wasserstoff ersetzen , oder sich mit ihm ver-

binden kann. Zu einer Isomerie der Art gehrt der

Aldehyd und das Aethylenoxyd, von denen wir bereits

gesprochen haben
,

da beide die Zusammensetzung

C,II,0 haben.

Das Gesagte scheint ausreichend, um zu zeigen,

dass das Substitutionspriucip gleichmssig die Zu-

sammensetzung, die Isomerie und die ganze Mannig-

faltigkeit der Verbindungen der Kohlenwasserstoffe

erklrt, und ich will die weitere Entwickelung dieser

Anschauungen beschrnken auf eine vollstndige Auf-

zhlung aller mglichen Kohlenwasserstoffverbin-

dungen, welche drei Atome Kohlenstoff im Molecl ent-

halten. Es giebt deren acht, von denen gegenwrtig
nur fnf bekauut sind.

Unter den mglichen Isomerien muss es fr C, ;
II

zwei geben, das Propylen und das Trimethylen, die

beide bereits bekannt sind; fr (.'TL muss es drei geben,

Allylen und Allen sind bereits bekannt, das dritte

muss noch entdeckt werden; und fr C
:j
IL mssen

zwei Isomere existiren, von denen noch keins bekannt

ist. Ihre Zusammensetzung und Structur werden

leicht abgeleitet vom Aethau, Aethylen und Acetylen

durch Methylirung, Methylenirung, Acetylenirung und

Carbonisirung und zwar wie folgt :

1) C.IL = CH 3 CH2 CH3 aus CH3 CH3 durch

Methyliren. Dieser Kohlenwasserstoff ist Propan.

2) C
; H, = C H

:i
CH C H2 aus C IL, C H 3 durch

Methyleniren. Dieser Krper ist Propylen.

3) C3 H6
= CIL CIL CIL aus CIL, CIL; durch

Methyleniren. Diese Substanz ist Trimethylen.

1) C,H4
= CH S CCII aus CILCIL durch Acety-

leniren, oder aus C II CH durch Methyliren. Dieser

Kohlenwasserstoff wird Allylen genannt.

5) C 3 H 4
= C

/*J
H

aus C H, C IL, durch Acetyle-
\j ri 2

nfreu, oder aus CH 2 CIL durch Methyleniren, weil

C IL, C II CHCII
CH

~~
CIL

bekannt.

ist. Dieser Krper ist noch un-
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6) Ct II,
= CILCCIL aus CILC1L durch Methy-

leniren. Dieser Krper ist Allen "der Isoallylen.

7) C,IL= p aus CII^CH;; durch symmetri-

sches Carbonisiren, oder aus CIL CIL durch Aethy-
leniren. Diese Verbindung ist unbekannt.

CC
8)C ;t H._,

= '

ausCH3 CH ;)
durch Carbonisiren

oder ans C II C II durch Methyleniren. Diese Verbin-

dung ist unbekannt.

Erwgen wir, dass jeder als Typus genommene
Kohlenwasserstoff obiger Tabellen eine Anzahl ent-

sprechender Derivate besitzt, und dass jede erhaltene

Verbindung durch weiteres Methyliren, Methyleniren,
Aeethvleniren und Carbonisiren neue Kohlenwasser-

stoffe bilden wird , dass ihnen dann weitere Reihen

von Derivaten und eine ungeheure Anzahl von Iso-

meren folgen, so knnen wir die grenzenlose Zahl

von Kohlenstoffverbindungen begreifen, die smmt-
li :h vom Methan ausgehen. Die Zahl der Substanzen

ist so ungeheuer, dass es sich nicht mehr darum han-

delt, die Mglichkeit fr Entdeckungen zu erweitern,

sondern einige neue Prfungsmittel zu finden, hnlich

den zwei bekannten, welche als Kriterium fr die

verschiedenen Kohlenstoffverbindungen dienen.

Ich meine das Gesetz der geraden Zahlen und das

der Grenzen; das erste wurde von Gerhardt vor

40 Jahren fr die Kohlenwasserstoffe aufgestellt und

sagt aus
,

dass ihre Molecle stets eine paarige Zahl

von Wasserstoffen enthalten. Mittelst der Methode,

welche ich benutzt habe
,
um alle Kohlenwasserstoffe

vom Methan C II 4 abzuleiten, kann dieses Gesetz als

directe Folge des Substitutionsprincips abgeleitet

werden. So tritt beim Methyliren CH 3
an die Stelle

von II, es wird also CEE hinzugefgt. Beim Methyle-
niren bleibt die Zahl der Wasserstoffe unverndert

und bei jedem Acetyleniren wird sie um zwei ver-

mindert wie beim Carbonisiren um vier Atome; das

heisst, eine gerade Anzahl von Wasserstoffatomen

wird immer hinzugefgt oder weggenommen. Und
weil der Grundkohlenwasserstoff, das Methan C H 4 ,

eine gerade Zahl von Wasserstoffatomen enthlt,
mssen auch alle Derivate desselben gerade Zahlen

von Wasserstoff enthalten und dies ist eben das Gesetz

der geradzahligen Theile.

Das Substitntionsprincip erklrt mit gleicher Ein-

fachheit die Vorstellung von der Grenze der Zusammen-

setzungen der Kohlenwasserstoffe CntLn + 2, das ich

L861 empirisch aus dem damals angehuften, ver-

werthbaren Material abgeleitet habe, gesttzt auf die

Vorstellung der Grenzen der Verbindungen , welche

Frankland fr andere Elemente entwickelt hat.

Unter allen verschiedenen Substitutionen ergiebt
das Methyliren die hchste Zahl von Wasserstoffen,

weil nur bei diesem Verfahren die Wasserstoffmenge

zunimmt; nehmen wir daher das Methan als Aus-

gangspunkt und lassen wir das Methyliren (n 1)

mal vor sich gehen, so erhalten wir Kohlenwasserstoffe

mit den grssten Mengen Wasserstoff. Offenbar

werden sie enthalten C 1I 4 -f- (n l)CHj, oder

Cn H2n + 2 ,
weil das Methyliren in einem Zusatz von

CIL zur Verbindung besteht.

Somit knnen wir durch das Substitutionsprineip
das heisst mit dem dritten Newton' scheu Ge-

setze in einfachster Weise nicht bloss die indivi-

duelle Zusammensetzung, die Isomerien und Ver-

wandtschaften der Substanzen ableiten, sondern auch

die allgemeinen Gesetze ,
welche ihre complicirtesten

Verbindungen beherrschen, ohne dass wir unsere Zu-

flucht nehmen zu den statischen Constructionen,

noch zur Definition der Atomicitten, noch zur Aus-

schliessung freier Affinitten, noch zu der Vorstellung
der einfachen

, doppelten und dreifachen Bindungen,
welche fr den Structurchemiker so unerlsslich sind

bei der Erklrung der Zusammensetzung und des

Aufbaues der Kolenwasserstoffverbindungen. Und
durch die Anwendung der dynamischen Principien

Newton's knnen wir sogar zu dem hauptschlich-
sten und grundlegenden Princip, dem Verstndniss der

Isomerie bei den Kohlenwasserstoffen , gelangen und

zum Vorhersagen der Existenz noch unbekannter Ver-

bindungen , wodurch das von der Structurtheorie er-

richtete Gebude gesttzt und gehalten wird. Ferner,

und ich halte dies fr einen Umstand von beson-

derer Bedeutung, macht der Vorgang, wie ich ihn

schildere ,
keinen Unterschied in den besonderen

Fllen, welche bereits so gut durchgearbeitet sind, z. B.

bei der Isomerie der Kohlenwasserstoffe und Alkohole,

ja, er collidirt nicht einmal mit der angenommenen
Nomenclatur; und die Structurtheorie wird den vollen

Ruhm behalten , wissenschaftlich den grossen Schatz

von Kenntnissen bearbeitet zu haben, den Gerhardt
um die Mitte der Fnfziger angehuft hat, wie den

noch hheren Ruhm, die rationelle Synthese der orga-
nischen Substanzen ausgearbeitet zu haben. Nichts

geht der Structurlehre verloren ausser ihrem sta-

tischen Ursprung, und sobald sie die dynamischen

Principien Newton's aufnehmen und sich von ihnen

leiten lassen wird, glaube ich, werden wir in der

Chemie die Einheit des Princips erlangen ,
die jetzt

fehlt. Viele Jnger werden angezogen werden durch

das glnzende und berauschende Unternehmen einzu-

dringen in die unsichtbare Welt der kinetischen

Beziehungen der Atome, auf deren Studium die letzten

25 Jahre soviel Arbeit und soviel Erfindungsgabe
verwendet haben.

D'Alembert fand in der Mechanik, dass, wenn die

Trgheit als eine Kraft betrachtet wird
, dynamische

Gleichungen auf statische Fragen Anwendung finden

knnen, welche dadurch einfacher und verstndlicher

werden. Die Structurlehre in der Chemie hat un-

bewusst denselben Weg verfolgt, und deshalb knnen
ihre Bezeichnungen leicht angepasst werden; sie

tonnen ihre jetzige Form behalten, vorausgesetzt, dass

ihnen der wahre dynamische, das heisst derNewton'-
sche Sinn beigelegt wird."

Zum Schluss bespricht der Vortragende noch kurz

die Frage ,
ob denn beim Ersatz schwerer Atome an

die Stelle leichter das Gleichgewicht der Molecle

nicht zerstrt werde. Er verneint dieselbe unter
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Hinweis auf die Erfahrung und auf die hnlichen Ver-

hltnisse in der Astronomie; auch hier wird, wenn

die Masse eines Systemhestandtheils (z. B. des Mon-

des) zunimmt, im grossen Ganzen das Gleichgewicht
nicht gestrt, sondern die Epicycloiden-Curven ndern

nur ein wenig ihre Amplituden. Das Gleiche zeigt

sich auch in den Atomsystemen der Molecle; der

Ersatz eines leichten Atoms durch ein schweres ndert

die chemische Natur nicht, hchstens einige Eigen-
schaften der Substanz.

Sigmund v. Wroblewski: Die Zusaminendrck-
barkeit des Wasserstoffes. (Sitzungsberichte

der Wiener Akademie der Wissensch., 1888, Bd. XCVH,
Abth. IIa, S. 1321.)

Whrend alle frher sogenannten permanenten
Gase bei der fortschreitenden Ausgiebigkeit der Hilfs-

mittel, hohe Drucke und niedere Temperaturen dar-

zustellen, schliesslich in den flssigen Zustand haben

bergefhrt werden knnen, ist der Wasserstoff allein

noch nicht so abgekhlt und zusammengedrckt worden,

dass er einen Zustand dargeboten, bei welchem eine

durch eine Meniscusflche begrenzte Flssigkeit von

dem auf ihr lastenden Dampfe unterschieden werden

konnte. Um nun aus den Eigenschaften .des Gases

bei den bisher erhltlichen niederen Temperaturgraden
und hohen Drucken die kritische Temperatur und den

kritischen Druck des Wasserstoffes, also die Bedin-

gungen seiner Verflssigung zu finden, hat v. Wrob-
lewski, welcher bereits eine ganze Reihe wichtiger

Beitrge zur Kenntniss der Verflssigung der Gase

geliefert hat
,

ber die Zusammendrckbarkeit des

Wasserstoffes eine Untersuchung begonnen, in deren

Verlauf er leider vom zu frhen Tode ereilt worden

ist. Das vorgefundene und von dem Assistenten,

Herrn v. Zakrzewski, der Wiener Akademie einge-

sandte Manuscript enthlt bereits sehr werthvolle,

ausgedehnte Untersuchungsreihen und wichtige Ergeb-

nisse, die es um so mehr bedauern lassen, dass die-

selben nicht zu dem vom Verfasser beabsichtigten

Abschlsse gebracht worden sind.

Ueber die Zusammendrckbarkeit des Wasser-

stoffes lagen bisher zwar sehr exaete Messungen vor,

aber nur zwischen sehr engen Temperaturgrenzen.
Eine eigenthmliche Abweichung bietet der Wasser-

stoff im Vergleiche zu allen anderen Gasen dar, dass

nmlich bei ihm das Product aus Volumen und

Druck (rp) mit steigendem Drucke stetig wchst,
whrend bei allen anderen Gasen bei den Tempera-
turen

,
die auf der Erde herrscheu, dieses Product

zuerst abnimmt und erst, nachdem ein Minimum er-

reicht worden ist, zuwachsen beginnt. Dies machte es

in hohem Grade erwnscht, die Zusammendrckbarkeit

des Wasserstoffes bei sehr niedrigen Temperaturen zu

untersuchen, v. Wroblewski hat daher die Teinpera,-

turgrenzeu seiner Untersuchung mglichst weit nach

der unteren Grenze ausgedehnt, und in der vor-

liegenden, ausfhrlichen Abhandlung sind seine Mes-

sungen bei folgenden vier Temperaturen mitgetheilt :

bei der Temperatur des siedenden Wassers (im Mittel

99,14), des schmelzenden Eises (0), des siedenden

Aethylens ( 103,55) und des siedenden Sauerstoffes

( 182,446 C.). Fr die letztgenannte Temperatur
musste ein besonderer Apjiarat construirt werden,

auf dessen Beschreibung an dieser Stelle ebensowenig

eingegangen werden soll, wie auf die Darstellung der

Versuchsausfhrungen berhaupt.
Die Resultate dieser Versuche waren, dass zunchst

fr die drei hheren Temperaturen die gefundenen
Zahlenwerthe sich durch die FormeH\p= -f- bp cp

2

darstellen lassen, in welcher die Coefficienten a, b und

C Functionen der Temperatur sind, woraus gefolgert

werden muss, dass zwischen den untersuchten Drucken

von 1 bis 70 Atmosphren nicht nur bei -\- 09,14

und bei 0, sondern auch bei 103,55 der Wasser-

stoff sich so verhlt, wie aus den frheren Versuchen

bekannt war, nmlich, dass das Product vp bei zu-

nehmendem Drucke immer im Wachsen begriffen ist,

und keine Spur von einem Minimum zeigt. Die Curven,

welche vp als Ordiuaten und p als Abscissen haben,

sind fr alle drei Temperaturen gegen die p- Achse

schwach concav , und laufen durchaus nicht einander

parallel ; je tiefer die Temperatur ,
desto grssere

Neigung hat die Curve.

Hingegen zeigten die Versuche bei der Temperatur
des siedenden Sauerstoffes, dass der auf 182,440 C.

abgekhlte Wasserstoff sich bereits so verhlt, wie

alle Gase bei gewhnlicher Temperatur. Das Product

vp nimmt zuerst mit der Druckzuuahme ab, in der

Nhe von 14 Atmosphren liegt ein Minimum, dann

beginnt dieses Product zu steigen, und die Beobach-

tungen ber 16 Atmosphren entsprechen der Formel

vp = a -f- bp -(- cp
2

,
wo a, b, c durch bestimmte

Zahlen ausgedrckt sind. Die genauere Feststellung

der Lage des Minimums hatte sich Wroblewski fr

sptere Untersuchungen reservirt.

Aus seinem Versuchsergebnisse berechnete Wrob-
lewski den kritischen Zustand des Wasserstoffes

und fand die kritische Temperatur = 240,4 C,

den kritischen Druck = 13,3 Atmosphren, das kri-

tische Volumen = 0,00335 und die kritische Dichte

= 0,027.

Herr Zakrzewski theilt noch mit, dass Wrob-
lewski einige Tage vor seinem Lebensende einen

Versuch begonnen, den Wasserstoff in der Weise zu

verflssigen ,
dass er ihn durch siedenden Stickstoff,

also bis zur Temperatur 213,8C, abkhlte, bei

dieser Klte stark comprimirte und dann bis zu Atmo-

sphrendruck sich ausdehnen liess. Er erhielt aber

trotz Compression auf 100 Atmosphren und pltz-

licher Ausdehnung nur eine Abkhlung bis etwa

223, also noch nicht bis zur kritischen Temperatur.

Er hoffte, bessere Resultate zu erzielen durch An-

wendung hherer Drucke und Erweiterung der Aus-

strm ungsffnung.
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George N. Stewart: Ist das Talbot'sche Gesetz

gltig fr sehr schnell interinittirendes

Licht? (Proceedings of the Royal Society ot' Edin-

burgh, 1888, Vol. XV, Nr. 127, p. 441.)

Das Gesetz, welches meist das Talbot'sche ge-

nannt wird, und dessen Gltigkeit hier nher unter-

sucht werden soll, lautet wie folgt: Die Intensitt des

resultirenden Eindruckes, der durch eine Reihe von

Blitzen hervorgebracht wird, erleidet, nachdem ein-

mal vollstndige Verschmelzung der Wirkungen ein-

getreten, keine weitere Vernderung, wie kurz auch

die Zeit sein mag, whrend welcher jeder Blitz ein-

wirkt, vorausgesetzt, dass die Anzahl der Blitze in

einer bestimmten Zeit und die Lnge jeder Reizung

stets umgekehrt proportional bleiben. Die vollstndige

Verschmelzung der Reize gleicht dem Tetanus der

Muskeln, der, wie bekannt, durch eine Reihe sich

folgender Reizungen entsteht. Wie man nun fr den

Tetanus untersucht hat, ob es eine obere Grenze der

Reizfrequenz gebe und wo diese liege, so soll hier die

hnliche Frage fr den Gesichtssinn errtert werden.

Im Besonderen suchte der Verfasser folgende Fragen
zu beantworten : Wenn wir als sicher annehmen,

dass, so lange die einzelnen Reize wirksam sind
, das

Talbot'sche Gesetz seine Gltigkeit behlt, giebt es

eine Grenze der Zeit, unterhalb welcher die einzelnen

Reize aufhren
,
auf die Netzhaut zu wirken ,

selbst

wenn ihre Hufigkeit in demselben Maasse zunimmt,

als die Zeit abgenommen, whrend welcher sie wirken V

Mit anderen Worten, ist der Tetanus" der Netzhaut

ein vollkommener, wie kurz auch die Dauer der

Einzelreizung sei ? Diese Frage ist nicht gleich-

lautend mit der, ob ein Minimum der Zeit existirt,

whrend welcher ein einzelner, isolirter Reiz einwirken

muss, damit er eine Empfindung hervorrufe. Ein

solches Minimum giebt es sicherlich, und es liegt um
so tiefer, je strker das Licht ist. Aber wie Muskel-

reize, welche einzeln nicht im Stande sind, eine

Zusammenziehung hervorzurufen, sich zu einer Wir-

kung summiren, wenn sie sich in hinreichend kurzen

Zwischenrumen folgen, so gilt dasselbe sicherlich

auch fr die Netzhaut, wenigstens in dem Sinne, dass

die Reize, welche zu knrze Zeit einwirken, um isolirt

eine Empfindung hervorzurufen, dies thun, wenn sie

sich schnell folgen. b es hierfr eine Grenze giebt,

und wo diese liege, sollte nun experimentell fest-

gestellt werden.

Der Versuch wurde in der Weise ausgefhrt, dass

zunchst eine Reihe sehr kurzer Blitze zur Verschmel-

zung gebracht wurden, dann wurde pltzlich die

Dauer eines jeden Lichtreizes vermindert, whrend
ihre Zahl in gleichem Verhltniss gesteigert wurde,

die Zeit zwischen zwei sich folgenden Blitzen war

aber sehr gross im Verhltniss zur Zeit eines jeden
einzelnen. Es sollte festgestellt werden, ob sich

hierbei die Intensitt der Gesammtempfiudung ndert.

Zu diesem Zwecke war in einem dunklen 10 m
langen Zimmer ein mit beliebiger, genau bekannter

Geschwindigkeit drehbarer Spiegel aufgestellt, der

ein auf ihn fallendes Bndel paralleler Lichtstrahlen

auf einen festen, am anderen Ende des Zimmers

befindlichen Spiegel warf, von welchem es zum Auge
des hinter dem Drehspiegel stehenden Beobachters

gelangte. Zur Seite vom Drehspiegel stand ein nicht

rotirender Spiegel, welcher gleichfalls ein Lichtbndel

gegen den fixen Spiegel und zum Beobachter gelangen

Hess; der Nebenspiegel wurde so lange dem fixen

genhert, resp. von ihm entfernt, bis die Intensitt

seines stetigen Lichtes der des intermittirenden gleich

erschien. Eine Reihe von Vorsichtsmaassregeln war

bei diesen Versuchen erforderlich , auf welche ein-

zugehen hier zu weit fhren wrde. Verfasser hat

ferner noch ein Spectroskop angewendet und Hess

auf die eine Hlfte des Spaltes das intermittirende

Licht, auf die andere das stetige Licht fallen; so

konnte die Erscheinung auch fr die verschiedenen

Wellenlngen untersucht werden; diese Versuche sind

jedoch noch nicht zum Abschluss gekommen. Der

Drehspiegel konnte 170 Umdrehungen in der Secunde

ausfhren
,

so dass das Bild auf der Netzhaut eine

Geschwindigkeit von 42 704 000 Millimeter-Secunden

erreichte und die Dauer eiues Lichteindruckes l \ it ,

Secnnden betragen hat.

Das Resultat der Versuche war, dass bei den

krzesten Reizen ,
welche die Versuchsanordnung

gestattete, keine merkliche Aenderung der Intensitt

eintrat, nachdem einmal eine vollstndige Verschmel-

zung der Einzeleindrcke eingetreten war. Eine

Abweichung vom Talbot'schen Gesetze ist also nicht

beobachtet worden
;
auch nicht bei dem schwchsten

Lichte. Wenn daher eine kleinste Reizdauer existirt,

unterhalb welcher keine Summation stattfindet
,

so

liegt dieselbe sicher unter Vsoonooo Secunde fr das

schwchste, benutzte Licht.

Im Verlaufe dieser Untersuchung hat Verfasser

eine interessante, bisher wohl noch nicht bemerkte

Erscheinung beobachtet. Wenn der Spiegel langsam

gedreht wurde
, aber mit allmlig wachsender Ge-

schwindigkeit, und ein Strahl weissen Lichtes von

demselben direct zum Auge gelangte (ohne vorher

auf den fixen Spiegel zu fallen) ,
wurde eine ganze

Reihe von Farbenerscheinungen wahrgenommen, welche

zuerst auf Ermdungsvorgnge im Auge bezogen
wurden. Da sie aber ganz regelmssig unter ver-

schiedenen Umstnden auftraten
,
konnten sie keine

zufllige Erscheinung sein; und als sich herausstellte,

dass man statt des Drehspiegels eine rotirende

schwarze Scheibe mit einem kleinen Loche anwenden

konnte, ohne dass sich in der Wirkung irgend eine

Aenderung zeigte ,
musste geschlossen werden , dass

das Phnomen auch nicht von der Beschaffenheit des

Spiegels abhnge, sondern nur die Wirkung des inter-

mittirenden, weissen Lichtes sei. Endlich berzeugte

sich Verfasser davon
,
dass auch andere Beobachter

dieselbe Erscheinung in derselben Weise wahrnehmen,

wie er selbst, und zwar sowohl bei Gaslicht, als bei

Sonnenlicht, bei Kerzenlicht und bei dem Lichte einer

Petroleumlampe.
Verfasser hat nach diesen Vorversuchen das Auf-

treten von Farbenwahrnehmungen bei Einwirkung
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intermittirendeu. weissen Lichtes einer eingehenden,

nach vielen Richtungen modificirten Untersuchung

unterworfen, deren Resultat sich kurz wie folgt aus-

drcken lsst: Fr jede Intensitt des Lichtes giebt

es eine Drehungsgeschwindigkeit des Spiegels, bei

welcher in dem Gesaintuteindrucke die Empfindung
Violett vorherrscht

;
bei einer grsseren Geschwindig-

keit berwiegt das Grn und bei einer noch hheren

Geschwindigkeit das Roth.

Der Erklrung dieser interessanten Erscheinung

ist eine eingehende Discussiou und experimentelle

Prfung gewidmet, durch welche der Nachweis zu

fhren gesucht wird, dass die Ursache der Farben-

wahrnehmung eine Verschiedenheit des Anklingens

und Abklingens ist in den (nach der Young-Helm-
holtz'schen Theorie vorhandenen) roth-, grn- und

violettempfindenden Nervenfasern der Netzhaut. Wenn
nmlich die Erregungscurve der einzelnen Faser-

gattungen verschieden ansteigt und abfllt, so wird

bei sich summirenden, kurzen Lichteindrcken bald

die eine, bald die andere Fasergruppe, je nach der

Dauer des Einzelreizes, in ihrem Effecte berwiegen.

Es wrde zu weit fhren, wollten wir auf die Discussiou

und die zur Prfung dieser Erklrung angestellten Ver-

suche eingehen ;
letztere suchten sowohl den Einfluss

der Lichtstrke zu ermitteln
,
als auch die Erschei-

nungen mit farbigem Lichte in grosser Mannigfaltig-

keit zu studiren. Indem hier auf das Original ver-

wiesen werden muss , sollen nur die Schlsse kurz

augefhrt werden, welche Herr Stewart aus diesem

Theile seiner Untersuchung ableitet:

Wenn die Netzhaut durch eine Reihe von kurzen

Blitzen weissen Lichtes gereizt wird, ist das Verhlt-

niss zwischen den Strken der Reizung in den drei

hypothetischen Gruppen von Fasern nicht constant.

Bei einer bestimmten Dauer eines jeden Reizes ber-

wiegt die Reizung der violettempfindenden Gruppe;
bei einer krzeren Dauer berwiegt die der grn-
empfindenden, und bei einer noch krzeren die in der

rothempfindenden Fasergruppe. Dies wird erklrt

durch die Annahme, dass die Erregungscurven einen

verschiedenen Verlauf haben, und zwar steigt die

Curve der rothen Fasern zuerst steiler au und dann

weniger steil als .dieCurven der grnen und violetten

Fasern, whrend der steilste Theil der violetten Curve

spter eintritt als der der grnempfindenden Nerven.

Je intensiver die Reizung ist, desto krzer muss ihre

Dauer fr eine gegebene Phase sein.

Th. Bredichin : U e b e r den Ursprung der perio-
dischen Kometen. (Bulletin de la Societe Irap.

des Naturalistes de Mouscou, 188:'. Nr. 2.)

In seiner Abhandlung ber den Ursprung der Stern-

schnuppen hatte Herr Bredichin eine Theorie aufge-

stellt, nach welcher die Sternschnuppenschwrme resul-

tiren aus der von dem Kometenkern in der Form der

sogenannten anomalen Schweife ausgestossenen Materie.

Auch war hierbei schon darauf hingewiesen, dass die

Theilun<_' yon Kometen und die' damit verwandten Er-

scheinungen im innigen Zusammenhange mit der Bil-

dung der Sternschnuppenschwrme stehen mssten

(Rdsch. IV, 337). In der vorliegenden Abhandlung hat

nun Herr Bredichin seine Untersuchungen auf die

Bahnen der periodischen Kometen ausgedehnt.
Die drei bisher genauer beobachteten Theiluugen

von Kometen, Komet Biela, Komet Liais 18G0 und

der Komet von 1882 II, fallen in einen Zeitraum von

36 Jahren, und es ist hieraus zu schliesseu, dass im

Laufe der Vergangenheit eine ganz betrchtliche An-

zahl solcher Theiluugen stattgefunden hat. Handelt es

sich aber darum, unter der Annahme, dass die be-

kannten periodischen Kometen von irgend einem grossen
Kometen ausgestossen worden sind

,
diesen ursprng-

lichen Kometen in der Zahl der bisher berhaupt be-

kannten Kometenerscheinungen aufzufinden, so ist der

Zeitraum von 2000 Jahren
,

welcher hierzu zur Ver-

fgung steht, nur als ein sehr kurzer zu betrachten.

Herr Bredichin nimmt daher an, dass die vielen Flle,
in denen ein periodischer Komet unter plausiblen An-

nahmen nicht auf einen bereits bekannten, grossen Ko-

meten zurckzufhren ist, durchaus nicht als Beweise

gegen die Richtigkeit seiner Theorie betrachtet werden

knnen.
Das in diesen Blttern bereits erwhnte dreifache

Kometensystem, Komet 1845 1, 1880 1 und 1S82 II (IV,

308) )ockt vor Allem zu der Annahme
,
dass die drei

Componenten desselben vou einem gemeinsamen er-

zeugenden Kometen" herrhren. Der Komet von 1882 II

hat eine Umlaufszeit von 772 Jahren
;
nimmt man nun

an , dass diese drei Kometen gleichzeitig entstanden

sind, so folgt fr die beiden anderen Kometen eine Um-
laufszeit von 732,5 resp. 769,4 Jahren. Der erzeugende

parabolische Komet hat also sein Perihel ungefhr im

Jahre 1110 passiren mssen. Unter der Annahme, dass

die Ausstossung dieser Kometen stattgefunden hat, als

die wahre Anomalie des ursprnglichen Kometen 90

nach dem Perihel war
, folgt fr die Geschwindigkeit

des Stosses, mit welchem dieselben abgeschleudert wur-

den, der geringere Werth von 21 Metern pro Secunde.

Unter der Annahme von 60 statt 90 wrde dieser

Werth auf 44 Meter steigen.

Als weitere Flle, bei denen die Mglichkeit einer

Erzeugung aus einem Urkometen vorliegt, nennt Ver-

fasser die Kometen von 1827 II und 1852 II, 1862 III

und 18701, ferner ist es denkbar, dass der Komet von

17991 entstanden ist aus dem grossen Kometen von 1337.

Es hat bisher bekanntlich die Annahme vorgewaltet,

dass die periodischen Kometen durch die Annherung-
nahe parabolischer Kometen an die grossen Planeten,

speciell au Jupiter, in ihre eng geschlosseneu Bahnen

gezwungen worden sind
,

und es ist auch gar keine

Frage, dass dies in einigen Fllen wirklich stattgefunden

hat. Fr eine Reihe periodischer Kometen fhrt in-

dessen Herr Bredichin an, dass dieselben unmglich
allein durch die Anziehung des Jupiter in ihre Bahnen

gelenkt worden sind.

Whrend die bisherigen Resultate auf der Annahme

beruhen
,

dass der ursprngliche Stoss von Seiten des

erzeugenden Kometen in der Bahnebene vor sich ge-

gangen ist, entwickelt Verfasser nunmehr die Formeln

fr den Fall
,
dass der Stoss einen gewissen Winkel mit

der Bahnebene bildet. Es ist klar, dass es unter dieser

(nicht so sehr wahrscheinlichen) Annahme leichter ge-

lingt, fr periodische Kometen einen passenden Kometen

aufzufinden, vou dem der erstere erzeug! worden ist.

Es gelingt unter dieser Voraussetzung, den Brorsen'-

scjhen Kometen von 1879 I mit 5y2 Jahren Umlaufszeit

auf den grossen Kometen des Jahres 1532 zurckzufhren.

Da die Ausstossung der Kometenmaterie immer

intensiver wird
, je nher der Komet der Sonne kommt,
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si) sind krftige Ausstossungen oder gar Theilungen nur

bei solchen Kometen zu erwarten, die berhaupt eine

geringe Periheldistanz besitzen. Nun bleibt die Perihel-

distanz in der Hahn des seeundiircu Kometen nalir die-

selbe, wie in der des primren; die Statistik der bis-

herigen Kometenerscheinungen zeigt aber, dass die

mittlere Periheldistanz bei den periodischen Kometen

eine betrchtlich grssere ist, als bei den grossen para-

bolischen. Herr Bredichin schliessl Belbst hieraus,

dass die Annahme der Ausstossuug von Kometenmaterie

in den meisten Fallen nicht allein zur Erklrung der

periodischen Kometen ausreicht, sondern dass die strende

Wirkung der grossen Planeten hierbei gleichzeitig eine

wiohtige Rolle spielt. Sr.

John Aitken: Ueber einen monochromatischen

Regenbogen. (Pioceedings et' the Royal Society of

Edinburgh, 1888, Vol. XV, Nr. 126, p. 135.)

Ein einfarbige]- Regenbogen scheint zwar ein Wider-

spruch zu sein; gleichwohl hat Herr Aitken einen sol-

chen beobachtet ,
und sein Vorkommen ist beachtens-

werth. Am Weihnachts-Nachmittage (1887) machte Verf.

eineu Spaziergang und bemerkte gleich beim Heraus-

treteu ins Freie im Osten eine eigenthmliche ,
sulen-

artige Wolke
,

die von der untergehenden Sonne er-

leuchtet zu sein schien. Auffallend war, dass der

erleuchtete Streifen senkrecht stand und nicht wie ge-

whnlich horizontal gelagert war. Bei fortgesetzter

Betrachtung dieser Erscheinung, whrend welcher sie

eine grssere Hhe erreicht hatte
,

die Sonne unter-

gegangen war, und Herr Aitken eine Hochebene er-

reicht hatte, tauchte die Vermuthung auf, dass es sich um
den Ast eines Regenbogens handele, und bald war jeder

Zweifel darber verschwunden, denn der rothe Pfeiler

dehnte sich weiter aus, krmmte sich und bildete einen

vollstndigen Bogen querdurch den nordstlichen Himmel.

Der voll entwickelte Regenbogen war der merk-

wrdigste, den Verfasser jemals gesehen. Er hatte

keine andere Farbe als roth und bestand einlach aus

einem rothen Bogen und selbst das Roth zeigte eine

vollkommene Gleichmssigkeit; alle anderen Farben

fehlten. Vielleicht ist diese Behauptung zu stark, du

nach sehr sorgfltiger Prfung an einer oder zwei

Stellen Spuren von Gelb entdeckt wurden; aber von

Grn
,
Blau und Violett war keine Spur vorhanden

;
an

deren Stelle war vielmehr ein dunkler Streifen vorhan-

den, der sich nach innen etwa eben so breit erstreckte,

wie gewhnlich diese Farben; dieser Streifen war deut-

l,i h dunkler als der Himmel, doch nach innen zu

weniger stark. Nach aussen von diesem Regenbogen
war ein Theil eines seeundren Bogens zu sehen und

nach innen an einzelnen Stellen ein Nebenregenbogen.
Bevor sich der Regenbogen ganz entwickelt hatte,

war Herrn Aitken die tief rothe Frbung aufgefallen,

welche der Schnee auf den Hgeln in der Beleuchtung
der untergehenden Sonne zeigte; es war kein rosiges

Roth , sondern ein tiefes Hochofenroth. Die Ursache

dieser tiefrothen Frbung der schneebedeckten Hgel
an diesem Abend erklrt der monochromatische Regen-

bogen. Denn der Regenbogen ist ja einfach nur die

natrliche Spectralanalyse des Sonnenlichtes, und diese

zeigte eben, dass bei dieser Gelegenheit das Sonnenlicht

bei seinem Durchgnge durch die Atmosphre aller

Strahlen krzerer Wellenlnge beraubt gewesen und nur

die rothen Strahlen die Erdoberflche erreichten.

Dass aber die brigen Objecte nicht roth, sondern in

ihren natrlichen Farben erschienen, rhrt von der

ion des kurzwelligen Lichtes durch den Himmel

her, welches sich dem directen, rothen Lichte bei-

mischte; die schneeigen Hgel hingegen waren durch
Wolken gegen dieses reflectirte Licht geschtzt.

Richard Threlfall und John Frederick Adair: Ueber
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von
durch F2xplosionen veranlassten Strungen
grosser Amplituden durch Meerwasser. (Pro-

ceedings of the Royal Society, 1889, Vol. XLV, Nr. 278,

,,. 450.)

Die Geschwindigkeit, mit welcher starke Compres-
siouswellen sich fortpflanzen , wenn sie durch Explo-
sionen unter Wasser hervorgebracht werden

,
haben die

Verfasser durch eine grosse Reihe von Experimenten
zu bestimmen gesucht. Ueber die Ergebnisse dieser

Untersuchung verffentlichen sie nur eine sehr kurze

Notiz, der die nachstehenden, interessanten Daten ent-

lehnt sind.

Mit einem besonderen Apparate wurde die Aukunft

der Welle aji einem bestimmten, etwa 200 Yard von

dem Orte der Explosion entfernten Punkte auf einen

Chronographen bertragen, der die Dauer der Wande-

rung und somit die Geschwindigkeit gab. Die Wellen

wurden durch submarine Explosionen von Dynamit und
Schiessbaumwolle in Mengen von 9 Unzen bis 4 Pfund

erzeugt. Das Wasser, in welchem die Versuche aus-

gefhrt wurden, war das des paeifischen Oceans im Hafen

von Port Jackson
,

N. S. -Wales. Die numerischen Er-

gebnisse der Versuche, von denen jeder einzelne aus

zwei Explosionen und Zeitmessungen bestand, sind in

folgender Tabelle enthalten :

Zahl d. Geschwin- T Sehall-

oP
'

geschwin-
digkeit

Explosionsmasse Ver- ai-krit

suche m in See

9 Unzen trock. Schiess-

baumwolle 11 1732 22 17,8 1523

10 Unzen Dynamit . . .21 1775 27 14,5 1508

18 Unzen Schiessbaumw. 5 1942+ 8 18,3 1525

04 3 2013 35 19,0 1528

H. Landolt: Ueber die genaue Bestimmung des
Schmelzpunktes organischer Substanzen.
(Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1889, S. 455.)

Als Vorarbeit zu einer anderweitigen Untersuchung
hat Herr Landolt durch genaue, zahlreiche Experi-
mente zu ermitteln gesucht, bis zu welcher Genauig-
keitsgrenze sich die Schmelz- und Erstarrungstempera-
turen organischer Krper bei Anwendung verschiedener
Methoden und Vornahme exaeter thermometrischer Mes-

sung feststellen lassen. Der Prfung unterzogen wurden
folgende Methoden : 1) Schmelzen und Erstarrenlassen

grosserer Mengen Substanz mit direct in dieselbe ein-

getauchtem Thermometer. 2) Erhitzen der Substanz in

Capillarrhrchen verschiedener Form mittelst Flssig-
keits- und Luftbdern. 3) Erwrmen eines mit der
Substanz berzogenen Platindrahtes in einem Queck-
silberbade, bis durch Abschmelzen Contact der Metalle
entsteht und dadurch ein elektrischer Strom geschlossen
wird

,
der eine Klingel zum Ertnen bringt. Zur An-

wendung kamen acht verschiedene Thermometer, fr
welche die Caliberfehler

,
die Fundamentalpunkte und

die Correction fr das Herausragen des Quecksilber-
fadens aus dem erhitzten Rume bestimmt, und die so-

dann unter einander verglichen wurden. Die Sub-

stanzen, an denen die Methoden geprft wurden, waren
Auethol. Naphtalin, Maunit und Anthracen. Die Resul-
tate waren folgende:

1 1 Die Methode des Schmelzens oder Erstarreulassens

grsserer Mengen Substanz liefert stets sehr berein-

stimmende Zahlen, und sie muss als die einzige be-

j

zeichnet werden
,
welche zu sicheren Resultaten fhrt.

|

Hierfr ist aber stets die Anwendung von 20 g des

Krpers nthig; bei Benutzung grsserer Quantitten
lsst sich im Allgemeinen leichter die Temperatur der

Erstarrung als diejenige der Schmelzung ermitteln.

2) Die Schmelzpunkt - Bestimmungen mittelst der
I apillarrhrchen verschiedener Form knnen unter ein-
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ander erheblich abweichen
;
bisweilen stimmen dieselben

mit dem richtigen Werthe berein, meist aber sind
die erhaltenen Resultate zu hoch

,
namentlich bei An-

wendung enger Rhrchen.
3) Die elektrische Methode giebt ebenfalls wenig

bereinstimmende und leicht zu hohe Schmelzpunkte.

A. Jl nutz und V. Marcano: Ueber die Bildung der Sal-

peter-Erden. (Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 900.)
In einer frheren Untersuchung (Rdsch. I, 52) hatten

die Verfasser gezeigt, dass die Salpetererden, welche in

grossen Mengen in den Tropen Sudamerikas verbreitet

sind, direct von thierischen Ueberresten abstammen,
die unter dem Einflsse nitriticirender Fermente oxydirt
werden. Das erste Material lieferten die Ausscheidungen
der Vgel und Fledermuse, welche die ungeheuren
Hhlen der Cordillereu bevlkern

,
und so eine stetige

Quelle der dauernden Salpeterbildung liefern.

Das weitere Verfolgen dieser Bildungen fhrte die

Verff. auf Salpetererdeu, welche einer anderen Quelle ent-

stammen und einer entlegenen Epoche angehren. Hhlen,
welche nicht von geflgelten Tliieren bewohnt sind, die
auch keine Guano-Schichten zeigen, enthalten gleichwohl
mchtige Haufen von stark salpetriger Erde. Beim
Aufsuchen des Ursprunges dieser Anhufungen fanden
die Verfasser Knochen grosser Sugethiere reichlich
und gleichmssig in der ganzeu Masse salpetriger Erde
verbreitet. Diese Knochen waren ungemein brchig
und zerfielen in Staub unter dem Fingerdruck. Die Be-

stimmung der Thierarten
,

denen diese Knochen an-

gehrten ,
war sehr schwierig, weil die Knochen beim

Herausziehen zerfielen. Sie bestanden nur noch aus

phosphorsaurem Kalk und etwas organischer Substanz
;

der kohlensaure Kalk, war ganz verschwunden.
Auch dieser Salpeter ist sonach animalischen Ur-

sprungs; aber die Thiere sind lngst ausgestorben,
welche mit ihren stickstoffhaltigen Krpern das Material
zur Salpeterbildung geliefert haben. Der kohlensaure
Kalk ihrer Knochen hat der Salpeterbildung gedient und
wird nun als Kalknitrat gefunden.

Solche Hhlen mit Salpetererde, die von Knochen
ganz gefllt sind

,
kommen sehr zahlreich in Venezuela

vor. Die Mchtigkeit dieser Schichten ist oft sehr gross;
sie erreicht und bersteigt selbst 10 m. Die Erde ent-

'

hlt dort sehr wechselnde Mengen von Kalknitrat (4 bis

30 Proc.) und von Kalkphosphat (5 bis 60 Proc.)

Grehant und Qninquaud: Genaue Bestimmung der
Menge des im Blute enthaltenen Wassers.
(Comptes rendus, 1889, T. CVIII, p. 1091.)
So schwierig es bereits ist, organische Stoffe voll-

kommen auszutrocknen, so wachsen diese Schwierigkeiten
noch besonders beim Blute; werden 5 g Blut in einen

gewogenen Porcellantiegel gebracht und zum Trocknen
in einen Ofen gestellt, so bildet sich ein Blutkuchen,
dessen innersten Theile von einer Wrme von 120 nicht

ausgetrocknet werden knnen. Verfasser berzeugten
sich, dass man zur genauen Wasserbestimmung den
Kuchen pulverisiren muss, und dass dieses Pulver erst

nach lngerer Zeit alles Wasser abgegeben hat, sein

Gewicht nicht mehr ndert.

Von den nach dieser Methode ausgefhrten Wasser-

bestimmungen werden einige angefhrt: Das Blut eines

Kaninchen enthielt 81,81 Proc. Wasser, nach einer Blut-

entziehung von 72 ccm stieg der Wassergehalt auf

84,17 Proc. Hundeblut enthielt 78,53 Proc. Wasser;
nachdem }L Liter Wasser in den Magen eingefhrt war,
stieg der Wassergehalt in 40 Minuten auf 79,93 Proc,
nach 2 Stunden 10 Minuten war er 79,27 Proc.
Bei einem Hunde hatte das Blut in der Schenkelvene

77,09 Proc, in der Schenkelarterie 78,01 Proc. Wasser.

L. Kny : Ueber die Bildung des Wundperiderms
an Knollen in ihrer Abhngigkeit von
usseren Einflssen. (Berichte der deutschen bo-

tanischen Gesellschaft, 1889, Bd. VII, 8. 154.)
Werden Pflanzenknollen, z. B. Kartoffelknollen, ver-

letzt, so finden alsbald ausgiebige Zelltheilungen statt,

um die Wunde durch Periderm (Kork) zu schliessen.
Herr Kny hat nun zu ermitteln gesucht, wie das Licht,
die Wrme, die Luftfeuchtigkeit, der Sauerstoff der
Luft u. s. w. auf die Peridermbildung einwirken. Am
meisten Interesse erregen hierunter diejenigen Versuche,
welche die Einwirkung des Sauerstoffes betreffen. Wenn
es auch selbstverstndlich ist, dass bei Abwesenheit
freien Sauerstoffes mit der normalen Athmung auch

ausgiebige Zelltheilungen ausgeschlossen sind, so lag
doch die Mglichkeit vor, dass beim ersten Beginn der

Peridermbildung die in den Knollen gespeicherten sauer-

stoffhaltigen Verbindungen bis zu einem gewissen Punkte
fr den freien Sauerstoff Ersatz bieten und einige Zell-

theilungen ermglichen knnten. Um diese Frage zu ent-

scheiden, liess Verfasser frisch durchschnittene Kartoffeln
zwlf Tage in einer Wasserstoffatmosphre verweilen.
Bei der alsdann vorgenommenen mikroskopischen Unter-

suchung liess sich auch nicht eine einzige der Schnitt-
flche parallele, krzlich gebildete Theiluugswand, nach-
weisen

,
whrend an den Schnittflchen von Kartoffeln,

die whrend der gleichen Zeit der Luft ausgesetzt wor-
den waren, zahlreiche solche Theilungswnde vorhanden
waren. Es geht hieraus hervor, dass der Eintritt der

Zelltheilungen zur Bildung des Wundperiderms von der
Anwesenheit freien Sauerstoffes abhngig ist. Des-

gleichen konnte durch Anwendung von Chlorzinkjod-
lsung nachgewiesen werden, dass auch die Bildung des
Korkstoffes nur bei Gegenwart von Sauerstoff vor sich

geht.
Von den brigen Ergebnissen der Untersuchung

heben wir noch hervor
,

dass unter Lichtabschluss die

Zelltheilungen fr die Peridermbildung bei chlorophyll-
freien Pflanzenknolleu in gleicher Zahl wie im diffusen

Tageslichte stattfinden; ferner, dass es fr die Frderung
der Zelltheilungen gleichgltig ist, ob die Wundflche
nach oben oder unten gekehrt ist, und dass es keinen
wesentlichen Unterschied ausmacht, ob sie vertical oder
horizontal steht. F. M.

Vermischtes.
Der Elizabeth Thompson Science Fund, der

von Frau Elizabeth Thompson aus Stamford
,
Coun.

gegrndet worden zur Frderung wissenschaftlicher

Untersuchung im weitesten Sinne", betrgt nun 25000
Dollars. Da wieder Capital verfgbar ist, wnschen die

Curatoren, Gesuche um Zuwendungen fr wissenschaft-
liche Untersuchungen zu erhalten. Die Stiftung soll

nicht irgend einem besonderen Zweige der Wissenschaft
zum Vortheil gereichen, vielmehr ist die Absicht der
Curatoren solche Untersuchungen zu bevorzugen, welche
sonst nicht angestellt werden knnten, und welche den
Fortschritt der menschlichen Kenntnisse oder des Men-
schenwohles im Allgemeinen zum Zwecke haben. Ge-
suche um Untersttzung aus diesem Fond mssen

,
um

Bercksichtigung zu finden
,
ausfhrliche Mitteilungen

namentlich in Bezug auf folgende Punkte enthalten :

1) genaue Angabe der gewnschten Summe; 2) bestimmte
Natur der beabsichtigten Untersuchung; 3) die Bedin-

gungen ,
unter denen die Untersuchung gefhrt werden

soll; 4) die Art, in welcher die erbetene Zuwendung
verbraucht werden soll. Alle Gesuche mssen gerichtet
werden an den Secretr des Curatoriums Dr. C. S. Minot,
Harvard Medical School

, Boston, Mass, U. S. A. Es
wird beabsichtigt, neue Bewilligungen Ende 1889 zu ge-
whren. Die Curatoren sind fr jetzt nicht geneigt,

irgend eine Bewilligung von mehr als 500 Dollar zu

machen, vorgezogen werden Gesuche um kleinere Be-

trge. Die bisher gewhrten Untersttzungen betragen
zusammen 4135 Dollars.

Am 5. August starb zu Charlottenburg unser ge-
schtzter Mitarbeiter Dr. Robert von Helmholtz im

jugendlichen Alter von 28 Jahren.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W-, Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedlich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Ueber die Durchlssigkeit einiger Gase fr
elektrostatische Ladungen hoher

Spannung.

Von Privatdocent Dr. Karl Wesendonek in Berlin.

(Originalmittheilung.)

Wahrend die Potentialwerthe, welche zur Funken-

bildung zwischen zwei Leitern erforderlich sind,

mehrfach Gegenstand eingehender Untersuchungen

gewesen ,
hat man die sonstigen Entladungsformen

hochgespannter Elektricitat ,
wie Bschel-, Streifen-

nnd Glimmentladungen verhltnissmssig sehr wenig

in zahlenmssiger WT
eise erforscht. Verfasser hat

daher bereits vor einiger Zeit den Versuch begonnen,

die Durchlssigkeit einiger Gase unter Atmosphren-
druck fr Glimmentladungen, wie sie sich bei

ruhigem Ausstrmen von beiden Elektricitten ein-

stellen ,
mit einander unter vergleichbaren Verhlt-

nissen zu vergleichen, resp. zuzusehen, ob Solches

bei dem vielfach sehr variabeln Charakter

unserer Entladungsart berhaupt durchfhr-
bar ist. Gase, die sich merklich zersetzen oder die

Elektroden stark angreifen, wurden ausgeschlossen,

die Untersuchungen daher nur mit Luft ,
Stickstoff

und Wasserstoff durchgefhrt.
Die Gase wurden sorgfltig gereinigt und von

Staub befreit in einen mit der Erde metallisch ver-

bundenen Messingcylinder eingeleitet, welcher einen

Durchmesser von circa 27 cm und eine etwa gleiche

Lnge hatte. In dem Cylinder befanden sich (isolirt)

eine Kupferscheibe von circa 24 cm Durchmesser und

eine vergoldete Spitze als Elektroden, deren gegen-

seitige Entfernung verndert und gemessen werden

konnte. Die Platte war durch ein Galvanometer l
)

mit der Erde, die Spitze dagegen mit dem einen Pole

einer Influenzmaschine ,
einer grossen Verstrkungs-

flasche und einem He nley' sehen Qnadrantelektrometer

verbesserter Construction in Verbindung.
Es wurde nun untersucht, ob bei constanter, eine

Zeit lang andauernder Einstellung des Elektrometers

ein ebenfalls constanter. Strom von dem Galvano-

meter angezeigt wrde, und ferner, wie sich die von

verschiedenen Gasen bei denselben Potentialen durch-

gelassenen Elektricittsmengen zu einander verhielten.

Bei gleichen Elektroineterausschlgen sind nmlich,

da Temperatur ,
Druck und Elektrodenabstand stets

gleich genommen, die Bedingungen fr die Entladun-

gen ganz dieselben
,

bis auf die Verschiedenheit der

Gase, von deren Natur alsdann in letzter Instanz alle

Differenzen in den Entladungen allein abhngen
mssen. Spitze und Platte waren dabei so nahe ge-

stellt, dass ein Ueberstrmen von Elektricitat zu dem

Cylinder nicht stattfand, die Entladung also nur zwi-

schen den Elektroden erfolgte.

Durch langsames Andrehen der Influenzmaschine

bewirkte man ein allmliges Ansteigen des Zeigers

des Elektrometers, der so fast immer zu einer ruhigen,

eine Zeit lang andauernden Einstellung auf einem

bestimmten Theilstriche gebracht werden konnte;

wodurch dann auch eine ruhige Galvanometerab-

lesung zu ermglichen war. Dann wurden entweder

>i Die Windungen desselben bestanden aus mit Kaut-

sebuk berzogenem Drahte.

.*
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die geladenen Apparattheile wieder entladen und

neu elektrisirt, oder es wurden andere Spannungen

hergestellt und dann wieder zu der ersten zurck-

gekehrt, oder man stellte endlich dazwischen lieob-

achtungen mit der anderen Elektricitt an. Bei

verschiedener Rotationsgeschwindigkeit wurden die-

selben Spannungen erreicht, indem man entweder den

ganzen von der Maschine gelieferten Strom zur Spitze

gelangen Hess, oder einen Theil desselben durch eine

zweite Entladungsstrecke in Nebenschaltung ab-

zweigte. Durch Vernderung der Bedingungen fr

letztere, auch Einschalten einer grossen Batterie, war

es mglich , die bekanntlich stets diruptiven
!

) Ent-

ladungen der Influenzmaschine etwas in ihrem Cha-

rakter zu verndern
,

es war dies aber bei den

vorliegenden Versuchen ohne merklichen Einfluss
'-'),

und lassen sich daraus die gleich zu erwhnenden

auffallenden Stromschwankungen nicht erklren. Miss-

lich war es dagegen, bei schwankendem oder nur

sehr kurze Zeit zur Ruhe gelangendem Zeiger das

Elektrometer zu beobachten, da bei einer Aende-

rung der Spannung nicht sofort die der neuen Ten-

sion entsprechende Stromstrke aultritt. Ferner waren

Funkenbildungen innerhalb der Strombahn durchaus

zu vermeiden ,
da alsdann sofort relativ zu hohe Ab-

lesungen am Galvanometer eintreten
,
auch wurden

sonstige schdliche Ausstrmungen vermieden.

Es gelang so bei vllig von einander unabhngigen
Versuchen unter sonst gleichen Umstnden recht be-

friedigende Uebereinstimmungen zu erhalten. So

fanden sich bei der Elektrometerablesung 30" Rh-

positive Elektricitt die Galvanometerausschlge: am
5. Januar 1889 = 28,5, 29, 29, 28, 27, 27,27, 28, 28,

im Mittel aus den 10 Ablesungen also 28,05; hnlich

28,6 am 7. Jan.; 28.5 am 8.; 28,14 am 10.; 28,17 am
12. und 28. am 14. Januar.

Aehnlich regelmssig verhielten sich die nega-

tiven Entladungen, die bei dein Elektrometerstande

22" beobachtet wurden, nmlich im Mittel: 28,43

am 8. Januar; 28,50 am 10. Januar; 28,75 am
12. Januar; und 28,70 am 14. Januar.

Das schon fter bemerkte leichtere Ausstrmen
der negativen Elektricitt von einer Spitze zu einer

Platte besttigte sich , wie man aus der geringeren

Spannung sieht, bei den vorliegenden Versuchen

wiederum ausnahmslos.

Wren durchweg Resultate, wie die oben angege-
benen erlangt worden , so htte in einigermaassen

befriedigender Weise die relative Durchlssigkeit der

Gase fr die beiden Elektricittsmengen angegeben
werden knnen; indessen traten in der Regel bei gleich-

bleibender Spannung Schwankungen in den Werthen
der Galvanometerausschlge ein, die sich aus Beob-

achtuugsfehlern oder dergleichen nicht erklren Hessen.

Dieselbe Luft, welche obige Werthe lieferte, hatte

vorher bei Beobachtungen zwischen dem 7. December
und 19. December 1888 fr die positive Ladung

J
) Wied. Elektricitt, Bd. II, S. 233.

2
) Man sehe die bezglichen Beobachtungen Jau-

manu's. Wien. Ber., Bd. 97, II, Juli 1888, S. 765 ff.

bei 30" Spannung Stromstrken gegeben, die zwischen

24 und 34 schwankten; kurz zuvor waren mit

anderer Luft Stromstrken, welche zwischen 28,5 und

24 wechselten, erhalten worden: im Juli 1888 hatten

sich Aenderungen zwischen 29 und 21 gezeigt. Ganz

hnlich verhielt sich die negative Elektricitt. Bei

22 Spannung nderte sich bei derselben Luft zwi-

schen 16. und 24. Februar 1888 der Ausschlag am
Galvanometer zwischen 39 und 22.

Sorgfltigere Befreiung der Luft von Staub, auch

ruhiges Stehenlassen derselben zeigte sich ohne be-

stimmten Effect, indem danach bald kleinere, bald

grssere Werthe erhalten wurden. Sehr hufig zeigte

sich indessen eine Abnahme der Stromstrke bei

lngerem Passiren der Entladungen, bisweilen auch

schon nach kurzer Zeit, whrend andere Male selbst

relativ hohe Stromstrken auf die Dauer sich hielten

und sogar etwas Zunahme des Stromes vorkam. Das

Passiren der anderen Elektricitt hatte wesentlich

denselben Einfluss wie lngeres Durchstrmen der-

selben Elektricitt. Es lag nahe zu vermuthen, dass

man endlich zu einem constanten Miuimalwerthe ge-

langen wrde
,
der stets wieder zu erhalten wre bei

sonst gleichen Umstnden. Aber dies gelang nicht,

es traten immer wieder andere Werthe ein, dir sich

manchmal sogar lngere Zeit hindurch erhielten. Die

oben erwhnten, ziemlich constanten Ausschlge
waren keine Minimalwerthe. Erwhnt sei noch,

dass kleine Druckschwankungen ebenso wie Tempe-

raturndernngen seihst um 5 ohne merklichen Ein-

fluss waren.

Die beiden anderen untersuchten Gase, nmlich

Stickstoff und Wasserstoff, von denen man ein ein-

facheres Verhalten a priori vielleicht htte erwarten

knnen, verhielten sich auch nicht viel anders. Bei

ersterem schwankte das Verhltniss der Stromstrken

fr die positive Spannung = 30 und die negative= 19 zwischen den Werthen 0,614 und 1. Die

positiven Ausschlge blieben dabei in den Gegenden
30 bis 27, die negativen dagegen nderten sich von

44 bis 30. Spterhin vergrsserten sich die positiven

Stromstrken mit einem Male und erhielten
_
sich

mehrere Wochen lang auf 32 bis 36, ohne sich durch

noch so langes Durchleiten der Entladungen auf die

frheren Werthe zwischen 30 bis 27 herabdrcken

zu lassen. Die negativen Galvanometerablesungen

gingen noch bis 33 herunter, verblieben aber stark

schwankend wie zuvor.

Auch bei geringeren Spannungen (30 lag dem

Funkenpotential nahe) wurden constante Werthe

nicht erlangt. Das Verhltniss der Stromstrken fr
. . /pos

16" am Elektrometer bei beiden Elektricitten (

ergab sich zwischen 0,361 und 0,223, bei 12" Span-

nung zwischen 0,19 und 0,357, bei 10" zwischen

0,18 und 0,385, bei 8 zwischen 0,22 und 0,33. In

letzterem Falle gaben die positiven Ladungen nur

noch Ausschlge von 2 bis 2,5 am Galvanometer.

Es wurde auch die Spannung aufgesucht, bei der

jegliches Anzeichen eines Stromes verschwunden war.
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Auch dies geschah uicht stets bei denselben Aus-

schlgen des Elektrometers, obwohl dieses keine ent-

sprechende Aenderung der Kuhelage zeigte, auch

kein etwaiger Uebergangswiderstand in der Strom-

leitung solches bewirkt haben konnte, da relativ

sehr kleine elektromotorische Krfte (Zink und

Kupferplatte in Leitungswasser) ohne weiteres durch-

gelassen wurden. Es verschwand jedes Anzeichen

eines Stromes fr positive Ladungen zwischen 5,5

und 2,9 Spannung, bei negativer Elektricitt zwi-

schen 1,9 und 1,5. Immer aber war bei einander

nahe folgenden Beobachtungen sowohl das dem Ver-

schwinden des Stromes entsprechende negative Poten-

tial kleiner als das positive als auch die Stromstrke

bei denselben, wenn auch noch so kleinen Spannungen,
stets grsser fr negative Ladung als fr positive.

Dasselbe gilt fr den Wasserstoff. Dieser zeigte

eine sehr erhhte Durchlssigkeit fr elektrische Ent-

ladungen, insbesondere fr die negativen. So war

bei den Versuchen vom 7. bis 14. Juni 1889 der

Galvanometeransschlag fr positive Elektricitt bei

12" Spannung etwa 32, bei 10" 26 bis 23, bei 8

mich 20 bis 18, bei 5 noch 11, bei 2" noch 4, das

Verschwinden jeder Spur des Stromes trat bei 1

Spannung ein. Bei negativen Ladungen hingegen
trat zuerst bei 2,:")" Spannung die Stromstrke 34

eiu , nachdem die Elektricitt einige Zeit durch-

gegangen, fand sich bei 2" bereits 35; sptere Ver-

suche ergaben noch hhere Werthe. Trotz lnger
andauernder Entladungen wurden z. B. schon bei 0,8

Spannung 34 Ausschlag am Galvanometer beobachtet,

doch nicht ganz constant, indem spterhin fr 1"

sieh Werthe zwischen 36 und 30 fanden. Nimmt man
das Verhltniss fr die beiden Elektricitten bei 2"

und obigen Werthen, also eine relativ kleine Angabe
fr die negative Ladung, so findet sich

Pos. Strom 4= = 0,1 1 :,

Neg. Strom 3o

eine Zahl, die bei Stickstoff nie vorgekommen. Der

Strom verschwand vollstndig erst bei 0" fr negative

Ladung, was indessen immer noch eine kleine Spannung
bedeutet, da der Ruhepunkt etwas unterhalb O" hei

einer Marke lag.

Schon bei dem Stickstoff trat brigens der Luft

gegenber eine Begnstigung der negativen Elek-

tricitt zu Tage. Bei den oben erwhnten Angaben
ist bei Luft das Verhltniss

pos. Strom bei 30 Spannung

ueg. Strom bei 22 "

Spannung
fast genau = 1.

Ks kommen bei den starken Schwankungen, die beob-

achtet wurden, allerdings auch bei Luft sehr ver-

schiedene Verhltnisse zum Vorschein, besonders wenn
bei einer Versuchsreihe gerade hohe negative mit

i

positiven Werthen zusammentreffen. Aber auch

bei relativ schwachen positiven Strmen sind diese

zumeist den negativen von 20 Spannung nahe gleich,

bei Stickstoff ist jedoch der oben angefhrte Werth 1

eine Ausnahme.

Aus den geschilderten Versuchen geht hervor,

dass das Verhalten der Gase zu den beiden Elek-

tricitten ein je nach der Art der Ladung speeifisch

verschiedenes ist. Sogenannte Constauten eines

Gases wie mittlere Weglnge der Molecle, Stosszahl

derselben, oder Dissociationsfhigkeit allein knnen
daher zur Erklrung der Leituugsverhltuisse bei

Glimmentladungen nicht ausreichen; dagegen sprechen

auch die starken Schwankungen ') in den gefundenen

Werthen. Der Contact des Gases mit den metallischen,

geladenen Leitern drfte wohl am ehesten als das

Moment angesehen werden, welches die in Bezug auf

die beiden Elektricitten vorhandene Verschiedenheit

bedingt. Kaum jedoch lediglich die adsorbirten Gas-

schichten, denn bei glhenden Elektroden von der

Temperatur des schmelzenden Platins verschwinden

die polaren Unterschiede durchaus nicht, wenn auch

Aenderuugen derselben dabei eintreten. Im An-

schluss an die Schuster' sehe Dissociationshvpo-

these (Rdsch. II, 359) knnte man etwa annehmen,

das Metall ziehe von den entgegengesetzt elektri-

sirten Ionen die einen mehr an als die anderen,

und suche das Molecl zu zerlegen, worin es von

einer Ladung des einen Vorzeichens untersttzt wird,

von der entgegengesetzten jedoch nicht, so dass diese

letztere die Dissociatiou allein vollbringen muss,

also schwerer in das Gas austreten kann. Die Auf-

lockerung und Zerstubung der metallischen Elek-

trodenoberflche (welche letztere auch bei der Fort-

leitung der Elektricitt mitwirken mag), dadurch

bedingte Unregelmssigkeiten in dem Austritte der

Elektricitt und der Erwrmung der Umgebung,

Strmungen und Wirbel, die sich hierbei bilden und

dergleichen mehr mgen wohl oft den Contact zwischen

Gas und Elektrodenoberflche stren und so die

Schwankungen in der Leitfhigkeit bewirken.

Nhere Angaben ber die Einzelheiten der be-

sprochenen Versuche hofft der Verfasser in einer

ausfhrlichen Darstellung bald liefern zu knnen.

Berlin, den 8. Juli 1889.

F. Tisseraud: Ueber die Bestimmung derMassen
in der Astronomie. (Annuaire du Bureau des

Longitudes pour 1880. Referat in Nature, 1889, Vol. XL,

p. 80.)

In dem diesjhrigen Jahrbuche des Bureau des

Longitudes giebt Herr T isser and einen populren
Abriss der Methoden ,

nach welchen die Massen der

Himmelskrper bestimmt werden, und die Resultate,

welche bisher erzielt worden sind. Von diesem

Artikel hat Herr R. A. Gregory in der Nature" ein

Referat verffentlicht, das wir bei der fundamentalen

l
)
Die hufig eintretende Abnahme der Galvanometer-

augaben mit andauerndem Passiren der Entladungen knnte
man aus dem Niederschlagen von Staubtheilchen durch

die Elektricitt erklren. Indessen werden dabei durch

Zerstuben der Entladungsspitze neue Partikelchen in das

(las gebracht, auch msste das lngere ruhige Stehen,

wobei suspendirte Theilclien zu Boden sinken, wohl min-

destens von keiner Zunahme des Leituugsvermgens ge-

folgt sein, w-as aber wiederholt eingetreten.



444 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 35.

Wichtigkeit, des behandelten Themas unseren Lesern

nachstehend wiedergeben wollen.

Verfasser beginnt mit einer Auseinandersetzung
der Grundprincipien ,

welche zu dem Ne wtou'schen

Gesetze fhren, dass alle Krper einander anziehen

mit einer Kraft, welche proportional ist ihren Massen

und umgekehrt proportional dem Quadrate ihrer Ent-

fernungen. Er giebt einen populren Beweis dafr,

dass diese Kraft gleich ist dem Product aus Masse

und Beschleunigung, und dass daher, wenn man zwei

Massen mit einander vergleichen will, theoretisch

nur nthig ist, direct auf jeden von ihnen dieselbe

Kraft wirken zu lassen und die hervorgebrachte Be-

schleunigung zu messen
;
oder wenn ein Krper der

Reihe nach in die gleiche Entfernung von der Sonne

und von der Erde gebracht wird , so wird er von

jeder mit einer Kraft angezogen, welche ihren Massen

proportional ist. Da nun der von einem Krper
zurckgelegte Weg direct proportional ist der Be-

schleunigung, so muss also, wenn der Krper in

der ersten Secuude 330m zur Sonne fiel, und 1 mm
zur Erde, offenbar die Sonne eine 330000 mal so

grosse Masse haben als die Erde. In hnlicher Weise

werden
,
wenn man das Gesetz der umgekehrten

Quadrate die Entfernungen anwendet, die relativen

Massen von Sonne und Erde gefunden , wenn der

Abstand des Krpers von jeder nicht derselbe war.

Wir finden, dass die Erde in einer Minute 10,6m
zur Sonne fllt, und dass unser Mond zur Erde in

derselben Zeit 4,9 m fllt. Die Erde ist aber 386mal

nher dem Monde als der Sonne, und wenn man fr
den Unterschied der Entfernungen die Correctur ein-

fhrt, erhalten wir 4,9/ 386
2 = 0,0000328 m fr

den Fall des Mondes zur Erde in einer Minute. Die

Sounenmasse verhlt sich also zur Erdmasse wie 10,6

zu 0,0000328, das ist Vsssooo-

Diese Methode ist aber abhngig von der Keunt-

niss des Abstandes der Erde von der Sonne und vom
Monde. Dieselbe Rechnung kann ohne Modification

angewendet werden, um die Masse eines Planeten zu

finden, der einen Trabanten hat. Keppler s drittes

Gesetz wird benutzt, um die Masse m eines Planeten

in Wertheu der Sonnenmasse M auszudrcken. Die

Formel hierfr ist: m/M = (Va) 3 (T/T
1
)
2

,
in

welcher a die halbe grosse Achse der Planetenbahn

und T die Umlaufszeit um die Sonne bedeuten, a 1 und

T 1 stellen dieselben Werthe fr den Trabanten dar.

Beim Jupiter knnen Beobachtungen der vier

Monde ausgefhrt und die Mittel genommen werden.

Eine ueuliche Bestimmung des Herrn Schur ergiebt

so fr die Jupitermasse den Werth Vio*7,232 lm Ver-

gleich zur Sonne.

Saturns Masse wurde erhalten aus Beobachtungen
seiner zwei grssten Trabanten Titan und Japetus.

Bessel's Untersuchungen ergaben sie zu '

,-,,,_,, wh-
rend Struve den Werth '

/ ;11
, )s gefunden. Annhernd

geben diese im Mittel den Werth V:):,uo fr die Planeten-

masse.

Aus den Beobachtungen der vier Uranusmonde

leitete Newcomb den Werth V22600 fr die Uranus-

masse ab und durch Beobachtungen von Neptuns

einzigem Trabanten fand er die Planetenmasse gleich

13S0-

Vor der Entdeckung der Mars-Monde durch Hall

war die Masse dieses Planeten mit grosser Unsicher-

heit behaftet. Die Beobachtungen der Monde durch

den Entdecker fhrten ihn zu der Annahme von

V3100000 fr die Planetenmasse, ein Resultat, das

wahrscheinlich von der Wahrheit nicht weit ent-

fernt ist.

Die Massen der Planeten ohne Monde.
Zur Bestimmung der Massen von Merkur und Venus

wird eine andere und viel weniger genaue Methode

der Berechnung benutzt. Wenn die Massen von

Venus und Erde bekannt wren
,
dann knnten die

Strungen, welche sie der Bewegung des Merkur er-

theilen, leicht berechnet werden. Man berechnet nun

die Bahn, welche Merkur haben wrde, wenn er

allein mit der Sonne vorhanden wre, und dann sucht

man seine wirkliche Bahn auf. Durch Vergleichung

der beiden Bahnen findet man die Strungen, welche

von Venus und Erde hervorgebracht werden. In

hnlicher Weise werden die berechnete und die wirk-

liche Bahn von Venus verglichen, wobei die strenden

Massen Merkur und die Erde sind. In dieser Weise

erhlt man eine Reihe von Gleichungen , aus denen

die Massen von Merkur und Venus ausgesondert

werden. Das Ergebniss fr Merkur ist Vsoooooo-

Die Masse Jupiters. Herr Tisserand errtert

ausfhrlich die Methoden zur Bestimmung der Jupiter-

masse, welche so betrchtlich ist, dass sie ihre Wir-

kungen auf viele Krper unseres Systems ussert.

Mit den Kometen beginnend ,
behandelt er den

Lexell'schen Kometen als einen typischen Fall. Im

Jahre 1769 kam dieser Komet Jupiter sehr nahe und

wurde durch die Wirkung des Planeten in unsere

Gesichts - Sphre gebracht, mit einer Periode von 5%
Jahren. Bei der Wiederkehr im Jahre 1776 konnte er

aber nicht beobachtet werden, und bevor ein weiterer

Umlauf beendet werden konnte, nmlich im Jahre

1779, hatte er sich, wie Lexell zeigte, wiederum

Jupiter sehr stark genhert, mehr als der vierte Mond.

Das wahrscheinliche Ergebniss war, dass die ellip-

tische Bahn in eine parabolische verwandelt wurde in

Folge des Ueberwiegens der Anziehung des Planeten

ber die der Sonne, und der Komet verliess unser

System, um niemals wiederzukehren.

Aus den Beobachtungen der Strungen des Win-

necke'schen Kometen fand v. Hrdtl Jupiters Masse

gleich
1
/i 0+7il75 (Rdscb..III, 551), whrend derFaye'-

sche Komet den Werth Vi 047,788 ergeben.

Einige Asteroiden nhern sich Jupiter sehr be-

deutend, unter diesen @ Themis, @ Pales, @ Hilda;

und aus den Bewegungen von Themis wurde die

Planetenmasse gleich 7iu47,,3x gefunden. Schtzungen
wurden auch ausgefhrt durch Beobachtungen der

Strungen des Saturn; da aber die hierzu erforder-

liche Reihe sich ber 900 Jahre erstrecken muss und

nur 120 Jahre verfgbar sind, so ist diese Methode

nicht sehr exaet. So erklrt sich das abnorme Re-
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sultat '

io70,5i
welches Bouvard im .Jahre 1821 ge-

funden.

Es wird ferner erwhnt, dass Airy von 16/12 las

l^:!ii die Bewegung des vierten Mondes beobachtet

bat und aus derselben fr Jupiter die Masse '

1047,04

gefunden hat, whrend Bessel im Jahre 1841 den

Werth >

|047,90S
ableitete.

Nachstehend folgen die Massen der Planeten, welche

Tisserand angiebt, die Erde als Einheit genommen:
Merkur '

16 ;
Venus '

,; Erde 1; Mars '

,,,; Jupiter 310;

Saturn 93; Uranus 14; Neptun 17.

Cavendish's Methode zur Bestimmung der mitt-

leren Dichte der Erde wird sodann auseinandergesetzt

und gezeigt, dass, da man die relativen Blassen der

Planeten, wie sie oben angegeben worden, kennt, mau
ihr Gewicht in Pfunden ausdrcken kann.

Bestimmung der Massen der Asteroiden.

Mehrere Seiten werden der Besprechung dieser kleinen

Krper gewidmet. Man hat gefunden, dass jeder Aste-

roid die Wirkung hat. der Apsidenlinie der Mars-

Bahn eine Bewegung zu ertbeileu. Die Summe dieser

Wirkungen ist dieselbe, wie sie hervorgebracht wrde,
wenn man eine mittlere Bahn aller Asteroiden nimmt
und letztere gh ichmssig ber dieselbe vertheilt.

Leverrier stellte eine Berechnung au unter der

Annahme, dass die ganze Masse der Asteroiden der-

jenigen der Erde gleich sei, und fand, dass, wenn

sie eine Masse htten, die nur ein Viertel der Erd-

masse gleich wre, Mars so gestrt werden msste, dass

wir es sehr deutlich merken wrden. Herr Swed-

strup hat gefunden, dass diese Annahme noch zu

hoch ist, und er hat berechnet, dass die Summe aller

bis August 1880 bekannten Asteroiden nur '

1
der

Erdmasse, oder etwa der Mondmasse betraue.

Von drei verhltnissmssig grosseu Asteroiden sind

die Durchmesser gemessen worden. SirW. Herschel
fand deu scheinbaren Durchmesser von Ceres und

Pallas bezw. 0,35" und 0,24"; was gleich kommt 250

und 17(1 km. Fr Vesta fand Mdler eineu schein-

baren Durchmesser vou 0,5" oder 470 km. Nimmt
mau an, dass diese Krper dieselbe Dichte haben

wie die Erde, so wird man ihre relativen Massen

finden: Ceres ',. ; Pallas 7*20000; Vesta Viuuuo-

Aul photometrischem Wege wurden die Durchmesser

dieser Asteroiden vou Professor Pickering bestimmt,

ebenso noch die von einigen kleineren Planeten, wie

Eva, mit einem Durchmesser von 23 km, und Menippe,
deren Durchmesser nur 20km betrgt; sie sind also

nicht grsser als die Meteoriten, welchen die Erde

tglich begegnet.

Bestimmung der Massen der Trabanten.
Die Methode zur Bestimmung der Masse unseres

Mondes, die sich auf die Thatsache sttzt, dass es

der gemeinsame Schwerpunkt von Erde und Mond,
und nicht die Erde selbst ist, welcher sich in einer

elliptischen Bahn um die Sonne bewegt, wird vom
Verfasser ausfhrlich auseinandergesetzt. Nach der-

selben wurde die Masse des Mondes gleich
'

/ sl der

Erdmasse gefunden. Beobachtungen des Verhltnisses

der Mond- und Sonuen - Prcession wie der Mond-

und Sonnen - Gezeiten liefern gleichfalls ein Mittel,

die Mondmasse zu bestimmen.

Massen der Jupiter-Monde. Diese verhltniss-

mssig so kleineu Krper, der grsste ist nur VlOOOO

von der Masse des Planeten, knnen der Masse nach

nicht genau bestimmt werden durch die Messung des

Winkels, den die Verbindungslinie des Planeten mit

dem gemeinsamen Schwerpunkt umspannt; denn wenn

man, um diesen Punkt zu finden, die Verbindungslinie
des Planeten mit seinem Monde in Theile theilt, die

umgekehrt proportional sind ihrer Masse, so ist die

fragliche Linie zu klein. Daher ist die beste Me-

thode zur Bestimmung der Masse der Monde in diesem

Falle nach l'isseran d die, die gegenseitigen Strungen
zu messen. Diese Methode wurde von Laplace vor-

geschlagen und ausgearbeitet mit folgenden Resul-

taten in Wertheu der Jupitermasse: erster Mond
=

V59600 i
zweiter Mond = 'Aoooi dritter Mond

= V1100O) vierter Mond = l
/23000- Dieses Verhltniss

wrde dem dritten Monde eine etwa doppelte Masse

von der unseres Mondes geben.
Die Monde des Saturn. Titan ist, wie sein

Name andeutet, der grsste der Familie, und bt

daher den grssten Einflnss auf die anderen aus.

Professor Hall fand, dass unter seiner Wirkung die

grssere Achse der Hyperion-Bahn einen vollstn-

digen Umlauf in etwa achtzehn Jahren ausfhrt.

Newcomb, Tisserand, Stone und Hall haben sich

mit diesem Gegenstand beschftigt, aber vorzugsweise
den beiden Letzteren ist es zu danken, dass Titans Masse

gleich
'

'

47lhl von der des Saturn gefunden wurde.

Professor Pickering hat photometrisch die Durch-

messer der brigen Monde mit dem von Titan ver-

glichen, und wenn sie alle die gleiche Dichte haben,

stellen die folgenden Zahlen ihre Massen dar, Saturns-

masse als Einheit genommen: Miiuas VOOOOOi Euce-

ladus V270000; Tethys V75000; Dione l

/S5000 ;
Rhea '

:; ,, )HI ;

Hyperion Visooooo; Japetus Vlioooft Die Masse des

Saturnsringes wurde gleich
l
/60 von der Masse des

Planeten gefunden durch Beobachtung der Drehuugs-

bewegung ,
welche er der grossen Achse oder der

Apsidienlinie der Trabanten ertheilt.

Die Massen der Monde von Urauus und Neptun
sind nicht mit Sicherheit bekannt. Fr die beiden

Monde des Mars wurden die Massen aus photome-
trischen Messungen abgeleitet, aber sie sind so klein

etwa 10km im Durchmesser, nicht grsser als

die kleinsten der bekannten Asteroiden , dass die

gefundenen Zahlen nicht sehr exact sein knnen.

Massen einiger Sterne. Herr Tisserand giebt

eine ausfhrliche und durchaus klare Darstellung

dieses Gegenstandes. Sir William Herschel ent-

deckte die relativen Bewegungen der binren Sterne

im Jahre 1802. Der nchste Schluss aus einer solchen

Entdeckung war, dass die Gesetze der Gravitation

universell sind. Freilich war es nicht logisch, eine

solche Annahme zu machen, und mehrere Einwnde
wurden dagegen erhoben, aber das onus probandi
1 bt auf denen, welche dies bezweifeln. Bei der Be-

trachtung der Bewegungen der Componenten eines
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binaren Sternsystems muss man daran denken, das

sie um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Es

ist jedoch blich, den Hauptstern als ruhend und

um die Masse seines Begleiters vergrssert zu be-

trachten, whrend der letztere eine Bahn hat, welche

die mittlere von den beiden ist. Kennt man den Fall

lies Begleiters gegen seinen Hauptstern in einer

Secunde, so kann man berechnen, wie gross er sein

wrde, wenn er ebensoweit von ihm entfernt wre, wie

die Erde von der Sonne. Wir wissen nun, um wieviel

der Begleiter zur Sonne fallen wrde, wenu er so fallen

wrde wie die Erde. Somit wird die Betrachtung

der beiden Flle die Summe der Massen der Sterne

in Werthen der Sonnenmasse geben.

Folgendes ist die hierbei benutzte Formel

(m + M^/M = (/VT2
;

m und m l sind die Massen der beiden Sterne, M die

der Sonne, et ist der Winkel in Secunden, den auf der

Erde die halbe grosse Achse der Bahn des Begleiters

bildet, p ist die jhrliche Parallaxe" der binren

Gruppe in Secunden ,
whrend T in Jahren einen

Umlauf des Begleiters bezeichnet. Folgendes sind

die Zahlen, welche von vier Gruppen erhalten wurden,

deren Abstnde von der Erde bekannt sind.

Sterne Parallaxe Grsse Summe der Massen

u Centauri. . . 0,80" 1 1,8

)j Gassiopeiae . . 0,15 4 8,3

70 p phiuchi . 0,17 4,5 2,5

o" Eridani . . . 0,22 4,5 1,0

Sirius und sein Begleiter. Der Artikel schliesst

mit einer vollstndigen Geschichte der Untersuchungen,
welche die Existenz eines Begleiters von Sirius ver-

anlasste. Bessel hatte die Eigenbewegung von

3(> Sternen bestimmt durch Beobachtungen ihrer

Rectascensionen und Vergleichuug derselben mit denen

Bradley's, aber beim Sirius gefunden, dass die

Hypothese einer gleichmssigen Aenderung mit den-

selben nicht vereinbar war; er vermuthete, dass die

Unregelmssigkeiten veranlasst werden knnten durch

die Wirkung eines dunklen Krpers. Als Beweis, dass

dunkle Krper am Himmel vorkommen, wurde Tycho
Brahe's Nova angefhrt, ein Stern; der 1572 pltz-
lich in der Cassiopeia erschien und dann allmlig ver-

schwand, ohne den Ort zu ndern. Nach Bessel's Tode

fand Peters, dass man die Unregelmssigkeiten er-

klren knne durch die Annahme, dass Sirius eine Bahn

von 50 Jahren um den gemeinsamen Schwerpunkt um-

schreibe, deren Excentrieitt etwa 0,8 wre. Safford

kam 1861 aus einer Discussion der Decliuationen vou

Sirius zu demselben Schluss wie Peters; whrend
Auwers 1862 nach Untersuchung von etwa 70*00

Rectascensionen und 4000 Decliuationen die Umlaufs-

zeit zu 49 Jahren und die Excentrieitt = 0,601 ge-

funden. Zur selben Zeit, als Auwers mit seinen Rech-

nungen beschftigt war, entdeckte AI van Clark einen

kleinen Stern nur etwa 10 von Sirius entfernt, welcher

der Begleiter zu sein schien. Sptere Erwgungen
stutzten diese Vermuthung und bewiesen, dass dieser

Krper genau derjenige sei, der erforderlich war, um

die Bahn des Sirius um den gemeinsamen Schwerpunkt
zu erklren.

Wenn Gill's Messung der Parallaxe von Sirius

als genau angenommen wird, nmlich 0,38 ,
dann

ist die Summe der Massen der zwei Sterne gleich 1,1

Souuenmassen. Sirius hat etwa die doppelte. Masse

von seinem Begleiter, und sie sind durch einen Abstand

getrennt, der etwas grsser ist als der zweifache

Abstand zwischen Uranus und Sonne.

Aus einer Discussion von hnlichen, kleinen Un-

regelmssigkeiten in der Eigenbewegung von
>]
Cassio-

peiae fand Struve dessen Masse = (i,(i im Ver-

gleich zur Sonne, whrend der Begleiter 1,7 mal so

gross ist.

Mit der Betrachtung, dass es vor Copernicus
den Astronomen unmglich gewesen, Messungen ,

wie

die vorstehenden, auszufhren, schliesst dieser Rck-
blick.

G. Krabbe: Zur Kenntniss der fixen Lichtlage
der Laubbltter. (Jahrbcher fr wissenschaftliche

Botanik, 1889, Bd. XX, S. 211.)

Unter fixer Lichtlage versteht man bekanntlich

eine Stellung der Bltter, in welcher sich diese mit

ihrer Oberflche dem diffusen Tageslicht gegenber
in der denkbar gnstigsten Beleuchtung befinden."

Werden die Bltter durch knstliehe Eingriffe aus

ihrer natrlichen Lichtlage entfernt, so krmmen
oder drehen sich die Blattstiele so lange, bis sie die-

selbe wiederum erreicht haben. Um nun eine exaet

wissenschaftliche Erklrung der fraglichen Blattbe-

wegung zu gewinnen, ist die Beantwortung zweier

Fragen nothwendig, erstens: wie sind die Bewe-

gungen, die ein Blatt unter den verschiedenen Be-

dingungen zur Erreichung der Lichtlage ausfhrt,

ihrem usseren Charakter nach beschaffen (welche

Krmmungen und Torsionen werden in den con-

creten Fllen ausgefhrt?) und zweitens: wie sind

diese Bewegungen mechanisch zu erklren?"

Wie wir bereits im Eingange unseres Referates

ber die den gleichen Gegenstand behandelnde Arbeit,

des Herrn Vchting (Rdsch. IV, 44) hervorgehoben

haben, erklrt de Vries die hier in Betracht kom-

menden Bewegungen durch das Zusammenwirken be-

kannter Krfte, namentlich des Heliotropismus, des

Geotropismus, der Epinastie (strkeren Wachst.huins

der morphologischen Oberseite) und des Eigengewichtes

der Bltter; die Lichtlage stellt nach ihm weiter nichts

als eine Gleichgewichtslage zwischen diesen bekannten

Krften dar. Andererseits gelangte Frank zu dem

Ergebniss, dass die zum Erreichen der Lichtlage not-

wendigen Bewegungen unter der ausschliesslichen

Herrschaft des Lichtes stnden, und dass die schliess-

liche Fixirung der Bltter in der Lichtlage durch

eine besondere heliotropische Eigenschaft der letzte-

ren (Transversalheliotropismus) hervorgebracht werde.

Dieser Ansicht hat auch Vchting beigepflichtet.

Herr Krabbe stimmt ihr gleichfalls bei, soweit es

sich um den zweiten Thcil, die Fixirung in der Licht-

lage, handelt. Auf Grund einer theoretischen Aus-
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einandersetzung, .midie wir hier nicht weiter eingehen

wollen, gelangt er zu dem Schluss:

Die Lichtlage der Blatter lsst sieh nicht

durch einfache Combination der bekannten

Richtkrfte, wie Heliotropismus, Epinastie u. s. w.

erklren, dieselbe ist vielmehr der Ausdruck einer

besonderen heliotropischen Eigenschaft der

Bltter. Der von Frank eingefhrte Transversal-

beliotropismus besitzt mithin volle Berechtigung.

Die experimentellen Untersuchungen des Verfassers

ergaben andererseits wichtige neue Aufklarungen ber

die Bewegungen, welche die Lichtlage herbeifhren.

Zunchst konnte Herr Krabbe in Uebereinstim-

mung mit dem Ergehnisse der Versuche vou Vch-

ting (a. a. 0., S. 46) und Noll (Rdsch. II, 185) fest-

stellen, dass das Gewicht des Blattes ohne jeden
Einfluss ist auf die Lichtbewegung der Laubbltter.

Seihst bei knstlich gesteigertem Eigengewicht der

Bltter geht die Bewegung in normalerweise vor sich.

Bevor mit einiger Sicherheit beurtheilt werden

kann ,
in welcher Weise das Licht oder die Schwer-

kraft auf die Blattbewegung einwirkt, muss man dar-

ber orientirt sein, ob auch aus rein inneren Ursachen

Krmmungen oder Torsionen der Blattstiele eintreten

knnen 1
). Um dies zu ermitteln, muss man die Ein-

wirkung der genannten Richtkrfte dadurch aufheben,

dass man die Pflanzen [unter sonst gnstigem Wachs-

thum] im Dunkelzimmer um ihre eigene Achse in

horizontaler Lage (am Klinostateu) rotireu lsst.

Lngere Zeit kann jedoch das Licht ohne Schdigung
der Pflanzen nicht abgehalten werden

;
will man

daher die Versuche lnger als drei bis vier Tage fort-

setzen
,
so muss man unter Lichtzutritt beobachten,

doch so, dass das lacht nicht einseitig zur Wirkung
kommt. Dies kanu durch Anbringung von Spiegeln

oder dadurch erreicht werden, dass man die Pflanzen

parallel zur Fcusterflche in horizontaler Lage rotiren

lsst.

Bei diesen Versuchen stellt sich nun zunchst

heraus, dass, so lange die Pflanzen der einseitigen

Wirkung des Lichtes und der Schwere entzogen sind,

niemals Drehungen (Torsionen) der Blattstiele

zur Beobachtung gelangen. Diese Thatsache ist von

grosser Bedeutung, weil daraus gefolgert werden

kann, dass an allen in der Natur vorkommenden

Torsionen entweder das Licht oder der Geotropismus
oder beide Krfte zugleich in irgend einer Weise be-

theiligt sein mssen. Verfasser nimmt hierbei Gelegen-
heit auszufhren, dass die von Noll exotropische

Lateralbewegung" genannte Bewegungsforra nach den

Versuchen dieses Forschers nicht nothwendig auf

inneren Ursachen beruhen msse.
Whrend auf dem Klinostaten unter den ange-

gebenen Bedingungen keine Torsionen auftreten,

beobachtet man dagegen ausgesprochene Krmm un-

a
)
An den Vchting' sehen Experimenten, bei denen

Malva-Pflanzen parallel zur Fensterflche in horizor

Lage am ihre eigene Axe rotirten (a. a. 0. S. 46), ver-

misst Verfasser den Nachweis, dass die resultirende Blatt-

stellun-' nicht auf inneren Wachsthumsursacheu beruhe.

gen der Blattstiele. Dieselben kommen, wenn nicht

besondere Gelenkpolster vorhanden sind, durch str-

keres Wachsthum der Blattoberseite (Epinastie) zu

Stande. Die Erscheinung ist besonders deutlich bei

der Georgine (Dahlia) und der Feuerbohne (Phaseo-

lus multillorus). Whrend aber die Epinastie der

Phaseolusbltter fast ausschliesslich auf das am Grunde

iles Blattstieles befindliche Gelenkpolster beschrnkt

ist, betheiligen sich bei Dahlia die Bltter fast in

ihrer ganzen Lnge an der Epinastie; neben dem

unteren Theil des Blattstieles ist hier namentlich der

Theil des letzteren
,
wo dieser in die Spreite ber-

geht, in hohem Grade epinastisch. Dasselbe Ver-

halten wie Phaseolus zeigen die von Vchting be-

nutzten Malva - Arten
,
sowie die Pelargonien, deren

Blattstiele auch nur im unteren Theile epinastisch

sind. Fr die Lichtbewegung ist es wichtig, diese

verschiedenen Flle der Epinastie aus einander zu

halten. In allen Fllen aber reprsentirt die Epi-

nastie, wie Herr Krabbe besonders im Gegensatze zu

Wiesner hervorhebt, eine einfache Beweguugsform ;

es handelt sich stets nur um Krmmungen des Blattes

in einer und derselben Ebene.

Lsst man nun ,
nachdem man sich so ber das

aus rein inneren Ursachen stattfindende Blattwachs-

thum orientirt hat, mit der Epinastie zunchst eine

ussere Kraft, z. B. einseitiges Licht, auf die Bltter

einwirken, so complicireu sich die Verhltnisse sofort

in erheblichem Maasse, besonders wenn Licht und

Epinastie nicht in derselben Ebene wirken ,
da als-

dann zur Erreichung der Lichtlage grssere oder ge-

ringere Blattstieldrehungen erforderlich sind. Bei

allen vom Verfasser untersuchten Pflanzen machte

derselbe die Beobachtung, dass die Bewegungen zur

fixen Lichtlage ausschliesslich in der oberen Blatt-

stielregion ausgefhrt werden. Man kann z. B.

bei Phaseolus das untere Polster (das ,
wie oben er-

whnt, fast allein epinastisch ist) der Einwirkung
des Lichtes gnzlich entziehen, ohne dadurch die

Lichtbewegung im Geringsten zu beeintrchtigen.

Dagegen gelangt die Bewegung sofort zum Stillstand,

wenn man das obere Polster (am Uebergang des

Stieles in die Spreite) der Lichtwirkung entzieht.

Da in diesen Fllen Licht und Epinastie nicht die-

selben Punkte des Blattstieles beeinflussen , so kann

von einem eigentlichen Zusammenwirken beider nicht

die Rede sein; auch ist es klar, dass unter solchen

Umstnden keine Torsionen entstehen knnen, die

auf einem Zusammenwirken von Lichtwirkung und

Epinastie beruhen.

Liess Verfasser solche Pflanzen (Pelargonium) am
Klinostaten derartig rotiren, dass sie mit ihrer Achse

als Radius eine zum Fenster parallele Kreisflche

beschrieben, so erreichten sie in allen Fllen die Licht-

lage durch einfache Krmmung der oberen Blattstiel-

region. Da Geotropismus und Epinastie dabei aus-

geschlossen waren, so muss allein das Licht die

Bewegung zur Lichtlage veranlasst haben.

Dieses Ergebniss konnte aber bei dem eigenartigen

Verhalten der Pelargonium
- Blattstiele nicht als all-
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gemein gltige Regel anerkannt werden. Um zu

einer solchen zu gelangen, mussten Pflanzen mit aus-

gesprochen dorsiventralem Blattstiel, der in der

oberen Region stark epinastisch ist (Fuchsia,

Dahlia), zu den Versuchen verwendet werden. Bei

bestimmten Stellungen der Pflanze dem Licht gegen-
ber ist hier eine Lichtlage nur durch grssere oder

geringere Blattstieldrehungen zu erreichen. Dies ist

der Fall, wenn man die Pflanze in einer zum Fenster

parallelen Kreisflche rotiren lsst und ihr dabei eine

solche Stellung giebt, dass das Licht senkrecht zur

Einfgungsebene der Bltter auffllt. Epinastie und

Licht wirken dann unter rechtem Winkel gegen ein-

ander, und zur Erreichung der Lichtlage mssen die

Blattstiele sich um 90" drehen.

Unter solchen Umstnden zeigen nun Dahlia und

Fuchsia ein ganz verschiedenes Verhalten. Die Bltter

von Dahlia sind entweder berhaupt nicht im

Staude, auf dem Klinostaten eine Lichtlage einzu-

nehmen oder sie erreichen diese doch nur in ganz un-

vollkommener Weise. Sind sie indessen unter sonst

gleichen Bedingungen der Seh werkraft ausgesetzt,
so treten die erforderlichen Blattstieldrehungen ein

und die fixe Lichtlage wird erreicht. Hier mssen
also Geotropismus und Lichtwirkung zur Erreichung

der Lichtlage zusammen wirken. Sobald aber eine

einfache Krmmung des Blattstieles zur Erreichung

der Lichtlage ausreicht (wenn das Licht parallel zur

Einfgungsebene der Bltter einfllt), ist der Geotro-

pismus berflssig.

Lsst man andererseits Bltter von jungen Fuchsia-

Pflanzen , in der zuerst angegebenen Weise
,
wo

Epinastie und Licht senkrecht zu einander wirken,

auf dem Klinostaten rotiren, so fhren die Blatt-

stiele die Torsion von 90" aus und die Bltter

erreichen die fixe Lichtlage in vollkommener Weise.

Diese Blattstieldrehung kann nach Verfasser nicht

als eine durch das Licht allein bedingte aufgefasst

werden. Die fraglichen Erscheinungen zwingen uns

vorlufig nicht, dem einseitig angreifenden Licht eine

andere als krmmende Wirkung zuzuschreiben. Die

Blattstieldrehungen, die an Fuchsia auf den Klinostaten

zur Beobachtung gelangen, sind offenbar dadurch be-

dingt, dass sich mit der Wirkung des Lichtes noch

eine zweite Kraft, die Epinastie, in einer anderen

Ebene combinirt." Heliotropische Torsionen giebt es

hiernach nicht.

Die Verschiedenheit in dem Verhalten von Dahlia

und Fuchsia erklrt Verfasser aus der verschie-

deneu Intensitt der Epinastie bei den Pflanzen.

Die bedeutende epinastische Krmmung, die bei

Dahlia-Blttern bekanntlich auf dem Klinostaten ein-

tritt, bestimmt fast ausschliesslich den Charakter der

Blattbewegungen, an dem die viel schwchere und erst

spter zur Geltung kommende Wirkung des Lichtes

wenig zu ndern vermag, von unregelmssigen Ver-

schiebungen der epinastiseben Krmmungsebene ab-

gesehen. Dagegen ist die epinastische Krmmung
bei Fuchsia eine weniger ausgesprochene und ge-

braucht ausserdem zu ihrer Ausbildung lngere Zeit

als bei Dahlia." Die grssere Uebereinstimmung der

beiden Krfte in quantitativer Hinsicht und die Gleich-

zeitigkeit ihrer Einwirkung bedingen bei Fuchsia das

Eintreten der Blattstieldrehungen.

Diese Ergebnisse erwecken den Eindruck ,
als ob

sie mit dem oben angefhrten Ergebniss der theore-

tischen Auseinandersetzungen, nach welchen die Licht-

stellung der Bltter als eine ausschliessliche Wirkung
des Lichtes aufzufassen sei, im Widerspruch stnden.

Dieser Widerspruch ist aber, so fhrt Herr Krabbe

aus, nur ein scheinbarer. Man muss nmlich zwischen

der eigentlichen Lichtlage , d. h. dem Stillstehen der

Bewegung bei einer bestimmten Orientirung des

Blattes, und den hierzu erforderlichen Bewegungen

streng unterscheiden. Letztere kann das Licht, so-

bald Torsionen nthig sind, nur mit Hilfe anderer

Krfte, der Epinastie und des Geotropismus, zu Stande

bringen. Wenn wir nun auch die letzteren Bewe-

gungen auf Grund eines bestimmten Zusammenwirkens

genannter Krfte in mechanischer Hinsicht ganz be-

friedigend erklrt htten, so wrde doch noch die

eigentliche Lichtstellung, das Aufhren der Bewegung
in einem bestimmten Moment, als eine besondere Er-

scheinung brig bleiben. Da es einstweilen mecha-

nisch nicht zu erklren ist, warum die drehenden

Krfte gerade bei einer bestimmten Stellung der

Bltter zu wirken aufhren, so bleibt nur brig, die

eigentliche Lichtlage als besondere Wirkung des

Lichtes anzusehen."

Bezglich der Frage ,
ob die Blattspreite die Be-

wegung des Stieles beeinflusst, ist Herr Krabbe bei

seinen Versuchen mit Phaseolus zu dem entgegen-

gesetzten Ergebniss gelangt, wieVchting bei denen

mit Malva. Als Verfasser die Blattflche gnzlich
verdunkelte und nur den Stiel beleuchtet Hess, wurde

die Lichtlage doch schnell und vollkommen erreicht.

Hieraus geht hervor, dass bei Phaseolus die Bewe-

gungen zur Lichtlage nicht von der Spreite beein-

flusst werden
, sondern letztere den Bewegungen des

oberen Stielpolsters rein passiv folgt. Eine endgltige

Erledigung hat die Frage, wie Verfasser anerkennt,

weder durch seine, noch durch Vchting's Versuche

gefunden. F. M.

R. Billwiller: Ueber die Schtzung des mitt-
leren Bewlkungsgrades und die Auf-

zeichnungen des Sonnenschein autogra-
phen. (Vierteljahrsschr. d. naturforsch. Gesell'sch. zu

Zrich, 1888, Bd. XXXIII, S. 293.)

Fr die Beurtheiluug der klimatischen Verhltnisse

ist die Kenntniss der Bewlkung des Himmels wegen
ihres bekannten Einflusses auf Insolation einerseits und

Ausstrahlung andererseits von grossem Interesse. Gleich-

wohl kann man bisher diesen nicht, unwichtigen klima-

tologischen Factor nur durch Schtzung bestimmen,

welche nach Einfhruug der lOtheiligen Scala eine

ziemlich befriedigende genannt werden kann. Das e-

drfniss nach genauen Messungen bleibt trotzdem be-

stehen. Herr Billwiller hat nun versucht, durch Ver-

gleichung der durch Schtzung erhaltenen Daten ber

den mittleren Bewlkungsgrad des Himmels mit den

Aufzeichnungen des Sonnenscheinautographen, die Frage
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einer Prfung zu unterziehen, ob dieser letztere Apparat
durch seine Messungen eventuell die Schtzungen
der Bewlkung ersetzen knnen. Kurz sei daran er-

innert, dass der Sonnenscheinautograph ein Apparat ist,

in welchem die Sonne, so lange sie unbedeckt am
Himmel scheint , auf einem Papierstreifen ihre Bahn
einbreuut oder auf einem photographischen Papier
aufschreibt ; die Papierstreifen sind mit einer Stuuden-

eintheilung versehen und man kann an ihnen direct

die Dauer des Sonnenscheines ablesen.

Bei der Vergleiehung der Angaben dieses Instru-

mentes mit deu Schtzungen der Bewlkung muss be-

rcksichtigt werden, dass erstens die Sonnenscheindauer

ein reeiproker Werth des Bewlkungsgrades ist, dass

zweitens nur die Mittelwerthe der Angaben mit ein-

ander verglichen werden knnen. Herr Bill willer
fhrte unter Bercksichtigung dieser Umstnde die Ver-

gleichungen fr die Stationen Zrich, Basel, Lugano,
Davos und Sntis aus. Das Resultat dieser Verglei-

ehung war, dass, trotz erheblicher Abweichungen bei

Bercksichtigung der einzelnen Monatswerthe und des

Ganges beider Werthe in den einzelnen Tagesstunden

Abweichungen ,
welche zum grossen Theil darauf

zurckzufhren sind, dass bei den Sonnenscheiuautogra-

phen die. Verhltnisse am Horizont keinen Einttuss

haben in den Durchschnittswerthen fr das ganze Jahr

die beiden Methoden zur Eruirung der Bewlkungsver-
hltnisse in gutem Einklnge mit einander stehen. Da
aber selbstverstndlich fr krzere Zeitrume und

namentlich an einzelnen Tagen die Resultate noch

weiter als in den Monatsmitteln auseinandergehen
mssen

,
so knnen die beiden Methoden sich zwar

nicht gegenseitig ersetzen
,
wohl aber werden sie sich

in sehr zweckmssiger Weise ergnzen ,
und es ist des-

halb durchaus nicht berflssig ,
wenn die meteorologi-

schen Journale sowohl die Bewlkung des Himmels nach

ihrer rumliehen Ausdehnung, als auch die Sonnen-

scheindauer angeben."'

J. Hopkinson: Magnetisirung des Eisens bei

hohen Temperaturen. (Proceedings of the Royal

Society, 1889, Vol. XLV, Nr. 277, p. 318.)

Bekanntlich hat die Temperatur auf die Magnetisi-

rung des Eisens unter der Einwirkung gleicher magne-
tisirenden Krfte einen entschiedenen Einfluss und bei

einer bestimmten hohen Temperatur hrt das Eisen

berhaupt auf, magnetisch zu sein. Herr Hopkinson
hat nun den Gang der Magnetisirung des Eisens bei

wechselnden Temperaturen gemessen bis zu demjenigen
Grade, bei welchem das Eisen nicht mehr magnetisirbar

ist; und obwohl diese Untersuchung noch weiter fort-

gefhrt wird, hlt er es fr zweckmssig, einige der ge-
wonnenen Magnetisirungscurven mit einigen erluternden

Bemerkungen vorlufig zu verffentlichen.

Die Versuche sind nach frher beschriebenen Me-
thoden ausgefhrt und die Temperatur durch den "Wider-

stand einer seeundren Kupferspirale geschtzt. Vier

Curven-Paare geben die Resultate der Messungen; die

ersten drei zeigen das Verhltniss der magnetischen
Induction zur magnetisirenden Kraft bei gewhnlicher
Temperatur, bei der Temperatur zwischen C97 n und 780

und bei der zwischen 717 und 720, whrend das vierte

Paar dieses Verhltniss bei verschiedenen Temperaturen
fr die Kraft -1 und 0,3 C. G. S. zeigt. Aus der letzten I

Curve ersieht man, dass fr die Kraft 0,3 die Permeabi-
litt bis zur Temperatur von etwa 640 C. ziemlich stetig

wachst, dann beschleunigt sich die Zunahme bedeutend,
bis sie ein Maximum von 11000 bei der Temperatur 720

erreicht; bei 737 C. aber ist die Permeabilitt auf Eins

gesunken, d. h. die Maguetisirbarkeit des Materials ist

ganz geschwunden.
Betrachtet mau das Eisen als aus magnetischen

Moleclen bestehend, deren Axen durch magnetisirende
Krfte parallel gerichtet werden, dann werden die Re-
sultate ausgedrckt ,

wenn man sagt , dass das magne-
tische Moment des Molecls mit steigender Temperatur
erst langsam ,

dann aber sehr schnell abnimmt
,
wenn

man sich dem Punkte nhert, bei welchem der Magne-
tismus verschwindet; andererseits nimmt die Leichtig-
keit, mit welcher die Theilchen gerichtet werden, zuerst

stetig und langsam zu
,
dann bei hohen Temperaturen

schnell, so dass bei einer Temperatur von 720" C. eine

ungemein geringe Kraft fhig ist, die Axen fast aller

Molecle in eine zur magnetisirenden Kraft parallele

Richtung zu drehen."

Die Temperaturschtzungen betrachtet Herr II o p -

kinson als vorlufige und der Verbesserung bedrftig;
zweifellos sind die wirklichen Temperaturen wesentlich

hher gewesen, als die angegebenen.
Hat man von einem Eisenring, der frher niemals

magnetisirt worden, die Magnetisirungscurve fr auf-

steigende Krfte bestimmt, entmagnetisirt man ihn durch
eine Reihe umgekehrter Strme von absteigender Inten-

sitt, und bestimmt man dann wieder die Magnetisi-
rungscurve ,

so unterscheiden sich die beiden Curven
wesentlich. Die entmagnetisirenden Strme bringen das

Eisen nicht auf seinen frheren Zustand zurck. Fr
kleine Krfte liegt die zweite Curve unter der ersten (fr
dieselbe magnetisirende Kraft findet man geringere In-

duction), fr mittlere Krfte liegt die zweite Curve ber
der ersten

, whrend tr grosse Krfte beide Curven
bereinstimmen. Wird der Ring, whrend ein Strom

durch die primre Spirale geht, erhitzt, bis er aufhrt,
magnetisch zu sein

,
unterbricht man dann den Strom

und lsst den Ring abkhlen, so zeigt sich, dass der

Ring durch das Erwrmen nicht ganz entmagnetisirt
war, vielmehr nimmt er von selbst den Magnetisirungs-
zustand an , den er vor dem Erwrmen besessen. Es
scheint also, dass die magnetischen Molecle des Eisens,
welche von der magnetisirenden Kraft gerichtet wurden,
so lange sie magnetisch sind

,
zum Theil ihre Rich-

tung beibehalten
,
wenn sie durch das Erwrmen auf-

gehrt haben
, magnetisch zu sein

,
und dass

,
wenn sie

durch Abkhlung wieder magnetisch werden, dann diese

Wirkung- zu Tage tritt.

Willi. Meyerkoffer: Ueber die reversible Umwand-
lung des Cupribikaliumchlorids. (Zeitschrift f.

physikalische Chemie, 1889, Bd. 111, S. 336.)

Physikalische und chemische Processe, wie die

Schmelzung ,
die Umwandlung physikalisch isomerer

Krper, die Spaltung von Moleclverbindungen, Hydraten,
Doppelsalzen u. s. w.

, welche bei einem bestimmten

Wrmegrade auftreten und unterhalb dieser Temperatur
den einen Zustand oder die eine Verbindungsform, ober-

halb derselben die andere zeigen, diese reversiblen Pro-

cesse lassen sich in ihrer allgemeinsten Form wie folgt
ausdrcken : Gemenge fester oder flssiger Krper ohne
Anwesenheit von Lsungsmitteln oder Gasen befinden

sich in einem Gleichgewichtszustande, der von der

Temperatur abhngt: bei einem bestimmten Wrme-
grade der Umwandlungstemperatur" knnen beide

Gemengtheile neben einander existiren
,
whrend unter-

halb und oberhalb dieser Temperaturen nur je eine

dieser Formen existiren kann."

Zur Untersuchung derartiger reversiblen Umwand-

lungen von Doppelsalzen eignet sich das blaue Kupfer-
chloridchlorkalium (CuCL, 2 KCl, 2H

2 0) ganz besonders,
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weil es sich leicht rein darstellen lsst und die inten-

siven Farben der Kupfersalze das Erkennen von Um-

setzungen sehr begnstigen. Wird das blaue Doppelsalz

in geschlossenem Rohre mit Wasserdampf erhitzt, so

beobachtet man Feuchtwerden und eine braune Farbe,

und nach dem Erkalten kehrt die blaue Farbe grssten-

teils wieder zurck. Unter dem Mikroskop untersucht,

zeigt das blaue Doppelsalz deutliche, blaugrne Tafeln,

wahrend beim Erhitzen die Farbennderung unter Bil-

dung von feineu, braunen Nadeln und seltener, kleiner

Chlorkaliumwrfel eintritt. Isolirung und Untersuchung
der brausen Nadeln ergab, dass sie eine Verbindung

von der Formel CuKCl8 oder CuCl2 ,
KCl sind, welche

Verfasser als Cuprikaliumchlorid bezeichnet, whrend
zum Unterschied das Doppelsalz den Namen Cupribi-

kaliumchlorid erhalten muss.

Der erwhnte Farbenwechsel beim Erhitzen und

Wiedererkalten des Cupribikaliumchlorids konnte als

eine reversible Umwandlung aufgefasst werden
,
welche

ausgedrckt werden kann durch die Doppelgleichung:

CuCl2 .2KCl 2H20^CuCl2KCl+ KCl-|-2H2

und deren Sinn von der Temperatur bestimmt wird.

Hierfr sprachen folgende Thatsachen :

1) Eine Lsung von Cupribikaliumchlorid giebt bei

Siedehitze eingedampft Chlorkalium und braune Nadeln

von Cuprikaliumchlorid ;
unterhalb dieser Temperatur

hingegen entstehen alsbald die blauen Krystalle des

Cupribikaliumchlorid. 2) Dasselbe Resultat erhlt man,

wenn man von Cuprikaliumchlorid und Chlorkalium

ausgeht, welche das gleiche Verhalten je nach der Tem-

peratur zeigen. 3) Mischt man je ein Aequivalent

CuCl2 KCl mit KCl und zwei Aequivalenten H2 0, so er-

starrt die Masse bei gewhnlicher Temperatur zum
blauen Doppelsalz, whrend sie. bei 100 unverndert

bleibt.

Von Interesse war nun, die Umwandlungstemperatur"
beim Zerfall dieses Doppelsalzes zu ermitteln. Beim

Erwrmen im Dilatometer zeigte sich zwischen 91,8

und 92,8 C. eine sehr betrchtliche Volumzunahme der

sich bis dahin laugsam und stetig ausdehnenden Sub-

stanz
,
whrend oberhalb dieser Temperatur die Aus-

dehnung der Substanz wieder regelmssig wurde, so

dass ber die Deutung der Erscheinung kein Zweifel

sein konnte; die Temperatur 92 ist die Umwandlungs-

temperatur beim Zerfall des Doppelsalzes.
Das braune Cuprikaliumchlorid kann nun noch in

anderer Weise, synthetisch aus dem Cupribikaliumchlorid

entstehen, nmlich durch Zusatz von Cupribichlorid nach

der Gleichung
CuCl2 2KCl, 2H2 0-(-CuCl2

.H20^2CuCl2KC + 4H3 0.

Auch diese Umwandlung ist eiue reversible , was da-

durch erwiesen wird ,
dass beim .Mischen der beiden

links in der Gleichung stehenden Substanzen bei niedri-

ger Temperatur keine Vernderung eintrat, bei hherer

jedoch nur CuCl2 .KCl vorhanden war. Mit Hilfe des

Dilatometers wurde auch fr diesen Process die Um-
wandlungstemperatur bestimmt, und dieselbe zwischen

54,6 und 55,6 gefunden.
Das interessante Resultat der Untersuchung war

also, dass das gewsserte Cupribikaliumchlorid zwischen

92" und 93 in drei Bestandteile , Cuprikaliumchlorid,
Chlorkalium und Wasser zerfllt; dass aber bei Gegen-
wart einer quivalenten Menge von Cuprichlorid die

Umwandlung schon gegen 55 eintritt. Dieser bedeu-

tende Temperaturunterschied rhrt, nach Verfasser,

einerseits daher
,
dass das anwesende Cuprichlorid sich

mit dem entstehenden Chlorkalium verbindet und dadurch
die Umwandlung gewissermaassen erleichtert, anderseits

die wasseranziehende Wirkung des Cuprichlorids die

Umsetzung gleichfalls begnstigt. Dadurch erhlt das

Phnomen eine gewisse Analogie mit der Erscheiuuug
der Gefrierpuuktserniedrigung, wobei die anwesenden

Krper gleichfalls die Umwandlungstemperatur herab-

driicken."

Richard Maly : lieber die bei der Oxydation
von Leim mit Kaliumpermanganat ent-
stehenden Krper und ber die Stellung
von Leim .zu Ei weiss. (Monatshefte fr Chemie,

1SS9, Bd. X, S. 26.)

Im Anschluss an seine Arbeiten ber die Oxydation
des Eiweisses (vgl. Rdsch. III, 469) hat Herr Maly
ganz analoge Untersuchungen am Leim durchgefhrt,
welche interessante Aufschlsse ber die Beziehungen
zwischen Eivveiss und Leim geliefert haben.

Wird Leim zu den Versuchen diente sogenannte
franzsische Gelatine in der Klte mit Kaliumper-

manganat oxydirt, so entstehen stark saure Producte,
welche die Biuretreaction in ausgezeichneter Weise
liefern und auch ihrem sonstigen Verhalten nach dar-

auf schliessen lassen, dass sie sehr hoch zusammen-

gesetzte Suren darstellen, in denen noch der gesammte
Complex des Leimmolecls erhalten ist. Diese Sub-
stanzen entsprechen vollstndig der Peroxyprot-
sure, die aus der Oxyprotsulfonsure, dem ersten

Oxydationsproduct des Eiweisses, durch weitere Oxyda-
tion entsteht und ihrerseits noch das ganze Molecl des

Eiweisses enthlt. Besonders deutlich tritt die Analogie
der aus Eiweiss und Leim gewonnenen Oxydatiousproducte
zu Tage, wenn man vergleicht, in welcher Weise die-

selben durch Aetzbaryt weiter verndert werden. Der
Verlauf der Zersetzung ist in beiden Fllen fast genau
der gleiche : zunchst werden grosse Mengen von Am-
moniak und Oxalsure abgespalten, darauf tritt ein tiefer

gehender Zerfall ein
, bei dem sehr verschiedenartige

Krper entstehen; vor allem Essigsure, Propionsure,
Bernsteinsure, Glutaminsure, Leucin, Benzoesure und

Pyrrol. Nur die Isoglycerinsure, welche bei der Oxy-
dation des Eiweisses erhalten worden war, konnte unter

den Oxydationsproduct eu des Leims nicht nachgewiesen
werden. Da indessen dieser Sure keine besondere Be-

deutung zukommt, und im Uebrigen, wie bemerkt,
vollste Ueliereinstimmung herrscht, so hebt Herr- Maly
mit Recht hervor

,
dass bei der genannten Art der

Zerlegung Eiweiss und Leim sich gleich verhalten".

An dieses wichtige Ergebniss knpft Herr M a 1 y
eiue Discussion des Materials, welches sich aus lteren

Arbeiten fr die Beurtheilung der Frage nach der

Aehnlichkeit oder Verschiedenheit zwischen Eiweiss

und Leim ergeben hat". Herr Maly gelangt hierbei

zu dem Resultat, dass bei den verschiedensten Arten

der Zersetzung im Allgemeinen aus Eiweiss wie aus

Leim dieselben Substanzen entstehen, bis auf einen

durchgehenden Unterschied: whrend nmlich das

Tyrosiu ein regelmssig auftretendes Spaltungspro-
duct des Eiweisses ist, fehlt diese Verbindung
ebenso regelmssig unter den Zersetzungsproducten des

Leims. Diesen Unterschied hatte man schon frher

erkannt, jedoch in seiner Bedeutung berschtzt, in-

dem man auf Grund dieser Verschiedenheit die Leim-

substanzen (Glutino'ide) von den eigentlichen" Eiweiss-

krpern (Albuminoiden) trennte. Letztere sollen nach

Herrn Drechsel bei der Zersetzung aromatische Pro-

ducte (Tyrosin, Indol, Phenol) liefern, erstere da-

gegen sollen berhaupt keine aromatischen Producte

geben. Und hnlich nimmt Herr Bunge an, dass die

aromatischen Reste, welche in den Eiweisskrpern
existiren und bei ihrem Zerfall auftreten

,
in den Leim-
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Bubstanzen fehlen. Dem gegenber weist Herr Maly
darauf hin, dass er bei der Oxydation des Leims Benzoe-

sure in reichlicher Menge erhalten habe; ein Resultat,

welches mit lteren Beobachtungen von Schlieper
und Guckelberge r bereinstimmt, jener Unterschied

mithin thatschlieh nicht begrndet ist. Besonders

wichtig fr die Benrtheilung dieser Verhltnisse ist in-

dessen das Verhalten der bereits erwhnten, aus Eiweiss

erhaltenen Oxypr o ts ulfonsure. Whrend nm-
lich das Eiweiss mit Baryt behandelt Tyrosin ,

und bei

der Pankreasfulniss Iudol und Phenol liefert, entsteht

aus der Oxyprotsulfonsure unter denselben Bedingungen
keine Spur der genannten Substanzen, obwohl jene
Sure dem Eiweiss so nahe steht und noch deren

ganzes Molecl enthlt. Man darf daher aus dem Auf-

treten oder Eehlen von Tyrosin u. s. w. bei der Zer-

setzung keinen Schluss auf die Zugehrigkeit oder

Nichtzugehrigkeit eines Krpers zu den Eiweisskrpern
ziehen. ,,Der Leim verhlt sich schon im nicht oxydirten
Zustande so. wie Eiweiss im wenig oxydirten."

Aus all diesen Grnden erklrt sich Herr Maly
gegen eine Trennung der Leimkrper von den eigent-

lichen" Eiweisskrpern . indem er das Resultat seiner

und seiner Vorgnger Untersuchungen in den Worten

zusammenfasst : Aus den bei den verschiedenen Ein-

wirkungen erhaltenen Zersetzungsproducten lsst sich

kein wichtiger und bestimmt fassbarer Unterschied

zwischen Eiweiss im engeren Sinne und Leim heraus-

finden. Der Leim ist so gut ein Eiweiss- (oder Protein-)

Krper, wie Fibrin oder Casein." A.

C. Barus: Das Niedersinken feiner, fester
Partikel in Flssigkeiten. (Bull. Unit. St.

Geol. Survey, 1S86, Nr. 36. Ref. im Neuen Jahrbuch

fr Mineral., 1889, Bd. I, S. +16.)

Herr Barus theilt eine Anzahl von Versuchsreihen

mit, die er ber das Niedersinken trber Theilchen an-

gestellt, aber, ohne sie zu Ende zu fhren, abbrechen

musste. Die Beobachtungen haben trotzdem schon

einige interessante Thatsachen ergeben, welche dem
Referate ber die Abhandlung entnommen werden sollen.

Erfolgt das Niedersinken feiner, nahezu gleich-

grosser Theilchen mit gengender Langsamkeit, so wird

in der Flssigkeit allmlig eine Art von Schichtung

wahrnehmbar; es bilden sich Schichtflchen aus, und
zwar um so rascher, wenn die Trbung (denn soviel

sedimentirende Substanz muss die Flssigkeit enthalten,

dass sie trb erscheint , wenn die Schichtung eintreten

soll) einen gewissen Grad nicht berschreitet, und wenn
die Sedimentiruug wiederholt stattfindet. Gleichbleibende

Temperatur ist ein wesentliches Erforderniss zur Bil-

dung scharfer Schichtrlcheu.

Bei 100" erfolgte der Niederschlag des feinen Staubes

sehr viel rascher als bei (Verfasser glaubt dies

einerseits dadurch erklren zu knnen, dass bei ge-
whnlicher Temperatur die Krperchen Hydrate bilden,

welche das Schweben begnstigen , bei 100 aber nicht

bestehen knnen; andererseits soll die erhhte inole-

culare Schwingung die das Niedersinken hindernde Rei-

bung der Molecle vermindern). Werden Suren, Alka-

lien oder Salze zu destillirtem Wasser gesetzt ,
welches

durch nicht zu grosse Mengen feiner Partikel getrbt
ist

,
so wird der Niederschlag derselben in sehr merk-

lichem Grade beschleunigt, und zwar schon bei sehr

geringer Menge des Zusatzes. Die Versuche sind mit Bolus,

Tripel, Talk u. s. w. zunchst in reinem Wasser, dann
nach Zusatz verschiedener Mengen von Chlornatrium und
anderen Salzen und Suren angestellt worden , sie wur-
den ferner auf Alkohol und Aether ausgedehnt.

Eine besondere Versuchsreihe ermittelte die relative

Geschwindigkeit des Niederschlags der einzelnen Schicht -

flchen, welche sich in der Flssigkeit bilden, und des

Einflusses der Conceutratiou und des Grades der Tr-
bung auf diese Geschwindigkeit. Es ergab sich, dass

unter sonst gleichen Umstnden
, die Niederschlags-

geschwindigkeit der Schichten von oben nach unten zu-

nimmt, dass sie bei zunehmender Conceutration wchst,
bei zunehmender Trbung abnimmt.

V. Marcano: Ueber die Alkoholghrung des
Saftes des Zuckerrohrs. (Comptes rendus, 1889,
T. CVI1I, |. 955.1

Gegenber den vollkommen bekannten Vorgngen
bei der Alkoholghrung zuckerhaltiger Flssigkeiten
sind die nachstehenden Beobachtungen von Interesse,

welche Herr Marcano in den Tropen ber die spontane

Ghrung des Saftes vom Zuckerrohr gemacht hat. Die Al-

koholbereitung aus Zuckerrohrsaft erfolgt in den Tropen
nicht mittelst einer besonderen Hefe, sondern indem man
den Saft der freiwilligen Ghrung berlsst.

Untersucht man den Bodensatz eines Zobers mit

ghrendem Zuckerrohrsaft, so findet man Zellen, die

viel kleiner sind als die Zellen der Bierhefe; sie sind

rund, sehr glnzend, von Krnchen durchsetzt und iso-

lirt. Die Zellen bleiben in einer Reihe von Kulturen

unverndert, so lange man sie in demselben Medium
lsst. Bringt man sie aber in eine andere zuckerreichere

Flssigkeit oder in Lsungen von Strke oder Dextrin,
so entwickelt sich schon nach 48 Stunden ein Mycel,
dessen Fden die ganze Flssigkeit durchsetzen. Setzt

man den Mycelpilz wieder in Saft von Zuckerrohr, so

erscheinen bald die Hefezellen wieder. Bei allen fabrik-

mssigen Ghrungen ,
die ziemlich langsam verlaufen,

fand Herr Marcano sowohl Mycel wie Zellen.

Von der Bierhefe unterscheidet sich die Hefe des

Zuckerrohrsaftes ausser durch die angefhrten, morpho-
logischen Charaktere ferner durch seine Empfindlich-
keit gegen Temperaturnderungen; am energischsten
wirkt sie zwischen 30 und 35, schon bei 18 bis 20u

verlangsamt sich die Ghrung, die Flssigkeiten neigen
zur Surebildung und der Alkoholertrag ist massier.

Ebenso empfindlich ist die Hefe gegen die Concentra-
tion der Flssigkeit; am gnstigsten ist ein Zuckergehalt
von 18 bis 19 Proc.

,
wie ihn im Durchschnitt der Saft

des Zuckerrohrs enthlt. Die Hefe sowohl wie ihr

Mycel secerniren endlich noch eine Diastase, welche den
Rohrzucker invertirt.

Auch der aus dem Safte des Zuckerrohrs durch

spontane Ghrung gewonnene Alkohol unterscheidet

sich von dem bei uns durch Zuckerghrung erzielten

1) durch die Anwesenheit betrchtlicher Mengen von

Aethylalkohol, 2) durch das Fehlen der hheren Alko-

hole und 3) durch die Anwesenheit einer Sure von

eigenthmlichem Geruch.

S. Monckton Copeman und W. B. Winston: Beob-
achtungen ber menschliche Galle in

einem Falle von Gallen fi steh (The Journal

of Physiology, 1889, 'Vol. X, p. 213.)

Die grosse Seltenheit der Gelegenheiten, eine Gallen-

fistel beim Menschen zu beobachten und die Menge der

abgeschiedenen Galle, die Zusammensetzung derselben

und andere noch dunkle Punkte ber die Absonderung
und Function der Galle aufzuklren ,

veranlasste die

Verfasser, einen sich ihnen darbietenden Fall nach Mg-
lichkeit zur Beantwortung physiologischer Fragen aus-

zunutzen. Es handelte sich um eine 26jhrige Frau, die

nach wiederholten Anfllen von Galleukolik, eine schnell
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wachsende, schmerzhafte Ausdehnung der Gallenblase

zeigte. Die Gallenblase wurde durch Operation geffnet,
und bei der Heilung blieb eine Gallenfistel zurck, an

welcher zwei Monate hindurch
,
nachdem unter Rck-

gang der Gelbsuchterscheinungen ein gutes Wohlbefinden

sich eingestellt hatte
, Beobachtungen angestellt werden

konnten. Dieselben erstreckten sich auf die Bestimmung
der in 24 Stunden abgesonderten Menge und der Sehwan-

kungen des Gallenabtlusses im Verlaufe des Tages und
im Verhltniss zu den fnf Mahlzeiten

,
wie auf die

Ermittelung der physikalischen Eigenschaften und der

chemischen Zusammensetzung der frisch aus der Leber

abHiessenden Galle. Die Rolle, welche die Galle bei

der Verdauung spielt, konnte in dem vorliegenden Ealle

aus der Beschaffenheit der Darmentleerungen, die regel-

mssig erfolgten, studirt werden, da keine Galle in den

Verdauuugscanal gelaugte ;
endlich sind in besonderen

Versuchsreihen die Angaben ber die fulnisshiudernde

Wirkung der Galle einer Prfung unterzogen worden,
indem verschiedene Fulniss und Krankheiten erregende
Bacterien in vergleichenden Gelatinekulturen mit und
ohne Zusatz von Galle beobachtet wurden.

Diese Versuche haben folgende Ergebnisse gehabt :

Die 24stndige Menge abgesonderter Galle betrug bei

der 94y2 Pfund schweren Patientin zwischen 24 und

28y2 Unzen, also im Durchschnitt 27 Unzen oder 779,625 cc.

Die Strke der Absonderuug nderte sich mit der Zeit

der Nahrungseinfuhr; in der Regel nahm sie zwischen

ein und zwei Stunden nach der Mahlzeit zu. Die Absonde-

rung war ferner keine continuirliche, vielmehr wurde
die Galle durch wiederholte peristaltische Bewegungen
des Gallenganges in die Gallenblase befrdert.

Die Farbe der Galle ist beim Menschen wahr-

scheinlich immer eine olivengrue, da Biliverdin und
nicht Bilirubin der in grsster Menge vorhandene Farb-

stoff ist. Die Menge der festen Bestandtheile betrgt
in der Regel etwa 10 Proc.

;
das speeifische Gewicht der

Galle nimmt ab, wenn sie gleich nach der Bildung fort-

geschafft wird, wie dies bei einer Fistel der Fall ist.

Die Galle ist nothwendig fr die Fettaufnahme im
Darm

,
aber nicht absolut

;
zweifellos ist sie auch von

Nutzen fr die der Eiweissstoffe. Eine merklich

antiseptische Wirkung kommt der Galle nicht zu, doch

kann sie die Fulnissumsetzungeu in geringem Grade

beeinflussen.

Vermischtes.
Nachdem jngst durch Jerofeief'f und Latschi-

noff das Vorkommen von Diamanten in einem Meteo-
riten entdeckt worden (Rdsch. III, 447), hat diese Ent-

deckung durch das Auffinden von Diamantkrnchen in
einem anderen lngst bekannten Meteoreisen interessante

Besttigung gefunden. Herr Weinschenk theilt die

Resultate der Analyse einiger Bestandtheile des Meteor-
eisens von Majura, Arva, Ungarn (Ann. d. k. k. naturhist.
Hofmus. IV, 1889, S. 93) mit und besehreibt unter anderen
Mineralbestaudtheilen (so z. B. Krystallen, deren che-
mische Zusammensetzung genau der Formel (FeNiCo)3 C
entspricht) kleine, farblose Krner und Splitter, welche
sowohl Rubin ritzten

,
als auch im Sauerstoffstrome er-

hitzt, zu Kohlensure verbrannten, somit sich als wirk-
liche Diamanten erwiesen. Dieses nachgewiesene
Vorkommen von Diamanten im Meteoreisen von Arva,
veranlasst Herrn Brezina, den Cltonit dieses Meteo-
riten, einer schon von Heidinger gefundenen, krystalli-
nischen Variett des Graphit ,

nicht fr eine besondere

Graphitform (Rdsch. II, 389), sondern fr eine Pseudo-

morphose des Graphits nach Diamant zu halten und der

Vermuthung Ausdruck zu geben, dass man auch unver-
nderte Diamantkrystalle von betrchtlicherer Grsse in

Meteoriten antreffen knne.

Ueber die gegenwrtigen Eruptionen des Vul-
cano und Strom boli machte Herr Tacchini nach

ihm zugegangeneu telegraphischen Meldungen der Acca-
demia dei Lincei in ihrer Mrzsitzung eine vorlufige
Mittheilung, welche allgemeineres Interesse haben drfte.
Bekanntlich zeigte der Vulcano in der Nacht vom 2.

zum 3. August 1888 erneute Eruptionserscheinungen,
welche Herrn Silvestri veranlassten, am 20. August die
Krater des Vulcano zu besuchen; er gewann dabei die

Ueberzeugung ,
dass die Eruptionen nicht so bald vor-

bergehen wrden. Im September wurde Vulcano von
den Herren Mercalli und Cortese besucht, und da
die Eruptionen, der Voraussicht entsprechend, nicht bloss
anhielten

,
sondern auch sich steigerten ,

ernanute die

Regierung eine Commission von vier Gelehrten
,
welche

diese Erscheinungen genauer studiren sollten. Dieselbe

begab sich am 11. Februar nach Lipari und organisirte
eine Reihe wissenschaftlicher Beobachtungen und Unter-

suchungen ,
deren Resultate nach Abschluss derselben

verffentlicht werden sollen. Am 19. Februar blieben
zwei Herren an Ort und Stelle zurck, um die einge-
richteten Beobachtungen auszufhren. Aus der zweiten
Hlfte des Februar liefen nun nachstehende Meldungen
ein, welche eine Vorstellung von der Bedeutung der

gegenwrtigen Eruption in Aeolien geben knnen :

Lipari, 15. Februar: Gestern wurden 112 Eruptionen in

acht Stunden beobachtet; selbst am Fusse der Krater
ist der Boden sehr ruhig. Lipari, 18. Februar: Gestern
nach Vulcano zurckgekehrt, haben wir 70 Eruptionen in

sechs Stunden beobachtet. Lipari, 20. Februar: Gestern
wurde die Umgebung der Insel Vulcano untersucht,
aber kein Zeichen einer submarinen Eruption gefunden.
Es wurden nahe dem Krater einige sehr starke Explo-
sionen nach lngeren Ruhepausen wahrgenommen; die

Temperatur der Projectile wurde 850 und 1000 ge-
funden. Am 21. Februar wurden in drei Stunden 35

massige Eruptiouen beobachtet am 23. Februar 40

Eruptionen in drei Stunden (massig und schwach).
Am 24. Februar wurden neun aussergewhnliche Aus-
brche beobachtet und zwei in der Nacht mit Heraus-
schleudern enormer Massen. Whrend die Eruptionen
des Vulcano andauerten, zeigte sich auch in Stromboli
ein Ausbruch bis zum Meere fliessender Lava

;
am

27. Februar war ein Mitglied der Commission in Strom-
boli und constatirte rhythmische Explosionen durch
die neuen Oefl'nungen ,

die sich im October gebildet
hatten. Whrend dieser Zeit wurden in Sicilien Erd-

erschtterungen beobachtet, hingegen auf den aeolischen
Inseln Hess sieh bisher nur in der Nhe der Eruptious-
krater ein Zittern des Bodens wahrnehmen.

Den Sitzungsberichten der Wrzburger physikalisch-
mediciuischen Gesellschaft (vom 19. Januar) entnehmen
wir nachstehende kurze, vorlufige Mittheilung ber
einen Vortrag des Herrn Fick:

Bekanntlieh zieht Fibrin das Pepsin aus jeder
Lsung sehr energisch an. Wenn dies eine allgemeine
Eigenschaft geronnener Eiweisskrper wre, so wrde
dies fr die Verdauung im lebenden Magen eine grosse
Bedeutung haben. Es wrde sich nmlich dieselbe

Pepsinmenge nach einander an sehr viele im Magen
befindliche, geronnene Eiweisstheile anhngen und sie

lsen knuen, whrend ohne diese Anziehung die Pep-
sinmenge mit der Lsung, welche sie eben gebildet hat,
sofort ins Duodenum bergehen wrde und hier durch

Trypsin zerstrt, oder resorbirt und durch die Nieren

ausgeschieden werden wrde. Es ist deshalb von Inter-

esse, die Anziehung des Pepsins durch andere geronnene
Eiweisskrper nachzuweisen. Diesen Nachweis hat der

Vortragende fr Muskelfieisch und fr geronnenes Mileli-

case'in geliefert. Offenbar hat die Anziehungskraft fr
Pepsin bei Milchcasein besonderes Interesse, denn sie

macht die teleologische Bedeutung der Laabgerinnuug
im lebenden Magen verstndlich.

[Wir hoffen nach Erscheinen der ausfhrliehen
Arbeit auf dieselbe zurckkommen zu knnen.]

Am 15. August starb Dr. A. Vogel, Professor der

Agrikulturehemie in Mnchen im Alter von 73 Jahren.
'

:
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Stefan: Ueber die Diffusion von Suren
und Basen gegen einander. (Wiener akade-

mischer Anzeiger, 1889, Nr. X, S. 107.)

In der Sitzung der Wiener Akademie vom

11. April berreichte Herr Stefan eine Abhand-

lung ber die Diffusion der Suren und Basen, deren

Inhalt nach dem Anzeiger" hier vorlufig mitgetheilt

werden soll unter Vorbehalt
,

dass wir nach dem

Erscheinen der ausfhrlichen Abhandlung noch ein-

gehender auf dieselbe zurckkommen.

Die Grundversuche fr dieses Gebiet von Erschei-

nungen lassen sich am einfachsten mit Salzsure und

Ammoniak ausfhren. Schichtet man ber eine

Lsung von Salzsure eine verdnnte Lsung von

Ammoniak in der Weise, wie dies bei Diffusionsver-

suchen zu geschehen bat, so wandert die Trennungs-
ebene des sauren und des basischen Gebietes laugsam
in die Hhe. Mau kann dies leicht beobachten, wenn
man die Flssigkeiten vorher durch Zusatz von

Lackmus gefrbt hat.

Bei einem Versuche mit einer Sure, welche in

einem Liter 3G,5g, also ein Aequivalent oder Mo-

lecl Chlorwasserstoff enthlt
,
und einer Lsung von

1

lc Molecl Ammoniak betrug das Wachsthum des

sauren Gebietes 8,2, 16,5, 24,5 mm in 1, 4, 9 Stunden.

Die Steighhen verhalten sich wie die (Quadratwur-

zeln aus den Zeiten.

Nimmt man eine Lsung von Ammoniak von

hherer Concentration
,

behlt aber dieselbe Sure
bei, so geht das Wachsthum des sauren Gebietes viel

langsamer vor sich. Bei einer Lsung von 1

/i Mo-

lecl Ammoniak betrug dasselbe 5,0, 9,9, 14,7 mm
in 1, 4, 9 Stunden, bei einer Lsung von 1 Molecl
in denselben Zeitrumen nur 1,2, 2,3, 3,5 mm.

Erhht man die Concentration des Ammoniaks
nochmals um das Vierfache, so dass einem Molecl
Salzsure 4 Molecle Ammoniak gegenberstehen,
so kehrt sich die Erscheinung um, es wchst nicht

mehr das saure, sondern das basische Gebiet dehnt

sich nach unten aus. Es wurde ein Wachsthum
desselben um 1,2, 2,5, 3,S mm in 1

, 4, 9 Stunden

beobachtet. Nimmt man die Concentration des

Ammoniaks noch hher, so steigt auch die Geschwin-

digkeit, mit der sein Gebiet wchst.

Es muss eine Concentration des Ammoniaks

geben , fr welche die Treunungsebene des sauren

und basischen Gebietes unvernderlich an derselben

Stelle bleibt. Es ist sehr schwer, dieselbe direct

zu bestimmen. Die Berechnung der Versuche lehrt,

dass 1 Molecl Salzsure 1,8 Molecl Ammoniak
Stand zu halten vermag.

Die angefhrten Erscheinungen sind nicht an die

speciellen Concentrationswerthe gebunden . ihr ^ er-

lauf ist durch das Verhltniss der Concentrationen

der beiden Lsungen bestimmt, nicht aber durch die

absoluten Werthe der Concentrationen.

Die Diffusion einer Sure in eine basische Lsung
unterscheidet sich von der Diffusion derselben in

reines Wasser dadurch, dass die Sure in das Gebiet

der basischen Lsung nicht vordringen kann
,
ohne
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dasselbe vorher zu neutralisiren. Damit ist ein Ver-

brauoh von Satire verbunden und auf das Ansteigen

ihres Gebietes ist die Grundgleichung der Theorie

des Wachsthums anwendbar, nach welcher die

Geschwindigkeit des Wachsthums gleich ist der Inten-

sitt der Materialzufuhr dividirt durch den Material-

aufwand fr die Wachsthumseinheit. Mit der Zu-

nahme der Concentration der Basis nimmt dieser

Aufwand ebenfalls zu und damit die Geschwindig-

keit des Wachsthums des sauren Gebietes ab.

Dieser Materialaufwand ist durch den Diffusions-

strom der Basis, welcher gegen die Sure geht, be-

stimmt. Das Gebiet der Sure kann nur wachsen,

wenn die Zahl ihrer zur Trennungsebene der beiden

Gebiete diffundirenden Molecle grsser ist, als jene der

entgegenkommenden basischen Molecle. Ueberwiegt
die letztere Zahl, dann wchst das basische Gebiet; sind

beide Zahlen gleich ,
dann halten sich die beiden

Gebiete das Gleichgewicht. Die Rechnung lehrt, dass

dies dann der Fall ist, wenn die Concentrationen der

beiden Flssigkeiten, in chemischen Aequivalenten

ausgedrckt, den Quadratwurzeln aus ihren Diffusions-

coefficienten verkehrt proportional sind. Die Diffu-

sion ist bei diesem Gleichgewichte nicht aufgehoben,

sie ist in vollem Gange ,
der Art, dass Sure und

Basis ununterbrochen gegen die Trennungsebene
sich bewegen, sich dort verbinden und das Salz von

da aus sich in beide Gebiete verbreitet.

Die Gleichungen, welche die Berechnung dieser

Erscheinungen gestatten, haben dieselbe Form, wie

die Gleichungen fr den Austausch der Wrme zwi-

schen Wasser und Eis
,
welche in der Abhandlung

(des Herrn Stefan): Ueber einige Probleme der

Theorie der Wrmeleitung" entwickelt und gelst
worden sind. Die darin enthaltenen Formeln knnen
zur Berechnung der Diffusionscoefficienten verwendet

werden. Es wurden z. B. gefunden fr Salzsure K
= 3,02, fr Salpetersure = 2,93, fr Schwefel-

sure = 1,82, fr Kalilauge = 1,73, fr Natron-

lauge = 1,57. Diese Zahlen verhalten sich genau

so, wie die von F. Kohlrausch bestimmten mole-

cularen Leitungsfhigkeiten dieser Elektrolyte und

stehen auch in directer Beziehung zu den Zahlen,

welche als Coefficienten der Affinitt bezeichnet

werden.

Die Abhandlung enthlt noch die experimentelle
und theoretische Untersuchung einer zweiten Art

von Versuchen
,

bei welchen eine Lsung aus einem

grsseren Gefsse in eine zweite, welche in einer

engen Rhre enthalten ist, diffundirt. Aehnliche

Versuche sind schon von Coleman und Chabry
gemacht worden, jedoch unter Bedingungen, welche

den grossen Einfluss, welchen die Concentrationsver-

hltnisse auf diese Erscheinungen haben, nicht er-

kennen Hessen. Auch blieb die theoretische Bedeu-

tung dieser Vorgnge bisher unerrtert. Solche

Versuche knnen ebenso wie die erster Art zu ab-

soluten Bestimmungen der Diffusionscoefficienten be-

nutzt werden.

A. v. Baeyer : Ueber die Constitution des

Benzols; zweite Abhandlung. (Liebig's

Annalen der Chemie, 1889, Bd. COLI, S. 257.)

Herr v. Baeyer hat seine Untersuchungen ber

die Constitution des Benzols (vgl. Rdsch. III, 417J

fortgesetzt und abermals eine grosse Reihe wichtiger

Thatsachen festgestellt. Durch ein usserst eingehen-

des und sorgfltiges Studium der Reductionsproducte
der Terephtalsure hat Herr v. Baeyer nicht weniger
als 10 hydrirte Terephtalsuren aufgefunden, genau
so viel ,

als uuter Zugrundelegung rumlicher An-

schauungen theoretisch mglich sind. Es leiten sich

nmlich von der Terephtalsure w
X

[durch

mge die Carboxylgrnppe (CO OH) ausgedrckt wer-

den] zunchst durch Addition von zwei Wasserstoff-

atomen vier Dihydrosuren ab, welche sich durch die

verschiedene Lage ihrer doppelten Bindungen unter

einander unterscheiden, also stellungsisomer sind:

1)
II

2)

/%
3) 4) x

K /\/

Von diesen vier Substanzen kann die erste in zwei

stereochemisch isomeren Modificationen existiren
,

in-

dem nmlich die beiden Carboxylgruppen in dem

einen Fall auf derselben Seite der Ebene des Benzol-

ringes liegen ,
im anderen Falle auf verschiedenen.

Diese Isomerie kann durch folgende Schemata an-

gedeutet werden:

H
5)

II

und o
h/\x

Zu diesen fnf Dibydroterephtalsuren treten drei

Tetrahydrosuren ,
nmlich zwei stellungsisomere

Suren
G) x 7)

H\/ J

k.y

von denen die letztere in den

isomeren Formen

I II

\/
x/\H

[leiden stereochemisch

7)
H\/X

x/\H

S)
H

und

II

auftritt,

bekannt,

Endlich giebt es, wie schon lngere Zeit

zwei Ilexahydroterephtabui'en ,
welche

stereochemisch isomer sind:

9)

/\
I I

\/
x/\ll

KD
II

und
I

I

H
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Alle diese Suren sind von Herrn v. aeyer

dargestellt, und die Constitution jeder einzelnen von

ihnen ist festgestellt worden, eine experimentelle Best-

tigung theoretischer S|>eeulationen, wie sie glnzender
kaum gedacht werden kann. Vor allem ist durch diese

Thatsaeheu von Neuem die Notwendigkeit und Zweck-

mssigkeit der stereochemischen Anschauungen dar-

gethan worden, welche durch diese Arbeit wesentlich

Sttzung und Frderung erfahren haben.

Es ist hier nicht der Ort, auf die Gewinnung uud

Eigenschaften der einzelnen Suren nher einzugeben;

hervorgehoben sei nur, dass zwischen diesen hydrirten

aromatischen Suren und den ungesttigten bezw.

gesttigten Suren der Fettreihe die grsste Aehn-

lichkeit herrscht. Diese Uebereinstimmung erstreckt

sich bis in die kleinsten Einzelheiten, so dass es

mglich gewesen ist, auf Grund der bei den Hydro-

terephtalsuren gemachten Beobachtungen neue Reac-

tionen bei den ungesttigten Suren der Fettreihe

vorherzusagen'".

Die verschiedenen Hydroterephtalsuren zeigen
einen sehr ungleichen Grad von Bestndigkeit ;

neben

sehr stabilen Verbindungen finden sich solche, welche

nur bei niederer Temperatur existenzfhig sind. Herr

v. aeyer bat nun sehr interessante Beziehungen
zwischen der Constitution der Suren und dem Grade

ihrer Stabilitt entdeckt, indem er fand, dass allge-

mein eine doppelte Bindung in der -Stellung zum

Carboxyl die Stabilitt erhht, in der /J-Stelluug da-

gegen schwcht. Das anschaulichste Beispiel fr
diese Regel bietet sich in folgender Reihe : Redueirt

mau Terephtalsure unter gewissen Vorsichtsmaass-

regeln bei mglichst niedriger Temperatur, so ent-

steht eine Dihydrosurc, welcher die Formel

.CH = CIL

H02 C CH CH C0.2 H

Nm = CH/
zukommt. Diese Sure enthlt, wie man sieht, zwei-

mal eine doppelte Bindung in der /3-Stellung zum
Carboxyl und ist in Folge dessen sehr unbestndig;
schon beim Kochen mit Wasser lagert sie sich um,
und es entsteht eine Sure von der Formel

CD, CH
BO,C -CH V

C COoH.
NCH = CH/

In dieser Substanz kommt eine doppelte Verbindung
in der - und eine in der /3-Stellung zum Carboxyl
vor. Dem entsprechend ist auch die Bestndigkeit
dieser Verbindung eine mittlere: gegen kochendes
Wasser ist sie unempfindlich, von kochender Natron-

' wird sie dagegen iu die isomere Sure

,CH., CID

HO,C CH
\

C CO, II

Cll CH,

umgelagert. Hier befinden sich beide doppelten Bin-

dungen in der -Stellung zum Carboxyl, und diese

Sure stellt denn auch die stabilste Modifikation des

Molociils der Dihydroterephtalsure dar und erleidet

keine weiteren Umlugerungen. Genau dieselbe Er-

scheinung beobachtet man an den ungesttigten
Suren der Fettreihe : Suren, welche eine doppelte

Bindung zwischen dem zweiten und dritten Kohlen-

stoffatom, vom Carboxyl aus gerechnet, besitzen,

werden leicht in Isomere verwandelt, bei denen sich

die doppelte Bindung zwischen dem ersten und zweiten

Kohlenstoffatom befindet; so entsteht z. B. aus der

)'

Ilydromuconsure von der Formel II 0.2 C C Ho C II

= CH CII-2 C0 2 H beim Kochen mit Natronlauge
) f

die stabile Sure H 2 C C IL C II, C H = CH
CO, IL

In hnlicher Weise hngt die Reducirbarkeit der

einzelnen Suren von ihrer Constitution ab, indem

die Suren mit einer doppelten Bindung iu -Stel-

lung zum Carboxyl besonders leicht Wasserstoff

addiren.

Auch zwischen der Lslichkeit der Suren, sowie

zwischen den Schmelzpunkten ihrer Aether und der

chemischen Constitution haben sich gesetzmssige

Beziehungen herausgestellt, auf die jedoch hier nur

hingewiesen sein mge.
Wie reich indessen auch die Menge wichtiger

Thatsachen ist, die Herr v. Baeyer entdeckt hat, so

befindet sich doch keine einzige unter ihnen, mit

Hlfe deren die Frage nach der Constitution des Ben-
zols gelst werden knnte, die Frage, deren Ent-

scheidung den Zweck uud die Aufgabe der ganzen

Untersuchungsreihen bildete. Das einzige bestimmte

Ergebniss in dieser Richtung besteht in dem sicheren

Nachweis, dass die Claus'sche Benzolformel in ihrer

lteren Gestalt, welche drei Parabindungen enthlt,

, unzulssig ist, da die Entstehung und Con-

stitution der verschiedenen Bromadditionsproducte
der Di- und Tetrahydroterephtalsuren mit dieser

Formel nicht in Einklang zu bringen ist.

Hingegen lsst sich eine Entscheidung zwischen

der alten Kekule' sehen Formel und der von Herrn

v. Baeyer aufgestellten ceutrischen" Formel

KP
Kekule'sche Formel Baeyer'sche Formel

bei dem beutigen Stande unserer Kenntnisse nicht

treffen. In seiner ersten Abhandlung ber die Con-

stitution des Benzols hatte Herr v. Baeyer aller-

dings die Kekule'sche Formel auf Grund des Ver-

haltens der Terephtalsure gegen Kaliumpermanganat
fr unwahrscheinlich erklrt. Whrend nmlich die

Di- und Tetrahydroterephtalsuren, in denen doppelte
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Bindungen sicher nachgewiesen sind, leicht von Ka-

liumpermanganat oxydirt werden, ist die Terephtal-
sure diesem Agens gegenber sehr bestndig, eine

Thatsache, mit der die Annahme dreifacher doppelter

Binduni,' im Moleel dieser Sure im Widerspruch zu

stehen schien. Dieses Argument gegen die Formel

des Herrn Kekule hat indessen durch Beobach-

tungen, welche Herr v. Baeyer am Stilben und

Phenanthren gemacht hat, an Beweiskraft verloren.

Das Stilben, dem die Formel { / CH

= CH zukommt, wird nmlich von alka-

lischer Perniaugauatlsung sofort 'oxydirt ,
whrend

das I'henanthren, welches dieselbe CH^ CH-Gruppe,

jedoch innerhalb eines geschlossenen Kohlenstoffringes

besitzt , CH = CH unter

den gleichen Bedingungen nicht im Geringsten ange-

griffen wird. Dieses Beispiel zeigt, dass Kohlenstoff-

ringe, in deneu doppelte Bindungen vorkommen,
unter Umstnden sehr wohl widerstandsfhig gegen

Kaliumpermanganat sein knnen, und man darf da-

her in dem Verhalten der Terephtalsure keinen

Beweis fr die Unzulssigkeit der Kekule' sehen

Formulirung erblicken.

Da im Uebi-igen die Benzolformeln der Herren

Kekule und v. Baeyer die Bildungsweise der ein-

zelnen Reductionsproducte der Terephtalsure in

gleich guter Weise erklren, so bleibt die Wahl
zwischen ihnen vorlufig noch offen, uud wir knnen
die endgltige Aufklrung der Constitution des Ben-

zols erst von weiteren Untersuchungen erwarten.

A.

J. Barrois: Untersuchungen ber die Ent-

wickelung der Comatula (C. Mediter-

ranea). (Eecueil zoologique Suisse, 1888, Vol. 4,p. 545.)

II. Bury: Die frhen Entwickelungsstadien
von Autedon rosacea. (Philosophical Transactions

of the Royal Society of London, 1888, Vol. 179, p. 257.)

Schon vor einiger Zeit (vgl. Rdsch. III, 247) be-

richteten wir ber die umfassende Arbeit Perrier's,
welche die Eutwickelungsgeschichte von Comatula be-

handelte. Die Entwickelungsgeschichte dieses Thieres

ist schon deshalb von besonderem Interesse, weil in

ihr Stadien durchlaufen werden
,
welche Ausblicke

auf die noch so dunkle Stammesgeschichte der Echino-

dermen gestatten. Die erwhnte Abhandlung von

Perrier bebandelte hauptschlich ltere Entwicke-

lungsstufen. Ihr ist nun die Arbeit eines anderen

franzsischen Forschers, J. Barrois, gefolgt, welcher

grsseres Gewicht auf die frheren Stadien der Ent-

wickelung legt, und das Gleiche ist der Fall mit der

uns zugleich vorliegenden Arbeit des englischen

Forschere.

Die Untersuchungen wurden von Herrn Barrois
in der Station von Villafrauca und im Hafen von

Toulon, von Herrn Bury in Neapel angestellt. Be-

kanntlich findet sich Antedon rosacea hufig im

Mittelmeer und au den Ksten des Atlantischen

Oceans. Ihre Gestalt ist charakterisirt durch die

flache Scheibe, von welcher zehn mit Nebenzweigen
(den sogenannten Pinnulae) besetzte Arme ausgehen
uud an deren Rcken eine Anzahl von Ranken (Cirrhen)

aufsitzt, mittelst welcher sich das Thier am Grunde

festheftet, seine Arme nach oben uud nach der Seite

hin ausbreitend. Diese besitzen in Folge der Neben-

zweige jiu fiederartiges Aussehen, eine Einrichtung,
die offenbar fr die Beschaffung der Nahrung von

Vortheil ist. In der Mitte der Scheibe liegt der

Mund und gegen diesen hin knnen die Arme be-

wegt werden. Die Arme werden durchzogen von

den mit einem Keiruepithel ausgekleideten Genital-

strngen, welche Auslufer in die Pinnulae abgeben.
In letzteren bilden sich die Geschlecbtsproducte. Zur

Zeit der Ablage derselben
,
welche in den April fllt,

gelangen die Eier nach aussen, werden aber nicht

abgestossen, sondern vermittelst eines zhen Secrets

au der Oberflche der Pinnulae befestigt. Hier werden

sie durch das von dem mnnlichen Thier in das See-

wasser entleerte Sperma befruchtet und entwickeln

sich an Ort und Stelle. Die rthlichbrauuen Eier

sind von einer Dotterhaut umgeben und in dieser

verbleibt auch der Embryo, bis er am siebenten Tage
der Entwickelung als Larve ausschwrmt.

t
Die Furchung des Eies ist eine aecpuale. Es theilt

sich in 2, 4, 8, 1(3 und 32 Furchungskugeln, welche aus

einander weichen und dadurch im Centrum die. Fur-

chungshhle entstehen lassen. Indem die Theilungder

Furchungszellen weiter geht, entsteht schliesslich eine

aus ungefhr gleich grossen Zellen gebildete Keim-
blase (Blastula) von kugelrunder Gestalt. Indem sich

an der Blastula eine Einsenkung bildet, die sich mehr
und mehr vertieft, geht aus der Blastula die Gastrula

hervor (Fig. 1, A). Damit sind also die beiden pri-

mren Keimbltter, das ussere und innere (Ectoderm
und Entoderm), angelegt. Die Einstlpungsstelle ver-

engert sich zum Urmund (Blastoporus) ,
der einge-

stlpte Theil der Keimblase erweitert sich zum Ur-

darm. Am Gipfel des letzteren beginnt jetzt ein

wichtiger Vorgang, nmlich die Bildung eines Theiles

des mittleren Keimblattes. Die Zellen des Urdarms

vermehren sich sehr stark und eine grosse Anzahl

von ihnen tritt in den Raum zwischen dem usseren

und inneren Keimblatt (also in die Furehungsbhle)
ein (Fig. 1, A). Hier verbreiten sich diese selbstndig
wandernden Zellen und werden in spteren Stadien

der Entwickelung hauptschlich zur Bildung des

Keimblattes der Larve verwandt. Uebrigens ver-

mehren sie sich in so bedeutender Weise, dass sie den

ganzen freien Raum zwischen Ectoderm und Entoderm

ausfllen. Der Nachweis dieses Vorganges ist des-

halb von Interesse, weil er sich nicht bei allen Echino-

dermeu in gleicher Weise vollzieht. Bei den See-

igeln und Schlangensternen lsen sich die Zellen des

mittleren Keimblattes schon im Blastulastadium aus

dem Verbnde der brigen Zellen los; das dritte

Keimblatt tritt also dort schon vor dem zweiten in

die Erscheinung. Bei Seewalzen hingegen uud See-
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Bternen sind die Vorgnge hnliche, wie die von

Antedon geschilderten.

Whrend der Bildung der Wanderzellen Bchliessl

sich der Urmund und das Entoderm verliert Beinen

Zusammenhang mit dem usseren Keimblatt. Der

Embryo bat eine ovale Gestalt angenommen, und es

lasst sieb an ihm jetzt schon eiu vorderer von einem

hinteren Theil unterscheiden. Der letztere entspricht

dem Ende, an welchem der Urmund lag, und er ent-

hlt den Drdarm, whrend der vordere mit Wander-

zellen dicht erfllt ist (Fig. 1, A und 1!). Jener

wird zum Kelch, dieser zum Stiel der Larve, mit

Fig. 1.
IT m

A

Ecl

A Oi trulastadiu dt den vom Urdarm [Ud) abgegebenen Wauder-
i

'} B Stadi mit abgelstem und zweigeteiltem Drdarm.
C Bildung des I. (Z>) ,

der Leibeshhlen- <Lh) und Wassergetss-
i D frei B< hwimmende Larve mit Kalkskelett (Sk) und An-
Stieles (St). Ander Bauchseite i-t der arvenm

ir, mit dem sich die Larvi spte)
[ir Wimperringe]. I lie sich in da^ gestielt, 51

wandelt. D J : rm . il.Kh ' mittleren Keimblattes. U< Leibes-
hhle. St Stiel, .v K Steincanal. T Tentakeln. V Torraum,

welchem sich dieselbe festsetzt. Herr Bury unter-

scheidet beide Partien als vorderen und hinteren Pol

des Embryos. Der Embryo bedeckt sieb mit einer

gleichmssigen Bewitnperung, welche spter fnf
^ imperkrnzen und einem vorderen Wiinperschopf
weicht (Fig. 1, D). (Die Figuren sind so orientirt,

wie es der spteren Stellung der Larve bei der Fest-

setzung entspricht, also liegt der Wimperschopf nach

unten zu.)

> on Interesse sind diejenigen Bildungen, welche

die Entstehung der Leibesbble des Tbieres und des

Wassergefsssystems zur Folge haben. Beide Gebilde,

beim fertigen Thier von hchst complicirter Gestal-

tung, legen sich auf sehr einfache Weise an. In der

Fig. 1, B sieht man, wie der ans der Verbindung mit

dem Ectoderm losgelste Urdarm sich durch eine

ringfrmige Einschnrung in zwei Abschnitte trennt.

Der obere dieser beiden Abschnitte zieht sich in die

Breite, schnrt sich in der Mitte ein und bildet da-

dnreh eine hanteifrmige Figur (Fig. 1
, C) ,

deren

beide Theile sich in spteren Stadien von einander

trennen und nach den bereinstimmenden Angaben
der beiden Autoren die Leibeshhle liefern

,
indem

sie sich bedeutend ausdehnen und dann ihr usseres

Blatt der Krperwand, ihr inneres dem Darm sich

anlegt. Ehe aber die Gestaltung zur Hantelform und

die Trennung der oberen von der unteren Blase er-

folgt, machen sich au der letzteren noch gewisse Um-

gestaltungen bemerkbar. Da, wo die obere in die

untere Blase bergeht (Fig. 1, IS), wird nach Herrn

Barrois' Angabe jederseits eine Ausstlpung des Ver-

bindungsstckes gebildet (Fig. 1. C, D), wodurch die

eingeschnrte Stelle der oberen Blase jederseits von

einem dieser beiden hornfrmigen Auslufer der

unteren Blase umgeben ist (Fig. 1
,
C

, D). Der

kleinere dieser beiden Auslufer soll zu Grunde

gehen, der grssere aber dem Darm seinen Ursprung

geben, whrend die noch brigen Theile der unteren

Blase die Anlage des Wassergefsssystems darstellen.

Freilich stimmen in Bezug auf diese Angaben die

beiden Autoreu nicht ganz berein. Dem Darm

liegen die beiden Leibeshhlenscke auf, und neben

ihm findet sich die Wassergefssblase mit einer Ver-

lngerung, welche spterhin durch einen Porus nach

aussen mndet und so den Wasser zufhrenden Canal

(Steincanal) darstellt. In diesem Stadium seiner Organi-

sation durchbricht der Embryo die Hlle und gelangt

zu freiem Leben (Fig. 1, D). Mit Hlfe der Wimper-
krnze und des Wimperschopfes am Vorderende be-

wegt sich die Larve frei im Wasser umher. Sie

ist jetzt von eifrmiger Gestalt (Fig. 1, D) ,
be-

sitzt fnf Wimperringe, die den Krper umgrten,
und einen Schopf lngerer Wimpern am Vorderende.

An der Bauchseite tritt eine Einsenkung hervor,

welche der Mundgegend entspricht, und ein kleineres

Grbchen, welches nach Herrn Barrois beim spteren
Festheiten der Larve von Bedeutung ist. Ihre Wan-

dung besteht noch aus einer einschichtigen Lage von

Ectodermzellen
;
im Inneren finden sich die schon be-

sprochenen Organe: der Darm, welcher noch keine

Verbindung mit aussen erhalten hat. die Leibeshhlen-

scke und die Wassergefssblase; ausserdem die An-

hufung von Wanderzellen, innerhalb deren in Form

kleiner Krnchen Kalkconcremente ausgeschieden

werden. Diese fgen sich zu gitterfrmigen Platten

an einander, welche die. Anlage des Larvenskehts

bilden. Auch der Stiel, mit dem sich die Larve

pter festsetzt, ist schon in ihr angedeutet (Fig. 1,

D und E, St). Wenn frher gelegentlich der Be-

sprechung der Perrier'scben Arbeit (vgl. Rdsch. III,

247) das mit dem Schopf versehene Ende als hin-

terer Theil der Larve bezeichnet wurde, so entsprach
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dies nicht der natrlichen Sachlage, da der Bland

spter in dieser Gegend zum Durchbruch kommt und

die Larve ausserdem mit diesem Ende nach vorn ge-

richtet im Wasser schwimmt, wie von Herrn Bury
sicher beobachtet wurde.

Die frei schwimmende Larve durchluft, ehe sie

zum fertigen Crinoid wird, ein festsitzendes Stadium,

in welchem sie hnlich wie der noch jetzt in der

Tiefsee lebende Pentacrinus mit einem hauptschlich
aus Kalkplatten gebildeten Stiel versehen ist (Fig. 3).

Herr Barrois hat nun seine Aufmerksamkeit ganz
besonders darauf gelenkt, wie die Umwandlung der

frei schwimmenden Larve in das Pentacrinoidstndinm

vor sich geht, da die Erledigung dieser Frage ein

Desiderat in der Entwickelungsgeschichte von Antedon

darstellt. Die Uebergangsstadien wurden gewonnen,
indem Herr Barrois grosse Mengen von Larven in

lasschalen brachte, das Festsetzen beobachtete und

von Stunde zu Stunde die nthige Anzahl consei virte.

Die Festsetzung der Larve erfolgt, nachdem die-

selbe etwa 12 Stunden herumgeschwrmt ist. Da
sich die Larve mittelst des vor dem Munde gelegenen

Grbchens anheftet, so muss sie zunchst mit der

Bauchseite der Anheftungsflche anliegen. Sie verliert

bald ihre ovale Form, indem ihr vorderer Theil, der

zum Stiel wird
, bedeutend auswchst. Die weite

Einsenkung der ventralen Flche vertieft sich zu einer

umfangreichen Grube. Sodann verengert sich ihre

Oeffnung und in Folge dessen schnrt sich die Grube

mehr von der Oberflche ab (Fig. 1, E, V). Mit dem

vlligen Schluss der usseren Oeffnung erhlt sie die

Form eines geschlossenen Sackes. Dieser verndert

seine Lage in der Weise, dass er mehr an den Scheitel

der Larve rckt, die sich unterdessen mehr und mehr

von der Unterlage abgehoben hat. Dieser Sack be-

deckt mit seiner unteren Schicht die inneren Organe,

welche ebenfalls ihre Lage verndert haben, und zwar

so, dass die Wassergefssblase jetzt zu oberst liegt.

Auch die Gestalt der letzteren ist dadurch wesentlich

modificirt, dass sie fnf knospenfrmige Ausbuchtungen

gebildet hat, die Anlage der ersten Tentakeln (Fig. 1,

E, T). Diese werden nun von dem abgeschnrten
Eetodermsack dicht berlagert. Ihn selbst bezeichnet

man als Vorkammer, in welche die Tentakeln hinein-

ragen (Fig. 2, T). Seine Decke, welche durch die

ussere Ectodermschicht, die Wauderzellenlage, und

endlich durch die innere Ectodermschicht gebildet ist,

wird allmlig dnner und dnner, bis sie schliesslich

einreisst, wodurch die Tentakeln dann frei nach aussen

zu liegen kommen. Zwischen den Tentakeln bildet

sieh der Mund, indem im Boden des Vorraumes eine

Einsenkung entsteht (Fig. 2, M). Die Zellenausklei-

dung des Vorraumes verschmilzt hier mit der Darmwand
und dadurch ist die Mundffnung entstanden. Der

hintere Theil des Darmes verlngert sich und indem

er sich seitlieh mit dem Ectoderm in Verbindung

setzt, wird der After gebildet (Fig. 2, A).

Wichtig sind die Mittheilungen ber die Ge-

staltungsverhltnisse des Wassergefsssystems. Dieses

Organsystem bildet bekanntlich ein Charakteristicum

fr die Echiuodermeu. Seine Ilauptbestandtheile sind

im Allgemeinen ein Ringcanal ,
welcher den Mund

umzieht und davon ausstrahlend fnf Radirgefsse,

Fig. 2.

StK

Lngsschnitt durch das Pentacrinoid - Stadium der Antcdonlarve, iu

etwas schematisirter Weise, nach J. Barrois. A After. Lh Lril.es-

hohlc. M Mundffnung. M. Kh Gewebe des mittleren Keimblattes.
1' Wassergefssporus. R Wasaergefssring. St.K Steine-anal, st stiel.

T Tentakeln. V Vorraum.

sowie blasenfrmige Anhnge von verschiedener Ge-

stalt. Der Ringcanal steht durch einen besonderen

Canal, welcher von ihm ausgehend zur gegenber-

liegenden Krperwand verluft, mit der Ausseuwelt in

directer Verbindung. Dadurch wird von aussen her

Seewasser in das Wassergefsssystem eingefhrt. Iu

derartiger Lagerung findet sich der Steincanal bei

den meisten ausgebildeten Echiuodermeu oder doch

bei ihren Jugendstadien. Bei den Crinoiden sollte

jedoch eine solche Verbindung des Wassergefsssystems
mit der Aussenwelt nicht vorhanden sein. Erst

Perrier wies eine solche nach, wie bereits frher aus-

fhrlich dargelegt wurde (Rdsch. III, 247). Es ist

nun von Wichtigkeit, dass durch die Autoren der

beiden vorliegenden Arbeiten jener Fund besttigt

wird, wenn auch die Herren Barrois und Bury
in ihren Angaben nicht ganz bereinstimmen.

Weitere bedeutende Vernderungen am Wasserge-

fsssystem sind die, dass sich die Zahl der Tentakeln

stark vermehrt. Je einer dieser Tentakeln wird zum

adriren Wassergefssstamm. Dies geschieht dadurch,

dass er sich einer Knospe anlegt, welche sich am oberen

Kelchrande gebildet hat. Diese Knospen stellen die

Anlagen der Arme dar (Fig. 3).

Ungefhr bis zu dieser Stufe der Entwicklung
erstrecken sich die Beobachtungen der Verfasser. Sie

verfolgen die Larve bis zu dem Pentacrinoidstadium.

Dasselbe ist charakterisirt durch den Besitz des Stieles,

der sich aus Skeletplatten und dichterem Gewebe

zusammensetzt (Fig. 3). Wie dein Stiel, kommt auch

dem Kelch eine bestimmte Anzahl regelmssig ange-

prdneter Platten zu. Ueber diese ist in frheren

Stadien noch die Decke des Vorraumes ausgespannt,

wie dies in Fig. 2 ersichtlich ist. Diese Figur giebt

auch ein anschauliches Bild von der inneren Organi-
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sation der Larve auf dieser EntwickelungSBtufe. Man

sieht den Darm im Begriff, sich mit der Einsenknng

des Vorraumes zur Bildung des Mundes (M) zu ver-

Pig. 3.

wachsen, der After nach oben in die Nhe des Mundes

verlagert wird und die innere Organisation sich ihrer

definitiven Ausbildung nhert. Die auffallendste Ver-

nderung ist aber die, dass der Stiel rckgebildet

wird und dafr an der Unterseite des Kelches Aus-

stlpungen ,
die Anlagen der Ranken oder Cirrhen,

entstehen, welche dem zeitlebens nur wenig frei be-

weglichen Thiere nunmehr zum Anheften an der Unter-

lage dienen.

Auf weitere Gestaltungsverhltnisse wurde bereits

bei Gelegenheit der Besprechung der Perrier'schen

Arbeit Rcksicht genommen, zu welcher die Arbeiten

der beiden Verfasser eine hchst erwnschte Ergn-

zung bilden. E. Korscheit.

Pentacrinoid-Iiarre von Antedon rosacca, die mittelst

der Bndplatte des Stiels auf fester Unterlage sitzt.

Sk Skelettheile. St Stiel. T Tentakeln.

einigen. Nach hinten ist er ausgewachsen und hat

sich durch den After (A) nach aussen geffnet. Um-

geben ist der Darm von dem inneren Blatt der Leibes-

hhlenauskleidung, whrend sich deren usseres Blatt

an das Gewebe des mittleren Keimblattes (M.Kb)

anlegt , welches noch den grssten Theil des Larven-

krpers erfllt. Dasselbe ist entstanden durch reich-

liche Vermehrung jener Wanderzellen, deren erste

Entstehung wir oben verfolgten. Die Leibeshhle

{Hl) besteht ihrer Entstehung gemss aus ver-

schiedenen Scken. Am Wassergefssring (i?) sind

der Einfachheit wegen nur einige der jetzt schon

zahlreicher gewordenen Tentakeln eingezeichnet. Sie

bestehen, wie man sieht, aus einer inneren und usseren

Schicht. Erstere entspricht der ausgestlpten Wund
des Wassergefssringes, letztere ist durch Ueberlage-

rung vom Boden des Vorraumes aus entstanden. Mit

dem Einreissen der Decke des Vorraumes vergrssern
sich die nun frei gewordenen Tentakeln bedeutend und

liefern durch Verzweigung die Tentakeln der einzelnen

Arme
, whrend diese selbst durch Knospenbildung

vom Kelch aus und Vereinigung mit den primitiven

Tentakeln gebildet werden. Aus der so gestalteten

Pentacrinoidlarve (Fig. 3), welche durch ihre Gestalt

auf gestielte Vorfahren der stiellosen Haarsterne

hinweist, gibt schliesslich das ausgebildete Echinoderm

dadurch hervor, dass sich das Skelet infolge von Bildung

weiterer Platten complicirt , die Arme in die Lnge

von Lepel: Ueber die feuchten Funkenrhren
und die Gewitterblitze. (Meteorologische Zeitschr.

1889, Jahr-. VI, S. 216.)

Eine Glasrhre, deren Wnde mit einer dnnen
Schicht Paraffin bekleidet sind, und die etwas Wasser ent-

hlt, kann von dem Funken einer Influenzmaschine mit

Leichtigkeit durchschlagen werden, und bietet nach Ver-

fasser bequeme Gelegenheit verschiedene Formen der

Funken herzustellen
,
welche eine Erklrung mancher

Verschiedenheiten der Blitze geben knnen. (Das Pa-

raffiniren hatte den Zweck zu verhindern, dass das

Wasser die Glaswand gleichmssig benetzt, und dagegen
zu veranlassen, dass es sieh tropfenweise vertheilt.)

"Wird eine solche Rhre angemessen mit Wasser

beschickt, so erhlt mau ungleich lngere Funken als in

trockenen Rhren oder auch in freier Luft. Befindet

sich nur wenig Flssigkeit in mglichst viele Trpfchen
vertheilt in der Rhre, so schlagen helle, weisse Funken
durch die Luft; ist das Flssigkeitsquantum grsser, so

werden die Funken mattrosa, und wenn man noch mehr
Wasser in die Rhre tropfen lsst, so werden sie ganz

blass, bschelartig und gehen nicht mehr durch die

Luft ber die Flssigkeit hinweg, sondern den krzesten

Weg an dieselbe heran und an ihr entlang. Dabei

sind die hellen, weissen Funken von einem lauteren

Knall begleitet, als die rosa Entladungen.
Weitere Unterschiede in der Form der Entladung

konnten veranlasst werden durch Aenderungen der

Spannung, indem die Rhre bald von den Conductoren

der Influenzmaschine entfernt
,
bald ihr bedeutend ge-

nhert wurde. In letzterem Falle gengt eine geriuge

Ansammlung *der Elektricitt , um einen Funken durch

die Rhre zu senden, dessen Weg von einem Trpfchen
zum andern geht, dessen Intensitt kleiner, Farbe rosa,

und Schall schwcher ist. Bei grsserem Abstnde
ist eine grssere Ansammlung der Elektricitt erforder-

lich und der intensivere funke springt mit hellem Licht

und scharfem Knall ber.

Endlich konnte man noch durch Verzgerung der

Entladung, indem die Verbindung zwischen den Con-

ductoren nicht metallisch, sondern durch eine feuchte

Schnur hergestellt wurde, Aenderungen des Funkens

hervorbringen ;
die Entladung erfolgte iu Bscheln, mit

Uebergngen durch rosa und hellblassen Funken
;
Licht

und Schall waren geringer ,
die Spannung und der Ent-

ladungsrckstand waren grsser als bei nicht verzgerter

Entladung.
Aehnliche Differenzen wie die Entladungsfunken

zeigen nun auch die Blitze, welche Herr von Lepel
auf gleiche Verschiedenheiti a der Entladungsbedingungen,
auf die Anwesenheit und Mitwirkung von Wassertropfen,

die Sjmnnungsunterschiede und die Verzgerungen der
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Entladung zurckfhrt. Er fasst die Analogien und die

aus denselben abzuleitenden Folgerungen in folgende
Punkte zusammen: 1) Es giebt verschiedene Arten von

Entladungen, welche sieh der Farbe und dem Schalle

nach deutlich unterscheiden. 2) Die sogenannten
Flchenblitze sind durch Wolken verschleierte Funken-
blitze. 3) Die strksten Blitze sind die hellen (weiss
oder blass). 4) Die hellen blassen sind wahrscheinlich

verzgerte ,
leichter zndende Blitze. 5) Rosa Blitze

sind schwache Entladungen.
Zum Schlsse fordert Herr von Lepel die Beob-

achter auf, den Farben und Intensitten der Blitze mehr
Aufmerksamkeit zuzuwenden und die bezglichen Wahr-

nehmungen zu registriren. Besonders geeignet fr solche

Beobachtungen sind heraufziehende Gewitter, die man
vom erhhten Standpunkte aus betrachtet.

H. Le Chatelier: Ueber die Ausdehnung der Me-
talle bei hohen Temperaturen. (Comptes rendus,

1889, T. CVI1I, p. 1096.)

Bei der Beschreibung seiner neuen Methode, die

Ausdehnung der Krper durch die Photographie zu

messen (Rdsch. IV, 52), hatte Herr Le Chatelier unter

anderen Belegen fr die Zweckmssigkeit dieser Methode
auch Messungen an Metallen angefhrt, die er jedoch
nur als vorlufige betrachtet, wissen und weiter unter-

suchen wollte. Es stellte sich nmlich heraus, dass die

Metalle im Gegensatz zu dem Verhalten krystallisirter

Krper, wie dies bereits Benoit beobachtet hatte, fr
eine bestimmte Temperatur keine genau begrenzten und
von frheren Einwirkungen unabhngigen Dimensionen

haben. Sie nhern sich vielmehr hierin vielen Glsern
und zeigen in ihren Ausdehnungen hnliche Anomalien,
wie sie bei den Quecksilber -Thermometern die in den
letzten Jahren erkannten und vielfach untersuchten,
bleibenden oder vorbergehenden Verschiebungen des

Nullpunktes erzeugen.
Die Beobachtungen des Verlssers haben gelehrt,

dass ein Metallstab, sei er gezogen, gehmmert oder ge-

gossen, stets bei den ersten Versuchen eine bleibende

Zusammeuziehung erfhrt, die, oft sehr bedeutend, an

manchen Stellen der Thermometerscala sich in unregel-

mssiger Weise der Ausdehnung hiuzuaddirt. Diese Zu-

sammenziehung wird durch ein schnelles Ausglhen
nicht aufgehoben; sie erreicht ihren Greuzwerth erst,

nachdem der Stab viele Stunden auf eine gengend hohe

Temperatur erwrmt und dann sehr laugsam abgekhlt
worden. Ferner scheint ein Metall, das seine ganze
bleibende Contractiou erreicht hat, nicht sofort zu seiner

normalen Ausdehnung zu gelangen, wenn es auf eine

bestimmte Temperatur gebracht wird. Diese unregel-

mssigen Erscheinungen sind sehr variabel von einem
Metall zum anderen; fast zu vernachlssigen beim Platin,
sind sie viel bedeutender beim Eisen uud besonders bei

den Bronzen, bei welchen die bleibende Zusammen-

ziehung in einzelnen Fllen fast 1 Proc. erreicht hat.

Herr Le Chatelier giebt sodann in einer Tabelle

die mittleren Ausdehnungscoeffieieuteu fr eine Reihe

von Metallen
,

die mglichst vollkommen ausgeglht
waren, bis zu Temperaturen von 700 bis 1000 uud

vergleicht mit diesen die Ausdehnungscoeflieieuten,
wi Iche Fizeau fr dieselben .Metalle bis zur Temperatur
lo" erhalten hatte. Der Ausdehuungscoefficient ist fr
weiches Eisen 0,0, 145 (L) i) und 0,04 120 (F) "); fr harten

Stahl IUI, 140 (L) und o.o.llo (F); fr Kupfer 0,04200 (L)
und 0,o, 17o (F); fr Messing 0,O4 225(L) und 0,04 186(F);
fr Aluminium 0,04 315(L) und 0,04 231(F); fr Silber

0,04 205(L) und 0,04 192(F); fr Nickel 0,04 1S2(L) und
0,04 127(F); fr Platin 0,O4 113(L) und 0,0r,90(F); fr
Platiniridium 0,04 108(L) und 0,05 68(F). Alle Metalle
besitzen also einen mit der Temperatur steigenden Aus-

delinuugscoefficienten.
Das Eisen und der Stahl zeigten bei ihren Recales-

ceuz- Temperaturen, und zwar das reine Eisen bei 830
und der Stahl bei 700, die bereits von Anderen beob-
achtete und studirte (Rdsch. III, 65, 21G, 374, 401) pltz-
liche Verkrzung whrend der Erwrmung.

')
L bedeutet, Le Chatelier, F Fizeau.

J. Mooser : Untersuchungen ber den Mikro-
phon -Contact. (Zweiter Jahresbericht der physika-
lischen Gesellschaft zu Zrich, 1889, S. 11.)

Zur Lsung der bisher experimentell noch nicht

definitiv entschiedenen Frage nach den physikalischen

Vorgngen, die sich an der Berhruugsstelle derMikro-

phon-Contacte abspielen, wie der wesentlichen Umstnde,
welche die Widerstandsnderungen bedingen ,

hat Herr
Mo os er einen Beitrag zu liefern unternommen durch
die hier kurz zu besprechenden Versuche.

Um zunchst das Verhltniss zwischen Druck und
Widerstand genauer zu formuliren, whlte Verfasser zu
seinen Versuchen ein Blake'sches Mikrophon, dessen
Coutacte aus einer kugelfrmigen Platin- und einer

ebenen Kohlenelektrode, also aus Krpern von be-

stimmter geometrischer Gestalt, bestehen. Der Druck
wurde in der Weise abgestuft und genau gemessen, dass

die abgerundete, polirte Platinspitze, welche auf der

ebenen Kohle aufruhte
,
am Ende eines Wagebalkens

aus Messingrohr angebracht war, dessen anderes Ende
eine flache Schale trug, in welcher ein continuirlich

eiufliessender, dnner Wasserstrahl das ursprngliche,
genau bekannte Uebergewicht der Mikrophon-Seite all-

mlig bis zum Drucke entlastete. Ein Theil des

Wagebalkens war mit dem Mikrophon in eiue Wheat-
stone'sche Brcke eingeschaltet, und die bei bestimmten

Drucknderungen beobachteten Galvanometerablenkuu-

gen wurden mit Rheostat-Widerstnden verglichen.
Die gefundenen Werthe der Widerstnde fr die

Drucke von 3,445 g bis g und die nach denselben ge-
zeichnete Curve zeigen, dass der Widerstand im Mikro-

phon-Contact mit wachsendem Drucke abnimmt, und
zwar um so mehr, je geringer der Druck ist". Unter

der Annahme, dass die Aenderung des Widerstandes

bei variablem Druck veranlasst werde durch die Varia-

tion der Berhrungsflchen, berechnete Herr Mooser
die Curve, welche sich fr die Widerstaudszunahme er-

geben wrde
,
wenn sie allein von der bei der geome-

trischen Form der Elektroden leicht berechenbaren

Oberflchenuderung abhinge ;
er erhielt eine Curve,

welche unterhalb derjenigen verlief, die sich aus den

Beobachtungen ergeben hatte; d. h. die berechneten

Widerstnde nahmen bei abnehmendem Drucke nicht

so rasch zu, als es in der Wirklichkeit der Fall war.

Weitere Versuche wurden ausgefhrt, um bei meh-
reren verschiedenen Drucken den Einfluss der Strom-

inteusitt auf den Widerstand festzustellen; die Strom-

strken variirteu bei den Drucken 10, 5, 3, 2, lg
zwischen 0,0232 und 0,0018 Ampere ;

die beobachteten

Widerstnde Hessen erkennen, dass mit zunehnaend.Qr

Stromstrke der Willerstand abnimmt, und zwar ist die

Abnahme desselben um so grsser, je kleiner die

Stromstrke ist". Aus den Versucbsergebuissen wurde
eine empirische Formel abgeleitet fr das Verhltniss

des Widerstandes zu der Stromstrke uud diese mit

der fr die Abhngigkeit des Widerstandes vom Drucke

gefundenen zu einer, mit den beobachteten Werthen gut
harmonirenden Formel vereinigt, welche der Thatsache
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Aasdruck giebt, dass der Gesammtwiderstand im Mikro-

phon-Contact die Summe zweier Widerstnde ist, von

denen der eine lediglich abhngig ist vom Druck und

der andere durch die Intensitt des Stromes bedingt

wird. Da die Grenzen, innerhalb welcher Druck und

Stromstrke in den Experimenten variirten
,
denen ent-

sprechen, welche in der Mikrophonie zur Anwendung
kommen . so darf die gefundene Formel fr den Wider-

stand als den praktischen Verhltnissen entsprechend

betrachtet werden. Nach derselben ist W = (

I r

-f .., ( W ist der Widerstand, p der Druck in Gramm,

i die Stromstrke in Ampere und C und ("' zwei Con-

stante, welche nach den Experimenten berechnet sind

C = 10,82 und C" = 0,000026).

Weiter suchte Verlsser die Temperaturnderungen
messend zu verfolgen, welche bei den Variationen des

Druckes und der Stromstrke an den Contactstellen

auftreten. Es gelang dies jedoch nur annhernd mit

Hlfe eines mit dem Platinstifte verbundeneu, calibrirten

Thermoelementes. Bei Anwendung einer von 1 Daniell

gelieferten Stromstrke stieg die Temperaturdifferenz
der beiden Lthstellen von 5 auf 10 bei einer Druck-

ndernng von 1 auf 10; und bei einem Strome von

2 Daniell gab dieselbe Drucknderung Differenzen von

7 bis 23. Bei sehr hohen Stromiutensitten
,

die aber

in der Mikrophonie nicht in Anwendung kommen, ent-

wickelten sich kleine Lichtbogen im Contacte. Die Tem-

peraturerhhung wchst nach den Versuchen mit der

Innigkeit der Berhrung der Elektroden
,
und sie er-

klrt die Abhngigkeit des Widerstandes von der Strom-

strke, da ihr eine Vergrsserung der Contactflche, also

eine Widerstandsabnahme entspricht.

Hchst interessant sind die Erscheinungen ,
welche

auftreten, wenn die Contacttheile leicht beweglich auf-

gehugt werden. Es kommen dann bei Anwendung
relativ starker Strme mechanische Wirkungen zum
Vorschein ,

welche sich
,
wie brigens schon lngst be-

kannt, in gegenseitigen Abstossungen der Contacttheile

ussern. Diese Abstossungen werden durch das Mikro-

skop sichtbar oder durch ein Telephon als knisterndes

Gerusch hrbar gemacht, wenn man die Platinelektrode

bifilar aufhngt und einen Strom von mindestens 4 Da-

niells durch die Contactstelle schickt. Die Abstossung
tritt aber nur dann auf, wenn die Stromstrke pltzlich
zu einem hohen Werthe ansteigt.

Wesentlich anderer Natur sind die Wirkungen des

Stromes, wenn beide Contacttheile aus Metall bestehen.

In diesem Falle beobachtet man nach dem Durchgange
eines Stromes von der eben erwhnten Intensitt, dass

die beiden Elektroden an einander haften.

In der Zusammenfassung der gewonnenen Versuchs-

ergebuisse fhrt Herr Maoser die gefundenen Gesetz-

mssigkeiten fr die Abhngigkeit des Widerstandes

von dem Drucke und der Stromstrke auf den Einfluss

der Obeiflchennderungen zurck. Mit steigendem
Druck wird die Berhrungsflche grsser, der Wider-

stand daher kleiner; bei steigender Stromstrke wird

die Temperaturerhhung an der Berhrungsstelle grsser,
durch die Wrme werden die Contactflchen ausgedehnt
und daher wiederum der Widerstand kleiner. Wenn
bei sehr starken Strmen eine mechanische Abstossung
und mit derselben eine rasche Widerstandszunahme bis

zu einem unendlichen Werthe beobachtet wird, so glaubt
Verfasser auch diese Erscheinung auf die Wrmeent-

wickelung an der Contactstelle zurckfhren zu drfen.

Die Warme wirkt nmlich vorzugsweise auf die Aus-

dehnung der kugeligen Platinelektrode. Diese Ausdeh-

nung erfolgt aber nicht bloss in der Flche, wodurch
der Widerstand vermindert wird, sondern auch linear

senkrecht zur Kohlenflche. Die lineare Ausdeh-

nung nun
,

die bis zur Abstossung sich steigern kann,
ist es, welche den Widerstand so schnell wachsen lasst.

Albert Campbell: Die Aenderung der therm o-

elektrischen Eigenschaften des Zinns
bei seinem Schmelzpunkte. (Proceedings of

the Royal Society of Edinburgh, 1888, Vol. XV, Nr. 126,

p. 125.)

Da auf allen bisher publicirten tbermoelektrischen

Diagrammen die Curvenlinien der Metalle vor ihrem

Schmelzpunkte pltzlich aufhren , wollte Verfasser die

Aenderung der elektromotorischen Kraft eines Metalles

mit steigender Temperatur ber den Schmelzpunkt hin-

aus verfolgen. Er whlte hierzu Zinn, welches in einer

unter rechtem Winkel gebogenen Glasrhre enthalten

war, deren kurzes, mit Zinn geflltes, gebogenes Ende
mit Asbest umgeben war und in einem Kupfercylinder
erhitzt werden konnte, whrend das lngere Ende aus

dem Cylinder herausragte. In das Zinn tauchte in dem
verticalen Theile der Rhre das Ende eines dnnen
Eisenstreifens, das andere Ende des Streifens und das

Zinn in der Glasrhre waren an Kupferdrhte gelthet,
die zum Galvanometer fhrten. Diese Lthstellen lagen
in einem Gefss mit kalten Wasser, whrend die Ver-

bindungsstelle Zinn -Eisen bis ber die Schmelztempe-
ratur des Zinns erwrmt wurde.

Es zeigte sich nun
,
dass bis mindestens 226 C. die

Curve sehr nahe eine Parabel blieb; die aus der para-

bolischen Formel berechneten Werthe stimmen bis ober-

halb 226 gut berein
,
whrend oberhalb dieser Tem-

peratur eine Abweichung bemerkbar wird
;
doch scheinen

1 fr die hheren Temperaturen (die Versuche reichen

!
bis 297,8) noch weitere Versuche erforderlich zu sein.

P. Chi'outschoff : Von der elektrischen Leitungs-
fhigkeit der Salzlsungen. Gegenseitige
Verdrngung der Suren. (Comptes rendus, 1889,

T. CVIII, p. 1100.)

Zu Lsungen einer Reihe von Salzen in bestimmten

molecularen Verhltnissen wurden fremde Suren in

molecularen Gewichtsmengen zugesetzt und die in dem
Gemische beobachtete elektrische Leitungsfhigkeit wurde

mit dem Mittel aus deu Leitungsfhigkeiten der Salz-

lsung und der Surelsung verglichen. Aus den sich

zeigenden Unterschieden wurden dann Schlussfolgerungen
ber die Verdrngung der Sure des Salzes durch die

zugesetzte freie Sure abgeleitet. Auf eine Wiedergabe
der Versuchsergebnisse wie der aus ihnen abgeleiteten

Schlsse soll hier, unter Hinweis auf die Originalai-beit,

nicht eingegangen werden.

Nik. v. Klobukow: Beitrge zur Erkenntniss der

auf nassem Wege entstehenden Modifica-
tionen des Cadmiumsulfides. (Journal fr prak-

tische Chemie, 1889, N. F., 15d. XXXIX, S. 412.)

Bei der Darstellung des Cadmiumsulfides auf nassem

Wege werden je nach den Versuchsbedingungen ver-

schieden gefrbte Producte erhalten, deren Farben von

Hellgelb bis Dunkelrothbraun variiren
,
und die daher

fr verschieden chemisch zusammengesetzte Nieder-

schlge gehalten wurden. Durch umfassende Unter-

suchungen von Follenius und von Buchner war aber

der Nachweis gefhrt, dass in wsserigen Lsungen
unter allen Umstnden sich nur eine Schwefelungsstufe



462 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 36.

des Cadruiuuis, das Eiufachschwefelcadrniurn, bilde; die

verschieden gefrbten Niederschlge waren daher ent-

weder physikalisch isomere Krper, oder Modificationen

einer und derselben Schwefelcadruiumverbindung; Buch-
ner war zu der Ansicht gekommen, dass nur zwei Mo-

dificationen des Schwefelcadmiums existiren, eine citronen-

gelbe a -Modification von der einfachen Formel CdS und

eine polymere, rothe /S-Modification, die durch Zusammen-

lagerung von vier bis sechs Moleclen der einfachen

Form entstanden.

Bei dem Interesse, welches derartig physikalisch

isomere Krper fr die Moleeularphysik besitzen, unter-

nahm Herr v. Klobukow genauere Bestimmungen der-

physikalischen Constanten der Schwefelcadmium- Modifi-

cationen. welche ihm von Herrn Buchner zur Ver-

fgung gestellt wurden. Die Messungen des specifischen

Gewichtes ergaben bei der Temperatur 17 bis 17,5 fr
die -Modification die Werthe 3,906 bis 4,147 und fr die

/S-Modification 4,476 bis 4,513. Die Differenz zwischen

dem grssten und dem kleinsten Werth 0,607 ist so gross,

wie sie erfahrungsgemss nur bei wirklich isomeren

Krpern vorkommt.
Die mikroskopisch-krystallographische Untersuchung

der Cadruiumsnlfid- Modificationen ergab, dass dieselben

mindestens in zwei
,

vielleicht aber auch in drei ver-

schiedenen Krystallformen vorkommen knnen, und zwar

zeigte die c- Modification Krystalle, welche dem hexa-

gonalen System anzugehren schienen; die hochrothe

/9-Modification zeigte Formen, welche theils hexagonal,
theils tesseral zu sein schienen,' theils wurden grssere

Krystalle gesehen, welche dem monoklinen Systeme an-

gehrten.
Besonders lehrreich waren die Versuche, welche zu

dem Resultate fhrten, dass, wie in vielen Fllen allo-

troper und isomerer Krper, auch die Cadmiumsulfid-

Modificationen durch mechanische Einwirkungen ver-

ndert werden; die - Modification wurde sowohl durch

Reibung als auch durch Druck allmlig in die /-Mo-
dification bergefhrt; hingegen verhielt sich die letztere

gegen mechanische Eingriffe vollkommen indifferent.

Eine Umwandlung der -Modification in die ^-Modification

erfolgte auch, wenn Inductionsfunken auf feuchtes Sulfid

einwirkten, ebenso wenn elektrolytischer oder nascirender

Wasserstoff auf die gelbe Modification wirkte. In den

letzt erwhnten Fllen wurde in erster Reihe das Cad-

miumsulfid reducirt; aber neben der Reduction wurde
auch die Umwandlung der gelben, leicht vernderlichen

Form in die stabilere, rothe Modification beobachtet.

Robert Irvine: Ueber die Lslichkeit ver-
schiedener Formen von kohlensaurem
Kalk in See w asser. (Proceedings of the Royal

Society of Edinburgh, 1888, Vol. XV, Nr. 127, p. 316.)

Der kohlensaure Kalk ist bekanntlich nur wenig
lslich in Wasser; nach Fresenius betrgt seine

Lslichkeit 1 auf 10 000, whrend bei Anwesenheit von

kohlensaurem Ammoniak dieselbe auf 1 in 64000 sinkt.

Die durch die jngsten Durchforschungen der Meere

festgestellte Thatsache, dass die Schalen von Mollusken

und Foraminiferen am Boden sehr tiefer Meere gar
nicht und an seichteren Stellen auch nicht berall au-

getroffen werden, wurde gleichwohl damit erklrt, dass

die aus Kalkcarbonat bestehenden Schalen bei ihrem

Zubodensinkeu durch grosse Wassermassen sich in dem-

selben auflsen. Es war daher von allgemeinerem Inter-

esse, die Lslichkeit des kohlensauren Kalkes in den

verschiedenen Formen, wie er sich au dem Bau der

Thierskelette betheiligt, im Seewasser experimentell zu

untersuchen.

Bei den Versuchen, zu denen Wasser aus der Nord-
see genommen wurde, sind die Bedingungen nach Mg-
lichkeit den natrlichen Verhltnissen gleichgemacht
worden. Es zeigte sich dabei ein ausgesprochener
Unterschied in der Lslichkeit der verschiedenen Ko-

rallen, indem die porsen sich in viel grsseren Mengen
lsten als die dichten. Verfasser fhrt diese Verschieden-
heit nicht bloss auf die grssere Angriffsflche, sondern
auch auf die amorphe Beschaffenheit der porsen und
die krystallische, marmorartige der dichten Korallen
zurck

;
vom amorph niedergeschlagenen Kalkcarbonat

lste sich nmlich ein Theil in 1600 Theilen Seewasser,
whrend, nachdem das amorphe Material in den krystal-
lischen Zustand bergegangen war, sich ein Theil

Kalk nur in 8000 Theilen auflste. Ferner muss berck-

sichtigt werden
,
dass die porsen Korallen viel orga-

nische Substanz enthalten, welche bei ihrer Verwesung
Kohlensure entwickelt und dadurch die Lslichkeit des

kohlensauren Kalkes bedeutend erhht. In der That

gaben Muscheln, Austern und andere Schalthiere, welche
Verfasser unter Seewasser faulen Hess, Lsungen des

Kalkcarbonats von ganz ungewhnlich hoher Concen-
tration.

Beim Stehen Hessen die so gebildeten Lsungen eine

betrchtliche Menge von kohlensaurem Kalk in krystal-
linischer Form ausfallen. Dies kann entweder daher

rhren, dass die Kohlensure aus der Lsung entwich,
oder, dass sich Ammoniaksalze gebildet haben (durch

Zersetzung der stickstoffhaltigen organischen Substanz),
welche die Lslichkeit des Kalkcarbonat vermindern.
Dasselbe beobachtet man, wenn amorphes Kalkcarbonat
bis zur Sttigung dem Seewasser zugesetzt wird

;
die

vollkommen klare Lsung setzt eine betrchtliche Menge
von krystallischem Carbonat ab, welches frher in amor-

phem Zustande gelst gewesen. Dieser molecularen

Umwandlung ist es zuzuschreiben, dass die Korallen-

ablagerungen, Schalen oder Kalkpflanzen sich im Ocean
anhufen knnen und schliesslich Schichten von Kalk-

felsen bilden
; denn, wenn eine solche Structurnderung

nicht stattgefunden htte
,
dann wrde das secernirte,

amorphe Carbonat wieder von dem Seewasser aufgelst
werden, aus dem es entnommen war.

Einige Zahlenangaben ber die Lslichkeit des Kalk-

carbonat im Nordseewasser (ausgedrckt in Gramm pro

Liter) werden von Interesse sein : Korallensand 0,032 ;

todte Korallen 0,395; Millepora ramosa 0,036, Madre-

pora aspera 0,073
;

verwitterte Austerschalen 0,331 ;

krystallisches Kalkcarbonat 0,123; amorphes, frisch be-

reitet 0,649 (die bisher erwhnten Kalkkrper waren
smmtlich 12 Stunden im Seewasser). Muscheln

, die

sieben Tage im Seewasser faulten
, gaben 0,384 ;

Krebse

nach drei Wochen 1,062; Schizopoden nach 3 Wochen

0,782.

H. Hellriegel und H. Wilfartk: Erfolgt die Assi-

milation des freien Stickstoffes durch die

Leguminosen unter Mitwirkung niederer

Organismen? (Berichte der deutschen botanischen

Gesellschaft, 1889, Bd. VII, S. 138.)

In der Abhandlung ber die Stickstofl'nahrung der

Gramineen und Leguminosen (Rdsch. IV, 278) haben sich

die Verfasser hauptschlich auf die Ergebnisse ge-

sttzt, welche mit Erbse und Serradella angestellt waren.

Nachdem die entgegenstehenden Schwierigkeiten be-

seitigt waren
,

sind neuerdings die Versuche auch auf

die Lupine ausgedehnt worden. Es ergab sich, dass

die Lupine bezglich der Stickstofl'nahrung sich nicht

anders verhlt
,

als die brigen von den Verfassern

geprften Leguminosen, d. h. dass sie in einem Stickstoff-
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losen (oder nahezu Stickstoff losen) Boden verhungert,

wenn man die Gegenwart von niederen Organismen
ausschliesst, und dass sie normal wchst und bedeutende

Mengen freien Stickstoffes assimilirt, wenn man dies

unterlgst, oder den Zutritt von geeigneten Arten solcher

Organismen absichtlich frdert. Aufgsse, die aus einem

guten llbenbodeu bereitet waren
,
der nie Lupinen ge-

tragen hatte
,

erwiesen sich fr das Wachsthum der

Lupine wirkungslos, obwohl sie bei verschiedenen anderen

Leguminosen (Erbse, Futterwicke) reiche Knllchen-

bildung und lebhafte Stickstoffasaimilation hervorriefen.

Besonderes Interesse hat noch folgender, im Jahre

1SSS angestellter Versuch. Vier etwas weite Kultur-

gefsse wurden mit je 16 kg Quarzsand, dem eine Nhr-

lsung aus Dikaliumphosphat , Magnesiumsulfat und

Calciumchlorid beigemischt war, beschickt und sterilisirt.

Dann erhielten zwei davon einen Zusatz von je 80 cem

Aufguss von dem bereits erwhnten Rbcnbodeu und

zwei von dem Lupinenboden (immer entsprechend 16 g
trockenem Boden). Schliesslich wurden gleichzeitig in

jedes Gefss Samen von folgenden Pflanzenarten zu-

sammen eingeset: Hafer, Rbsen, Sonnenblume, Hanf,

rother Klee, Futterwicke, Erbse, Serradella und Lupine.
.Smmtliche neun Pflauzenarten befanden sich also hier

in einem Gefsse auf einem kleinen Raum zusammen,
immer unter absolut gleichen Ernhrungsverhltnissen.
Wenn irgend eine Eigentmlichkeit des Bodenmaterials

oder das Sterilisireu desselben einen Einfluss auf die

Entwickeluug der Pflanzen usserte, so musste derselbe

alle Pflanzen in gleicher Weise treffen. Das folgende

Ergebniss zeigt aber aufs Klarste ,
dass ein solcher Ein-

fluss nicht vorhanden war :

Smmtliche Nicht - Leguminosen hungerten in allen

vier Gefssen. Serradella und Lupine verhielten sich in

den beiden Gefssen mit Rbenboden -Aufguss genau
wie die Nicht - Leguminosen ; Knllchenbildung war an
ihren Wurzeln nicht zu finden. In den Gefssen mit

Lupinenboden-Aufguss aber bildeten sie reichlich Wurzel-

kullchen und entwickelten sich zu normalen Exemplaren.
Der Klee dagegen entwickelte sich nur in den Gefssen
mit Rbenboden-Aufguss frhzeitig und gut ,

blieb aber

in den anderen lange Zeit iu vollem Hungerzustande
und fing erst sehr spt au

, wenig energisch zu assimi-

liren. Erbse und Wicke eudlich zeigten in allen vier

Gefssen reichliche Bildung von normalen Knllchen
und wuchsen berall so rasch wie befriedigend. F. M.

Vermisclites.
Eine Discussion der bisher ber die vernder-

lichen Sterne ermittelten Thatsachen fhrt Herrn
S. C. Chandler, der selbst in hervorragender Weise an
der Erforschung dieser Himmelskrper Theil genommen,
zu einigen interessanten Schlussfolgerungen: Lsst man
die Sterne vom Algol-Typus bei Seite, so kann man die

Vernderlichen in zwei Klassen theilen, nmlich in solche

von langer und solche von kurzer Periode; letztere

umfassen die Sterne, deren Periode des Lichtwechsels

weniger als 90 Tage betrgt, zu den ersteren gehren
<lie, deren Periode mehr als 120 Tage dauert. Mit der

Lnge der Periode steht zunchst in Beziehung die Farbe
der Sterne und zwar in der Art, dass, je rther die

Farbe, desto lnger die Periode. Ferner scheint die

Grsse der Lichtnderung von der Periode abzuhngen
je grsser die Vernderlichkeit

,
desto lnger die

Periode aber diese Beziehung zeigt keine einfache

Proportionalitt. Die Form der Lichtcurve ist ein dritter

mit der Periode in Beziehung stehender Punkt. Bei
den Vernderlichen von kurzer Dauer ist die Zeit der
Zunahme etwa % von der Zeit der Abnahme, whrend

bei den Sternen mit langer Periode die Verhltnisse sich

wie folgt gestalten: Zunahme und Abnahme dauern

gleich lang bei Sternen, deren Periode 100 bis 20O Tage
betrgt; dann ndert sich das Verhltniss und bei Sternen,
deren Periode etwa ein Jahr ist, dauert die Lichtabnahme
nur etwa halb so lang als die Zunahme; das Verhltniss
wchst dann wieder und bei den Sternen der lngsten
Periode nimmt das Licht ebenso schnell zu als ab. Be-
merkenswerth ist ferner

,
dass

,
obwohl die Sterne, deren

Periode ein Jahr oder nahezu ein Jahr betrgt, viel

schwieriger entdeckt werden knnen, als solche von
krzerer oder lngerer Periode, dennoch factisch die zahl-

reichsten unter den Vernderlichen eine lange Periode
haben. Der Umstand endlich, dass Sterne mit einer Periode

zwischen 90 und 120 Tagen unbekannt sind, im Verein
mit den oben augefhrten Unterschieden der Farbe, der

Grsse des Lichtwechsels und des Ganges der Lichtcurve,
denen sich Verschiedenheiten im Auftreten von perio-
dischen Unregelmssigkeiten hinzugesellen , veranlasst

Herrn Chandler zu glauben, dass die Ursache der

Vernderlichkeit bei den zwei Klassen von Sternen eine

verschiedene ist; und wahrscheinlich ist sie auch eine

audere fr die dritte Klasse, welche nach dem Stern Algol
benannt wird. In Betreff der Vertheiiung der Vernder-
lichen zeigt Herr Chaudler, dass unsere jetzige
Kenntniss derselben nicht gengt, um einen sicheren

Schluss zu rechtfertigen. Eine gewisse Anhufung von
Vernderlichen mit kurzer Periode in der Nhe der
Ebene der Milchstrasse scheint jedoch mit einiger
Entschiedenheit wahrnehmbar zu sein. (Ausfhrlicheres
findet der Leser in G o ul d

'

s Astronomical Journal, No. 1 93.)

Von einem Vortrage, den Herr Oliver J. Lodge
ber die Entladung der Leydener Flaschen in der

Royal Institution zu London am 8. Mrz gehalten, bringt
La Lumiere eleetrique" (1889, T. XXXII, p. 85) nach-

stehenden auszglichen Bericht.
Der Vortragende beginnt mit der Ausfhrung, dass

er zum Studium der Entladungen der Leydener Flasche
auf dem Umwege der Blitzableiter gefhrt worden, und
er erinnert daran, dass Professor Henry aus Washington
zuerst die Erscheinung beobachtet hat, dass eine oscil-

lirende Entladung in einem entfernten Leiter inducirte
Funken erzeugen kann. Professor Henry hat nmlich
bemerkt, dass die Funken eines primren Kreises, der
auf dem Boden seines Hauses aufgestellt war, deutliche
Funken erzeugten in einem Leiter, der in dem Erd-
geschoss sich befand.

Vortragender bemerkt
,

dass ebenso wie man die

Schwingungen eines an einem Ende fixirte-n, vibrirenden
Stabes verlangsamen kann, indem man entweder seine

Lnge vermehrt, oder ein Gewicht an seinem freien Ende
befestigt, man auch die Oscillationen der Entladimg
einer Leydener Flasche verlangsamen kann, indem man
ihre Capacitt erhht, oder indem man Selbstinductiou
einfhrt

;
und ferner wie die mechanische Schwingung

durch eine Reibung aufgehoben werden kann, so knnen
es auch die elektrischem Oscillationen durch Einfhrung
elektrischer Widerstnde in den Kreis.

Herr Lodge hat gezeigt, dass man einen Funken
zwischen den beiden Belegungen einer Leydener Flasche

berspringen lassen kann, auch wenn sie durch einen

vollstndigen, metallischen Kreis aussen verbunden sind.
Die Verbindung war durch einen sehr langen Draht
hergestellt, der durch den ganzen Saal ging.

Whrend dieses Versuches bemerkte ein Zuhrer
einen Funken an der dem Tische des Vortragenden ent-

gegengesetzten Seite des Saales
,
und nachdem die Be-

leuchtung ausgelscht worden, bemerkte man Funken
an verschiedenen Stellen der Mauer, an denen der Ver-

bindungsdraht vorbeiging; diese Funken kamen aber
nicht vom Drahte selbst, sondern von den Leitungen
der elektrischen Beleuchtung des Gebudes. Diese Beob-

achtung fhrte den Redner auf seine Discussion mit
Herrn Preece [ber die Blitzableiter] und auf die Ver-
suche von Hertz ber die iu einem Leiter erregten
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Oscillationen, wenn solche in einem benachbarten Drahte

stattfinden. Diese Oscillationen wurden sichtbar gemacht
durch eine Funken -Entwickelung-, genau so wie er be-

hauptet, dass es zuweilen in den Blitzableitern vorkomme.

Herr Lodge hat sodann gezeigt, wie die Geschwindig-

keit der Oscillationen einer Levdener Flasche bis zu

dem Grade verlangsamt werden knne, dass die Schwin-

gungen dem Ohr wahrnehmbar werden.

Eine starke Batterie Leydener Flaschen wurde mit

der grossen Maschine des Instituts geladen, und mau

hrte das trockene Gerusch der Entladung. Eine starke

Selhstinduction wurde dann in den Kreis eingeschaltet,

wodurch die Natur des Funkens bedeutend modihcirt

wurde, denn das trockene Gerusch war dann von einem

hohen musikalischen Ton begleitet. Hierauf schaltete

man eine neue Batterie in den Kreis, wodurch man die

Capacitt bedeutend vermehrte, und nun beobachtete

man, dass der Funke von einem viel weniger hohen

musikalischen Ton begleitet war. Herr Lodge erklart

die Entstehung dieses Tones durch Wrmewellen, welche

den elektrischen Wellen entsprechen und daher gleich-

falls oscillatorisch sind.

Der Funke, welcher den tiefsten Ton gab, wurde

daun in einem Drehspiegel reflectirt, und man sah, dass

er sich in einen Streifen ausdehnte, whrend der Funke,

der nur ein trockenes Gerusch gab, als einfacher Licht-

punkt erschien.

Gegen den Widerspruch des Herrn L. Weber
(Rdsch. IV, 196) hlt Herr L. Grunmach seine frheren

Angaben ber die Elektricittsleitung des starren

Quecksilbers aufrecht (Annalen der Physik, 1889,

Bd. XXXVII, S. 508). Der Eiuwand, seine starre Queck-
silbersule htte wahrscheinlich Risse gehabt, veran-

lasste neue Versuche mit krzeren und dickeren ,
er-

starrten Massen. Herr Grunmach fand zwar jetzt den

Widerstand des Quecksilbers nach dem Schmelzen im

Vergleich zu dem des starren Metalls unmittelbar vor

dem Schmelzen um einen grsseren Betrag hher als

in den frheren Messungen, aber doch noch bedeutend

unter dem Werthe des Herrn Weber. Er bleibt bei

seiner Ansicht, dass das starre Quecksilber in seinem

Verhalten hinsichtlich des galvanischen Widerstandes

entschieden eine Ausnahme gegenber den anderen ein-

fachen, festen Metallen bilde.

College, starb in der dritten Woche des August im Alter

von 78 Jahren.
Am 23. August starb der Professor der Chemie an

der Universitt Rostock Dr. 0. Jacobsen im Alter von

49 Jahren.
In Jena starb der Professor der Chemie Dr. J. G. A.

Geuther im Alter von 56 Jahren.

Ueber die Ursache des Wechseins der Blthen-
farbe an einer und derselben Art in verschie-

denen Gegenden ussert Herr Kerner v. Manlaun
folgende Vermuthung. An der Buntheit einer Wiese

sind selten alle Blumenfarben zugleich betheiligt; meist

herrschen neben dem Grn nur noch zwei Farben vor,

und diese contrastiren mit einander (Blau und Gelb,

Ruth und Weiss, Violett und Orange etc.). Das Entstehen

der Farbencoutraste erklrt Herr Kerner dadurch, dass

die einzelnen Blumen ,
wenn sie mit einander contra-

stiren, augenflliger werden und daher mit grsserer
.Sicherheit der Insectenbestubung anheimfallen. Ange-
nommen nun, es wrde sich auf einer Wiese, wo im

Hochsommer eine mit rothen Blthen geschmckte
Pflanze, etwa eine Nelke, in grosser Menge vorkommt,
eine violette Glockenblume augesiedelt haben. Kinige

Stcke derselben tragen, wie es bei Glockenblumen

nicht gerade selten vorkommt, weisse Blthen. Ohne

Zweifel werden sich diese von den rothen Nelken besser

abheben als die violetten und haben daher auch mehr

Aussicht, von Insecten besucht zu werden und dadurch

zur Frucht- und Samenbildung zu kommen. Mit der

Zeit werden die weisseu Glockenblumen in berwiegender
Zahl vorhanden sein und auf diese Weise werden zwischen

den Nelken mit rothen Blthen vorherrschend Glocken-

blumen mit weissen Blthen wachsen. Wrde sich die-

selbe Glockenblume auf einer Wiese angesiedelt haben,

auf welcher Pflanzen mit orangegelben Blthen in grosser

Menge wachsen, so wrden nicht die weissblhenden,

sondern die violettblhenden Stcke als die aufflligeren

von Insecten besucht werden ,
sich vermehren und

schliesslich auch vorherrschen. (Oesterreich. bot. Ztschr.

1889, Nr. 3.)
*" M.

Der amerikanische Physiker Elias Loomis, Pro-

fessor der Naturwissenschaften und Astronomie am Yale

Programm der G2. Versammlung deutscher
Naturforscher und Aerzte.

Die 62. Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte wird, gemss dem Beschlsse der vorjhrigen

Versammlung zu Kln, in Heidelberg vom 18. bis 23. Sep-

tember d. J. tagen.
Die unterzeichneten Geschftsfhrer beehren sich

hiermit, alle Naturforscher, Aerzte und Freunde der

Naturwissenschaften zum Besuche der Versammlung
einzuladen.

Obwohl die Versammlung nach ihren Statuten eine

Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte ist, so

ist die Betheiligung fremder Gelehrten stets

in hohem Maasse willkommen geheisseu worden, und

werden dieselben hierdurch freundlichst eingeladen.

Die drei allgemeinen Sitzungen werden im

grossen Saale des Museums am 18., 20. und 23. Sep-

tember gehalten werden.
In der zweiten allgemeinen Sitzung am 20. Sep-

tember wird der Entwurf der neuen Statuten zur Be-

rathung und Genehmigung vorgelegt werden, welche

der Vorstand der Versammlungen deutscher Natur-

forscher und Aerzte in Folge der Beschlsse der vor-

jhrigen Versammlung zu Kln ausgearbeitet hat.

Jedes Mitglied und jeder Theilnehmer erhlt zu

seiner Legitimation eine Theilnehmerkarte nebst Er-

kennungszeichen (Schleife), fr welche 12 Mark zu ent-

richten sind. Auch knnen dieselben zum Preise von

6 Mark Karten fr zugehrige Damen erhalten. Die

Mitglieder haben ausserdem in Folge der vorjhrigen
Klner Beschlsse gegen einen Jahresbeitrag von 5 Mark

eine besondere Mitgliedskarte zu lsen.

Mit der Versammlung wird eine Ausstellung
wissenschaftlicher Apparate, Instrumente
und Prparate in der stdtischen Turnhalle, Graben-

gasse 22, verbunden sein, welche von einem besonderen

Ausstellungscomite (Vorsitzender: Stadtrath Leimbach,
Heidelberg, Gaisbergstrasse 59) geleitet wird.

Ein Empfangs- und Auskunftsbureau wird

im Erdo-eschoss des Bayerischen Hofes, Rohrbacher

Strasse 2, nahe dem Bahnhof, geffnet sein : Montag,

16. Sept. ,
8 bis 12 Uhr Vormittags ,

3 bis 5 Uhr Nach-

mittags. Dienstag, 17. Sept., 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr

Nachts. Mittwoch, 18. Sept., 8 Uhr Morgens bis 8 Uni-

Abends. Donnerstag, 19. Sept., Freitag, 20. Sept.,

Samstag, 21. Sept., Montag, 23. Sept., 8 bis 12 Uhr Vor-

mittags, 3 bis 5 Uhr Nachmittags.

Anmeldungen fr Privatwohnungen nimmt der

Schriftfhrer des Wohnungscomite, Herr Rath-

schreiber Webel (Rathhaus , Heidelberg) von jetzt an

entgegen. ..,.,, j

Auswrtigen Herren knnen Mitghederkarten jeder

Zeit, Theilnehmerkarten in der Zeit vom 1. bis 12. Sep-

tember, gegen portofreie Einsendung der Betrage von

5 Mark 25 Pfg. resp. 12 Mark 25 Pfg. au den ersten

Geschftsfhrer, zugesandt werden.

Alle auf die Versammlung oder die allgemeinen

Sitzungen bezglichen Briefe bitten wir an den ersten

Geschftsfhrer
Professor Quincke, Heidelberg, Friedrichsbau,

alle die Ausstellung betreffenden Briefe und Sendungen

an den Vorsitzenden des Ausstellungscomite

Herrn Stadtrath Leimbach, Heidelberg,

Gaisbergstrasse 59,

die auf Vortrge in den Abtheilungen bezglichen Briefe

an die Vorstnde der einzelnen Abtheilungen zu richten.

Die Geschftsfhrer der 62. Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte.

G. Quincke. W. Khne.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg nd Sohn in Braunschweig.
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Oskar Emil Meyer: Messungen der erdmagne-
tischen Kraft in Schlesien und Unter-

suchungen ber Gebirgsmagnetismus.
(Jahresbericht der schlesischen Gesellseh. f. vaterlnd.

Cultur, 1888, S. A.)

Seit mehreren Jahren hat Herr Meyer an ver-

schiedenen Orten Schlesiens Messungen der erdmag-
netischen Kraft angestellt, welche bereinstimmend

lehrten, dass manche, ja vielleicht alle schlesischen

Berge einen Einfluss auf die Magnetnadel ausben
;

regelmssig fand er auf der Spitze der Berge einen

strkeren Werth des Erdmagnetismus, als in ihrer

Nahe im Thale. Versuche, durch Messungen auf der

Spitze von Bergen und an ihrem Fasse festzustellen,

ob die Strke des Erdmagnetismus mit der Hhe ab-

oder zunehme, sind zwar schon mannigfach gemacht ;

aber die Erfolge waren nicht recht befriedigend, wahr-

scheinlich wohl aus dein Grunde, weil der Gipfel und

der Enss des Berges sich nicht senkrecht ber ein-

ander, sondern auch zugleich in horizontaler Entfer-

nung von einander befanden. Verfasser hat daher

diese Frage an der Schneekoppe, der hchsten Spitze

des Riesengebirges, in der Weise zu entscheiden ge-

sucht, dass er auf beiden Seiten des Berges und auf

seiner Hhe die zur Vergleichung bestimmten Beob-

achtungen ausfhrte.

Die im August 1887 an zwei schlesischen, nord-

stlichen und zwei bhmischen
,
sdwestlichen Fuss-

stationen (in Hhen von 620-and "J80, bezw. 750 und

960 m) und auf der Schneekoppe (1600 m) ausgefhrten

Messungen der Decliuation ,
der Inklination und der

Horizontalintensitt zeigten eine, freilich kleine, aber

doch deutlich erkennbare Zunahme der Horizontal-

componente und der Incliuatiou mit der Bergeshhe;

folglich mssen auch die Verticalcomponeute und die

gesammte Intensitt des Erdmagnetismus in noch

strkerem Grade mit der Hhe wachsen. Das gleiche

Resultat ergaben im August 1888 ausgefhrte

Messungen mit dem von F. Kohlrausch erdachten

Local - Variometer. Da nun dieses Verhalten voll-

kommen bereinstimmte mit dem au anderen Orten

in Schlesien vom Verfasser und in Bayern von Lamont

gefundenen, welches nachweislich vom Magnetismus
der Gesteine veranlasst war, so glaubt Herr Meyer,
dass die Wahrnehmungen auf der Schueekoppe auch

durch den Magnetismus des Gesteines erklrt werden

mssen.

Man knnte zwar auch noch an eine andere

Deutung denken. Es ist keineswegs nthig, ja nicht

einmal wahrscheinlich, dass der Sitz der magnetischen

Krfte, welche wir als Erdmagnetismus bezeichnen,

nur im Innern der Erdkugel gelegen sei. Es ist

mindestens ebensowohl mglich, dass jene Krfte

hauptschlich von der Sonne, vom Monde uud von

den elektrischen Vorgngen herrhren ,
welche nach

Art der Entladungen durch Geissler'sche und

Crookes'sche Rhren im Weltrume vor sich gehen.

Wenn diese .Auflassung berechtigt ist, so msste die
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Strke jener Krfte mit der Entfernung vom Erd-

boden zunehmen."

Wre es aber schon sehr gewagt, aus den hier

mitgetheilten Einzelbeobachtungen solch weitgehende

Schlsse abzuleiten
,

so sprach andererseits direct

dagegen die Thatsache, dass zahlreiche Messungen
des Erdmagnetismus, welche an und auf viel hheren

Gebirgen angestellt worden sind, eine hnliche Zu-

nahme der Kraft mit der Hhe nicht erkennen Hessen.

Dies gilt namentlich von den Beobachtungen in den

Alpen und ganz besonders von den Gay-Lussac'-
schen Versuchen im Ballon.

Viel wahrscheinlicher ist also die Annahme, dass

die eisenhaltigen Gesteine auf den Erdmagnetismus
in den Gebirgen und speciell auf der Schneekoppe
von Einfluss sind. Denn nur einige Kilometer von

ihr entfernt liegt bei Schmiedeberg eine der ergiebig-

sten Fundsttten von Magneteisenstein, whrend auf

der bhmischen Seite in unmittelbarer Nhe der Koppe
sich ein altes Bergwerk findet, in dem Arsenikkies

gegraben wurde. Der Koppenkegel selbst besteht

aus Glimmerschiefer, der Kamm des Gebirges im

Uebrigen aus Gneiss, also aus einem Gestein, welches

im Wesentlichen dieselben Bestandthrile, wie der tiefer

liegende Granit, enthlt. Vom Granit aber ist lngst

bekannt, dass er sehr hufig deutlichen Maguetismus

zeigt.

Scheint es somit erwiesen , dass der Magnetismus
des Gesteins die Ursache fr die Verschiedenheit der

auf den Bergen und in den Thlern beobachteten

Intensitt des Erdmagnetismus ist, so entsteht die

Frage, wie es komme, dass durch den Gesteinmagne-
tismus eine Verstrkung der erdmagnetischen Kraft

auf der Berghhe bewirkt wird.

Die einfachste Annahme wre, dass die Bergmasse,
in der Weise wie es Humboldt angenommen ,

im

Ganzen einen Magnetismus besitze, dessen Achse mit

der Richtung des Meridians zusammenfllt. Freilich

soll hiermit nicht gesagt sein, dass ein grosser Berg
berall gleichgerichteten Magnetismus aufweise; denn

dagegen spricht die bekannte Thatsache
, dass in

magnetischen Felsen alle mglichen wechselnden

Lagen der magnetischen Achsen angetroffen werden.

Aber die Resultante all dieser Einzelmagnetismen
knnte sein , dass der ganze Berg in der Richtung
von Sden nach Norden so magnetisirt ist, dass seine

Sdseite uordpolaren Magnetismus zeigt , whrend
sich auf seiner Nordseite nur Sdpole finden. Auf
dem Gipfel msste dann die Horizontalcomponente

grsser gefunden werden, und an der Nord- und Sd-
seite des Berges msste ein verminderter Werth be-

obachtet werden; dahingegen mssten aus dieser An-

nahme grssere Werthe der magnetischen Intensitt

an der Ost- und Westseite des Berges sich ergeben als

nrdlich und sdlich.

Eine Prfung dieser Schlussfolgerung hat Herr

Meyer an dem hierfr sich sehr gut eignenden, von

allen Seiten frei zugnglichen Zobten vorgenommen.
Die an ein und demselben Tage, 8. September 1888,

mit dem Variometer vorgenommenen Messungen waren

aber zum Theil in directem Widerspruch zu dieser

Annahme; hingegen Hessen sie leicht eine einfache

Beziehung der magnetischen Intensitt zur geologi-

schen Beschaffenheit des Beobachtungsortes erkennen.

Die Spitze des Berges besteht nmlich aus Gabbro,
der stliche und sdliche Abhang aus Serpentin, und
der westliche und nrdliche aus Granit, und dort, wo
Gabbro oder Granit ansteht, war der Erdmagnetismus
stark, whrend da, wo der Granit von Serpentin be-

deckt ist, eine Schwchung der magnetischen Kraft

gefunden wurde.

Die beobachteten rtlichen Vernderungen des

Erdmagnetismus werden also lediglich durch die

Beschaffenheit des unmittelbar unter dem Beobach-

tungsorte liegenden Gesteins bedingt, ohne dass die

in der Nhe, etwa nrdlich oder sdlich davon abge-

lagerten Gesteine einen wesentlichen Einfluss ausben.

Mit diesem Resultate lsst'sich die Annahme, dass

die magnetische Achsenrichtung einer Bergmasse
horizontal liege, nicht vereinigen; vielmehr erscheint

es als wahrscheinlich, dass die vorherrschende Richtung
des Gebirgsmagnetisraus mit der Inclinations-

richtung zusammenfllt.
Zu demselben Ergebniss war Mellon i gelangt, als

er die Lavamassen des Vesuvs auf ihren Maguetis-
mus untersuchte. Losgebrochene Lavastcke zeigten

an der Seite, welche oben gelegen hatte, sdpolaren

Magnetismus, an der ursprnglich unteren Nordmagne-
tismus. Eine gleiche Vorstellung gewann Thalen
bei Untersuchungen der Eisenfelder Schwedens, die

magnetischen Achsen eisenhaltiger Gesteine sind dort

nahezu senkrecht gegen die Erdoberflche gerichtet.

Nach dieser Ansicht ist ein eisenhaltiger Berg in

hnlicher Weise magnetisirt, wie ein Gebude, in

welchem eiserne Sulen und Trger einen ihrer Lage

entsprechenden Magnetismus annehmen. Und wie im

Innern eines Hauses (z. B. im physikalischen Cabiuet

der Universitt zu Breslau) der Erdmagnetismus
durch den Einfluss der Eisenmassen gemindert ge-
funden wird, auf dem Dache aber sich grsser zeigt

als in den unteren Stockwerken, so beobachtet man
auf den Gipfeln der Berge strkeren Erdmagnetismus
als am Fusse, oder im Innern der Berge, wovon sich

Humboldt und Gay-Lussac im Krater des Vesuv

berzeugten.

Ferdinand Braun: Ueber Deformationsstrme.
(Sitzungsberichte 1. Berliner Akademie, 1889, S. 507.)

Im vorigen Jahre hatte Herr R raun an gezogenen
Nickeldrhten eine bis dahin unbekannte Erscheinung
entdeckt und als Deformationsstrme" beschrieben,

welche darin bestand, dass Spulen aus solchem Draht

beim Verlngern und Verkrzen, sowie beim Erwr-
men und Abkhlen elektrische Strme gaben (Rdsch.

111,483). In einer bald darauf verffentlichten Arbeit

(Rdsch. III, 589) hat er dann eingehend die Frage

^untersucht, ob diese Strme aus maguetelektrischer
Induction

, speciell aus Aenderungen der circularen

Magnetisirung erklrbar seien
, und war zu einem

negativen Resultate gelangt. In seiner nun publi-
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eilten dritten Mittheilung macht Herr Braun zu-

nchst Doch einige speciellere Angaben zur Erlute-

rung frher gegebener Resultate und fhrt dann

einigo Versuche an, welche die frheren Beobach-

tungen erweitern und zu einer Erklrung der Er-

scheinung fhren
,
bezw. zeigen , was mau aus den

Beobachtungen schliessen darf. Hier soll nur auf den

zweiten Theil der Abhandlung eingegangen werden.

In seiner zweiten Mittheilung hatte Verfasser ge-

funden
, dass Spulen aus Eisendraht, welche durch

einen elektrischen Strom circularinagnetisch gemacht
wurden waren, beim Deformiren zwar Strme gaben,

welche den Deformationsstrmen im Nickeldraht sehr

analog waren ,
aber dabei doch bei den Gestalt- und

Temperaturnderungen ein so verschiedenes Verhalten

gegen das der Nickelspuleu zeigten, dass Verfasser

diese Erklrung der Deformationsstrme fr nicht

begrndet halten musste. Da aber alle Bemhungen,
aus bisher bekannten Thatsachen eine mgliche Ur-

sache der Deformationsstrme zu finden
, erfolglos

blieben, kam Herr Braun immer wieder auf die

Frage zurck, ob es nicht doch mglich sei, aus

magnetischer Induction die Strme zu erklren.

Auch bei der neuen Ueberlegung blieb schliess-

lich als einzige Mglichkeit einer Zurckfhrung der

Deformationsstrme auf Induction nur die circulare

Magnetisirung brig. Dieselbe war frher zurck-

gewiesen worden, weil vorausgesetzt wurde, dass die

circulare Magnetisirung sich in Eisen und Nickel

wenigstens qualitativ gleich verhalten wrde. Da
aber in Wirklichkeit diese Metalle einige Verschieden-

heiten zeigen, ist eine Erklrung der im Nickel

beobachteten Strme aus circularer Magnetisirung

mglich, wenn man nur ein sehr stabiles Verhalten

derselben in diesem Metall annehmen darf. Dies

ist nun factisch der Fall, und Herr Braun konnte

sogar einen directen Beweis fr die Zulssigkeit dieser

Erklrung beibringen , als ihm fr seine Versuche

Nickelrhren zur Verfgung gestellt wurden von etwa

1 mm Wandstrke, 5mm innerem Durchmesser und

1,1 m Lnge.
In eine solche Rhre wurde ein umsponnener

Kupferdraht isolirt eingeschoben und dann eine Spule
daraus gewickelt. In der Nickelrhre traten bei

Deformation die frher beschriebenen Strme auf.

Genau in der gleichen Richtung und nahezu

auch in der gleichen Strke entstanden aber auch

solche im Kupferdraht. Dieser Versuch scheint

beweisend dafr, dass die Bitformationsstrme doch

nur die Folge einer Induction durch Aenderung der

circularen Magnetisirung sind." Eine solche Magneti-

sirung ist, wie bereits in der ersten Mittheilung hervor-

gehoben , durch das Ziehen des Nickels veranlasst,

und zwar haben die Nickelrhren, ebenso wie frher
die Drhte, am gezogenen Ende einen Sdpol.

Gesttzt wurde die Beweiskraft dieses Versuches

erstens dadurch
, dass, als die anfangs als Rechtsspule

gewickelte Rhre in eine Spirale verwandelt wurde,
so dass nach Belieben aus ihr eine conische Rechts-

oder Linksspule gebildet werden konnte, die Spirale

wieder die frher erwhnten Strme zeigte, und dass die

gleichen auch im Kupierdraht entstanden. Zweitens

wurde die ursprngliche, durch das Ziehen veran-

lasste Magnetisirung der Nickelrhre noch knst-

lich verstrkt und der Versuch mit der Maassgabe

wiederholt, dass an dem Kupferdraht noch ein Neu-

silberdraht befestigt war, so dass man nach Be-

lieben den einen oder den anderen in das Innere der

Nickelrhre einfhren konnte. Bei der gleichen De-

formation der Spirale entstanden wesentlich gleiche

Ausschlge im Multiplicator, mochte der eine oder

audere Draht sich im Rohre befinden.

Ausser den Deformationsstrmen hatte Herr

Braun gleich bei seinen ersten Experimenten an

seinen Nickelspulen auch Erwrmungsstrme" beob-

achtet, und da die ersteren als Inductionserschei-

nuug des circular magnetischen Metalles erkannt

worden waren ,
mussten auch letztere auf die circu-

lare Magnetisirung zurckgefhrt werden. Hier

zeigte sich aber eine Schwierigkeit, welche darin

bestand, dass die circulare Magnetisirung bei allen

Gestalten des Nickeldrahtes gleich war, die Erwr-

muugsstrme hingegen, nach den ersten Erfahrungen,

in den Spulen strker waren als in Spiralen und in

geraden Drhten. Diese Schwierigkeit wurde jedoch

bald durch die Erkenutniss beseitigt, dass die Ge-

stalt allein fr den Erwrmungsstrom gar nicht ent-

scheidend sei, dass vielmehr eine Spule, welche in

ihrer permanenten Gestalt belassen wird, bei Tem-

peraturnderung keinen oder nur einen schwachen

Strom liefere, und dass die Bedingung, wenigstens

fr Auftreten von relativ starken Erwrmungsstrmen
darin bestehe

,
dass sie temporr deformirt sei

,
sich

also in einem Spannungszustande befinde. Die fr-

here Erfahrung, dass die Erwrmungsstrme mit den

Deformatiousstrmen bereinstimmten, war durch den

Umstand veranlasst, dass die dnnen Drhte beim

Erwrmen sich von selbst deformirten
;

bei dickeren

Drhten ,
die nun angewendet wurden ,

konnten in

der That auch entgegengesetzte Richtungen erzielt

werden.

Den einfachsten Ausdruck fr die Richtung

der Erwrmuugsstrme wird man finden, wenn

man sie wieder mit den Deformationsstrmen in

Beziehung setzt. Fr die letzteren bleibt die frhere

Regel (Rdsch. III, 483) ungendert; betreffs der

Erwrmungsstrme aber muss man sagen : Tem-

peratursteigerung bringt denselben Effect hervor,

wie diejenige Deformation
,

welche die Spule aus

ihrer permanenten Gestalt in die jeweilige temporre
berfhrt.'

1 Die Erklrung fr die Erwrmungs-
strme findet hiernach der Verfasser darin, dass,

whrend die Deformation die circulare Magnetisi-

rung ndert, Erwrmung einer temporr deformirten

Spule die circulare Magnetisirung noch weiter im

gleichen Sinne ndert.

Aus den vorliegenden Thatsachen folgt, dass die

gesammte Elektricittsmenge, welche man aus einer

Spule ableiten kann, wenn man sie Gestalt- und Tem-

peraturuderungen unterwirft, verschieden ist, je
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nach ihrer Reihenfolge. Wenn, wie durch Zahlen-

beispiele erwiesen wird , eine in ihrer permanenten
Gestalt ebene Spirale bei der Temperatur t deformirt

wird, so entsteht ein gewisser Strornimpuls (in einem

Versuche bei / = 25" war die Strommenge -\- 12),

wird sie dann auf T (125) erwrmt, so entsteht ein

gleichsinniger Strom (-)- lti); die Gesammtwirkung
ist dann -\- 28. Erwrmt man sie aber erst auf

T, so entsteht kein oder ein schwacher Strom
;
wird

sie nachher bei T deformirt, so entsteht jedenfalls

ein schwcherer Strom (-\- 10) als bei t.

Wenn man", schliesst Herr Braun seine Mit-

theilung, nach den im Vorstehenden mitgetheilten
Thatsachen kaum noch bezweifeln kann ,

dass die

beschriebenen Erscheinungen bedingt sind

durch circnlare M a g n e t i s i r u n g ,
so nthigen

dieselben andererseits doch zur Annahme einer so

unerwartet eigenartigen Stabilitt derselben im

Nickel und fhren zu einem so auffallenden Unter-

schied im Verhalten dieses Metalles gegenber dem
des Eisens, dass man, ohne im Besitz des entscheiden-

den Versuches zu sein, eher denken msste, man habe

eine wesentlich neue Eigenschaft vor sich, als ein so

verschiedenes Verhalten zweier sich sonst so nahe

stehender Stoffe."

Edward S. Dana: Lava-Stalactiten aus den
Hhlen in den Lavastrmen des Mau na

Loa, Sandwich-Inseln. (American .Journal of

Science, 1889, Ser. 3, Vol. XXXVII, p. 452.)

Einer grsseren petrographischen Arbeit
,
welche

das von den Herrn James D. Dana Aug. 18S7 und von

Herrn E. P. Baker aus Hilo 1888 auf den verschiedenen

Inseln der Sandwich - Gruppe gesammelte Material

behandelt, soll im nachstehenden die Schilderung der

eigenthmliehen ,
in der Lava gefundenen Stalactiten

entlehnt werden, welche Verfasser die interessantesten

und merkwrdigsten Gebilde der Lava des Manna
Loa nennt. Die untersuchten Stcke stammten meist

aus einer Hohle in dem 1881er Lavastrome in der

Nhe von Hilo
;
doch sind solche Stalactiten auch in

den Hhlen der Kilauea-Lava gefunden worden.

Nach den Schilderungen der Augenzeugen hinter-

lsst der fliessende Lavastrom, der sich au der Ober-

flche mit einer Rinde bedeckt hat, wenn das ge-
schmolzene Material abgeflossen ist, lange Hhlen,
die in der Regel acht bis zehn Fuss hoch sind, ein

Dach von einem bis drei und mehr Fuss Dicke und

einen Boden von erstarrter Lava besitzen. In den

Hhlen findet man nun von der Decke herunter-

hngend die schlanken Lava-Stalactiten. In der

Hohle bei Hilo erreichen sie eine Lnge bis zu 20

und 30 Zoll und sind an manchen Stellen nur bis

8 Zoll von einander abstehend. Ihr Durchmesser,
der durch die Grsse der Tropfen des flssigen
Materials bestimmt zu sein scheint, ist nicht sehr

verschieden
, gewhnlich etwa 1

/^ Zoll. Unter den

Stalactiten erheben sich vom Boden dichte Gruppen
von Stalagmiten. Diese zarten Formen sind so brchig,

dass sie nur mit grsster Vorsicht gesammelt und

sorgfltig in Moos verpackt transportirt werden

konnten.

Eine ungefhre Vorstellung von diesen Gebilden

geben die zahlreichen Abbildungen, welche der Ab-

handlung beigegeben sind, und die hier nicht repro-
ducirt werden knnen. Whrend einzelne gerade

gestreckt und nahezu gleichfrmig sind, sind andere

sonderbar stig und geknotet, namentlich nach dem
unteren Ende zu. Das Ende zeigt fters einen kleinen

rechtwinkligen Fortsatz , einen kleinen Haken oder

eine kleine Spirale; die einfachen Stbe sind ge-
whnlich rund und nur abgeflacht, wo die Richtung
wechselt. Die Oberflche ist ausserordentlich reich

verziert mit sehr zarten Zeichnungen. Die durch

Tropfen von oben entstandenen Stalagmiten sind

dichte Haufen oder Suleu von einfachen Tropfen,
die eine Hhe von mehreren Zollen erreichen.

Das Aeussere der Stalactiten hat gewhnlich einen

mehr oder weniger hellen Metallglanz; und wenn
auch die Oberflche zuweilen dunkel und feinkrnig
ist, reflectirt sie doch das Licht sehr lebhaft von einer

Unzahl von Krystallfacetten ,
die sich zuweilen zu

gesonderten Schuppen gestalten ,
welche meist aus

Hmatit bestehen, wenn auch Magnetit gleichfalls

vorkommt. Kleine, rundliche Krystalle, anscheinend

auch von Hmatit, sind oft dicht ber die Oberflche

gestreut. Zuweilen ist die metallische Decke sehr

dnn, oder nicht zusammenhngend, sondern bildet

einzelne Flecke auf einer braunen Flche. Gelegent-
lich fehlt sie an den Enden ganz, und das Aeussere

ist dann braun und glasig; diese glashuliche Rinde

polarisirt das Licht und ist wahrscheinlich Augit.
Ueber Theilen der Stbe, und an den geraden auf

ihrer ganzen Lnge, ist die Oberflche sehr fein quer

gerippt ,
und diese kleinen Rippungen sind unbe-

schreiblich schn.

Im Inneren sind die geraden Theile oft durch und

durch solide, obwohl hier und da auch hohl und nur

aus einer Schale bestehend. Oft wechseln solide Theile

mit solchen ,
die von Blasen durchsetzt sind. Auf

dem Querschnitt, unter dem Mikroskop, erscheint die

ussere Rinde sehr dnn; dann folgt gewhnlich ein

schmales, aber nicht immer zusammenhngendes Band

von Augit mit gelegentlichen Eisenkrystallen. Die

festen Theile enthalten im Innern sehr schlanke, latten-

frmige Feldspathe von betrchtlicher Lnge, die oft

l
/i bis Vs des Durchmessers des Stalactiten einnehmen.

Sie haben oft schwarze, lngliche Einschlsse, wahr-

scheinlich von Magnetit, und ihre quadratischen oder

rechteckigen Querschnitte haben dann ein grosses,

schwarzes Centrum von gleicher Form. Ein ziemlich

tief grnlichgelb gefrbter Augit, der zuweilen pleo-

chroitisch ist, liegt zwischen die Feldspathe gepackt
und zeigt zuweilen scharfe krystallische Umrisse.

Ferner findet man zahlreiche Krner und Octaeder

von Magnetit und berall eine Menge von schnen,

dendritischen Formen, die sich unter Winkeln von 90

und 60 abzweigen. Glasmasse und Chrysolith fehlen.

Die Auskleidung der Hhlen in den Stalactiten be-
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steht aus mannigfachen Formgestaltungen der hier

erwhnten Mineralien, Feldspath, Augit und Magnetit.

Ihre Anordnungen zu beschreiben, wrde hier zu

weit fhren.

Die Erklrung fr den I'rocess, durch den sich

diese einzigen vulkanischen Zapfen gebildet haben,

ist nicht leicht; weitere Untersuchungen au Ort und

Stelle mssen noch angestellt werden, bevor ein volles

Yeistndniss mglich sein wird. Es knnte zwar

leicht erscheinen sieh vorzustellen , dass sie durch

schnelles Abtropfen der halbzhen Lava vom Dache

entstanden sind. Aber es liegen ziemlich sichere

Tbatsaehe dagegen vor, dass sie das Resultat einfacher

Schmelzung seien. Der Umstand, dass die Stalactiten

vnii der festen Rinde herunterhngen, whrend die

Stalagmiten in Folge des Abtropfen von oben sich

von festen Boden erhoben haben, scheint zu beweisen,

dass sie sich bildeten, nachdem die geschmolzene Lava

abgeflossen und die Temperatur unter den Schmelz-

punkt gesunken war. Wren sie direct aus ge-

schmolzenem Material gebildet, so knnten sie kaum so

durch und durch krystallinisch sein, wie sie es wirklich

sind, man msste erwarten, sie mehr glasig zu finden.

Ferner spricht in gleichein Sinne das Absondern des

Materials in die krystallinische Schale aus Hmatit
und Magnetit mit ihrem Futter aus Augit und in

die centrale, feste, krystallinische Masse und die

Haufen von schnen Krystallen, meist aus Kalkspath.
Endlich ist die Frage berechtigt ,

ob das Fliessen

einer zhen Masse von geschmolzener Lava so kleine

Tropfen bilden kann, wie sie, nach der Grsse der

Stalactiten, gewesen sein mssen.

Die Thatsache, dass die Lava- Stbe oder- Rhren
der Stalactiten von nahezu gleichfrmiger Grsse in

ihrer ganzen Lnge sind, obwohl an verschiedenen

Stellen mit einander verbunden und geknotet, ist sehr

wichtig. Sie unterscheidet diese Gebilde in Bezug auf

ihre Entstehung von den Stalactiten einer Kalkstein-

hhle, welche eine mehr oder weniger konische Gestalt

habeu in Folge des Niederfliessens der kalkhaltigen

Lsung an ihrer usseren Flche. Es scheint, dass

bei den Lava - Stalactiten die Schalen sich zuerst ge-
bildet haben mssen, und dass diese Rhren Verlan-- lt

wurden durch das Material, das in ihnen niederfloss

und schliesslich in grsserem oder geringerem Grade

fest wurde. Dies wird durch die Thatsache besttigt,
dass die scheinbar festesten Theile oft in der Mitte

kleine mit Krystallen ausgekleidete Hhlen haben.

Wie aber die Verlngerung durch Zufuhr von Material

an der oberen Anheftungsstelle stattgefunden habe,

kann man sieb schwer vorstellen.

Da nun die Thatsachen direct gegen die Theorie

einer directen Bildung aus dem geschmolzenen Zu-

stande sprechen, muss man an die Wirkung des hoch-

erhitzten Wasserdampfes denken, der bekanntlich in

grossen Mengen anwesend ist und die Stalactiten am
Dache durch eine Art von wsseriger Schmelzung ge-
bildet haben mag. Weil aber ber diesen Vorgang
noch zu wenig bekannt ist , begngt sich Verfasser

mit diesem Hinweise und erwartet von spteren Unter-

suchungen weitere Aufschlsse ber dies so eigen-

thmliche und interessante Phnomen.

W. Pfeffer: Beitrge zurKenntniss der Oxyda-
tionsvorgnge in lebenden Zellen. (Abhandl.

der math. phys. Kl. Her kgl. Schsischen Gesellsch. der

Wissens, li.. Bd. XV, s. 375. Im Auszuge: Berichte der

.1. bot. Gesellsch., 1889, IM. VII, S. 82.)

Zur Erklrung der Athmungsvorgnge in der

Pflanze ist von einigen Forschern die Annahme gemacht

worden, dass in den lebenden Zellen activirter Sauer-

stoff gebildet werde. In der vorliegenden classischeu

Arbeit wird nun auf Grund experimenteller Unter-

suchungen der Nachweis gefhrt, dass in lebeus-

thtigen Zellen, und zwar sowohl bei hheren Pflanzen,

als bei Schimmelpilzen, activirter Sauerstoff

weder im Protoplasma noch im Zellsaft zur

Entstehung komm t.

Dieser Nachweis wurde mit Hilfe von Wasser-

stoffsuperoxyd gefhrt, das Verfasser in starker Ver-

dnnung auf die Zellen einwirken Hess. Dabei dringt

es, wie Herr Pfeffer ermittelte, ohne Schdigung
des Protoplasmas durch dieses in den Zellsaft ein

und ruft hier bei einigen Pflanzen eine Oxydation

hervor, die sich durch Frbung des farblosen, oder

Entfrhung des farbigen Zellsaftes kund giebt.

Ersteres ist z. B. der Fall bei den Wurzeln der

Saubohne (Vicia fabaj, die sich beim Eintauchen in 0,1

bis 1 proc. Lsung von Wasserstoffsuperoxyd rothbraun

frben, und bei den Wurzelhaaren von Trianea bo-

gotensis , welche schon mit 0,01 proc. Wasserstoif-

superoxyd unter dem Deckglas schnell reagiren. In

den Staubfdenhaaren von Tradescuntia wirkt dagegen

Wasserstoffsuperoxyd entfrbend, indem der blaue

Farbstoff oxydirt wird.

Dass diese Oxydationen nicht mit einer Schdigung
der Zellen verbunden sind, geht daraus hervor, dass

whrend der Frbung oder Entfrbung die Proto-

plasmastrinung unverndert fortdauert. Die jungen
Wurzeln und Stengel von Vicia faba, welche mit Wasser-

stoffsuperoxyd behandelt worden waren, wuchsen sogar
nach dem Aliwaschen desselben normal weiter.

Das Eintreten der geschilderten Reactioneu, welche

schon durch minimale Mengen von Wasserstoffsuper-

oxyd hervorgerufen werden, ist nun ein sicherer Beweis

dafr, dass unter natrlichen Bedingungen, wo jene

Reactioneu nicht bemerkbar werden ,
nie Wasser-

stoffsuperoxyd in dem Zellsaft entsteht oder in diesen

gelangt. Unter normalen Verhltnissen bleibt der

Zellsaft der genannten Pflanzen bis ans Lebensende

angefrbt, bezw. gefrbt. Selbst minimale Production

von Wasserstoffsuperoxyd msste aber bald auffllig

werden, da auch die schwchste knstlich erzielte

Oxydation sWirkung sich erhlt. In den entfrbten

Zellen von Tradescantia tritt weder Reduction, noch

Neubildung von Farbstoff ein. Ebenso wird das oxy-

dirte Chromogen von Faba u. s. w. weder reducirt

noch consumirt, und wenn die Oxydation in ausge-

wachsenen Zellen durchgefhrt ist, so wird neues

Chromogen nicht wieder in diesen Zellen gebildet. Diese
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Thatsacheu zeigen auch, dass die Chromogene im

Stoffwechsel nicht fortwhrend verbraucht und wieder

gebildet werden.

Da nun nachweislich kein Wasserstoffsuperoxyd
in der normalen Zelle entsteht, so sind auch Ozon und

nascirender Sauerstoff ausgeschlossen ,
denn diesen

gegenber ist Wasserstoffsuperoxyd ein nur schwaches

Oxydationsmittel.

Wenn Wasserstoffsuperoxyd nicht im Zellsaft vor-

kommt, so lge doch die Mglichkeit vor, dass es im

Protoplasma, welches ja durch diesen Stoff nicht ge-

schdigt wird, entstnde und nur nicht in den Zell-

saft gelangte, weil es sofort wieder consumirt wrde.
Diese Annahme wird aber durch das Verhalten von

Cyanin in den Zellen widerlegt. Man kann nmlich
das lebensthtige Protoplasma mancher Pflanzen, so

das der Wurzelhaare von Trianea bogotensis, durch

Cyanin (Chinoliublau) schn blau frben (vgl. Rdsch. I,

453). Cyanin ist aher ein ausserordentlich leicht

oxydabler Krper, der durch Wasserstoffsuperoxyd
sotort entfrbt wird. Da es im Protoplasma keine

Entfrbung erleidet, so lehrt dies, dass kein activer

Sauerstoff im Protoplasma vorhanden ist. Man knnte
zwar den Einwand erheben, dass mglicherweise im

Protoplasma leichter oxydable Stoffe vorhanden sind,

welche das Cyanin vor der Oxydation schtzen. Hier-

gegen sprechen aber- verschiedene Erfahrungen, z. 1!.

die, dass auch nach vorausgegangener Einwirkung
von Wasserstoffsuperoxyd, wodurch doch jene schtzen-

den Krper oxydirt werden mssen, das Protoplasma
sich ebenso gegen Cyanin verhlt wie zuvor. Die

Reaction mit Wasserstoffsuperoxyd ist keineswegs
bei allen Pflanzen zu erzielen. Selbst bei manchen

Pflanzen, die sich mit dem Tode dunkel frben (z. B.

Monotropa) ,
ruft Wasserstoffsuperoxyd im Zellsatt

keine oder nur eine geringe Frbung hervor. Diese

Erscheinung findet eine einfache Erklrung dadurch,

dass die Oxydationswirkung des Wasserstoffsuperoxyds
durch die Gegenwart von mancherlei Stoffen sehr

gesteigert wird, und wie z. B. Indigo erst nach Zusatz

von einer Spur Eisen durch reines Wasserstoffsuper-

oxyd entfrbt wird , kann auch Gegenwart oder

Mangel gewisser vermittelnder Stoe bewirken, dass

derselbe -Farbstoff in der einen Zelle oxydirt wird, in

der anderen aber intact bleibt.

Whrend nach den oben mitgetheilteu Thatsachen

activirter Sauerstoff weder im Zellsaft, noch im Proto-

plasma auftritt, ist das normale Vorhandensein
von passivem Sauerstoff in der lebensthtigen
Zelle mit aller Schrfe nachzuweisen. Am
augenscheinlichsten lehren das Vordringen verathem-

baren Sauerstoffes bis in den Zellsaft die gelegentlich
in dem Zellsaft von Algen gefundenen Rderthierchen,
welche nachweislich mit Entziehung des Sauerstoffes

ihre Bewegung einstellen, diese aber bei Zutritt von

Sauerstoff innerhalb des Zellsaftes wieder erlangen.
Ebenso beweisen im Innern lebender Zellen erwach-

sende Pilze das Vorhandensein solchen Sauerstoffes,

z. . der in jngster Zeit von Beyerinck studirte,

streng aerobe Bacillus radicicola (s. Rdsch. IV, 203).

Wenn sich die Chromogene in der lebenden Zelle

trotz des Vorhandenseins von Sauerstoff intact erhalten,

so zeigt dies, dass sie unter den im Zellsaft gebotenen

Bedingungen den passiven Sauerstoff nicht zu spalten

vermgen. Bedingt wird solches durch eine in der

lebenden Mauze obwaltende rumliche Trennung von

Krpern, welche mit dem Tode der Zellen sich mischen,
also im Princip durch die gleichen Ursachen, welche

veranlassen, dass das Amygdalin erst mit dem Zer-

quetschen der bitteren Mandeln zersetzt wird.

Es ist schon lngere Zeit bekannt, dass die ausge-

pressten Sfte verschiedener Pflanzen (Taraxacuin,

Lactuca) Reactionen auf activirteu Sauerstoff geben.
In welcher Form der letztere auftritt, das entzieht

sich noch der Beurtheilung. Die Thatsache drngt
aber die Frage auf, ob nicht etwa lebende Zellen durch

Secrete oder sonstwie extracellulare Oxydationen er-

zielen. In Pflanzeugeweben von Faba, Trianea u. s. w.

kann allerdings diffusionsfhiger, activirter Sauerstoff

nicht in merklicher Menge extracellular vorhanden

sein, denn dieser wrde mit dem Eindringen in die

Zellen seine Anwesenheit kundgeben. Doch auch

Versuche mit Schimmelpilzen hatten ein negatives

Ergebniss. In diesen Versuchen wurde der Pinsel-

schimmel (Penicillium glaueum) auf einer Lsung von

Glycose mit anorganischen Nhrsalzen in Reinkultur

erzogen ,
und nachdem eine jugendliche Pilzdecke

entstanden
,
wurde die Nhrlsung durch die sehr

verdnnten Reagentien (Cyanin etc.) ersetzt. Dieselben

zeigten keine Entfrbung. Die junge upd lebhaft

athmende Pilzvegetation bt also keine merklichen

Oxydationswirkuugen gegen jene Reagentien aus.

Der unter Kohlensurezersetzung producirte Sauer-

stoff ist nicht activiit. Dies lehrten unter anderem

directe Versuche, bei welchen Schraubenalgen (Spiro-

gyra) in verdnnte, eisenhaltige Indigolsung gebracht
wurden. Bei Beleuchtung producirteu dieselben lebhaft

Sauerstoff; es kam aber keine Reaction zu Staude.

Die mitget heilten Erfahrungen gestatten eine

engere Umrahmung der Bedingungen, unter welchen

sich die Athmungsoxydation innerhalb der lebendigen

Zelle vollzieht. Zunchst ist mit dem Maugel des

activen Sauerstoffes auch nachgewiesen, dass dieser

weder als primre Ursache, noch seeundr, d. h. durch

Entstehung im Oxydationsprocess, eine Rolle in der

physiologischen Verbrennung in der Zelle spielt.

Ausserdem hat sich ergeben, dass das Protoplasma

imbibirte, oxydable Krper, sei es durch auflockernde

Bewegungszustnde oder in irgend anderer Weise,

nicht allgemein dem Eingriff des Sauerstoffes zu-

gnglich macht. Denn wenn unter solchen Umstnden
das leicht oxydable Cyanin intact bleibt, knnen un-

mglich beliebige andere, ungleich schwieriger oxy-

dable Krper einfach durch feine Vertheilung im

Protoplasma der Verbrennung anheimfallen. Damit

ist freilich nicht ausgeschlossen, dass speeifische Be-

wegungszustnde einzelne Krper zu einem solchen

Mittnen bringen, welches den Eingriff des Sauer-

stoffes in fr sich bradoxydable Stoffe herbeifhrt,

indess kann solches unmglich fr das ganze Heer
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organischer Krper gelten, welche die Athiming von

Schimmelpilzen zu unterhalten vermgen. Ist zu

diesem Zwecke aber fr die Mehrzahl solcher Krper
eine zuvorige Metamorphose nthig, so ist nur um so

wahrscheinlicher, dass nur durch die Einbeziehung

in den Stoffwechsel die nothwendigen Bedingungen
fr die physiologische Verbrennung geschaffen werden.

Dann aber ist es mglich , doch nicht nothwendig,

dass die letzten Acte der Oxydation bei Benutzung
verschiedener Krper auch in stofflicher Hinsicht

identisch verlaufen; denn so gut wie ein Pilz aus

den verschiedensten organischen Nhrstoffen Zellhaut,

Eiwoisskrper u. s. w. in gleicher Qualitt erzeugt,

ist auch denkbar, dass in einer bestimmten Pflanze

immer derselbe Krper zu Athmungszwecken producirt

wird."

Wie auch immer die physiologische Verbrennung
zu Stande kommen mge, in jedem Falle muss durch

bestimmte Dispositionen im lebendigen Protoplasma
erreicht werden, dass der passive Sauerstoff bei ge-

whnlicher Temperatur oxydirend eingreift, und, was

damit eng verknpft ist, dass die Ausgiebigkeit der

Athmuug in jedem Augenblicke durch diese Disposi-

tionen bestimmt ist und demgemss die Fortdauer

letzterer die nothweudige Bedingung fr Unterhaltung
der Athmung ist. Ohne irgend eine Vorstellung ber

diese Dispositionen und die nheren Modalitten des

Oxydationsproccsses kann man deshalb
,
wie ich es

auch frher that, von den in dem Organismus ent-

wickelten Sauerstoffaffinitten als den Ursachen und

den Regulatoren des physiologischen Verbrennungs-

processes sprechen'".

Die hier vorgetrageneu Anschauungen treten in

scharfen Gegensatz zu der rein chemischen Erklrung
des pflanzlichen Athmungsprocesses, die z. B. von

Reinke vertreten wird. Die von diesem Forscher

auf Grund von Versuchen Brenstein's behauptete

postmortale Sauerstoffabsorption und Koblensure-

produetion (Rdsch. II, 320), die bereits von Johann-
sen (Rdsch. III, 144) und sodann von Detmer an-

gegriffen worden ist, wird auch durch die Versuche

widerlegt, die Herr Pfeffer von seinem Assistenten,

Herrn Klemm, mit Keimlingen der Erbse, Saubohne

und des Roggens anstellen liess. Die Versuche wurden

bei Lichtabschluss vorgenommen ,
die Tdtung der

Pflanzen geschah durch strmenden Wasserdampf.
Es zeigte sich, dass die frisch getdteten Pflanzen so

gut wie keine Kohlensure mehr entwickelten. Spter
kann allerdings aus mancherlei Ursachen Kohlensure

aus den todten Pflanzen entstehen. Jedenfalls ist so

viel sicher, dass die Kohlensureproduction mit dem

Eiutritt des Todes sofort eingestellt wird, und dies be-

weist, dass jene postmortale Kohlensurebildung einem

von der physiologischen Verbrennung wohl zu unter-

scheidenden Process entspringt. Die Reinke'schen

Angaben sind damit wohl endgltig beseitigt.

F. M.

.1. E. Gore: lieber die Bahn des Sirius. (Monthly
Noticcs nt' the Royal Astronomicul Society, 1889, Vol. XI. IX,

p. 420.)

Die Glieder dieses interessanten Doppelsterns nhern
sich ihrem kleinsten Abstnde, und der Begleiter wird

schnell ein selbst fr die grssten Teleskope schwer
messbares Object. Herr Gore hat nuu alle Messungen,
welche er seit der Entdeckung desselben durch AI van
Clark im Jahre 18G2 bis zur letzten, auf dem Lick-

Observatorium am Ende des verflossenen Jahres ausge-

fhrten, benutzt zur Berechnung der Bahn dieses Stern-

paares und hat folgende Elemeute erhalten :

P = 58,47 Jahre il = 49 59'

T = 1896,47 Jl = 216 18'

e = 0,4055 a = 8,58"

i = 55 23' ,u = 6,156.

Nimmt man die Parallelaxe von Gylden fr Sirius

= 0,193", so erhlt man aus P und o die Summe der

Massen beider Sterne = 26,29i Sonnenmassen und ihren

mittleren Abstand = 44,45 Erdfernen.

C. C. Hutehins: Notiz ber Metallspectra. (Amt-
rican Journal of Seiecne, 18S9, Ser. 3, Vol. XXXVII,

p. 474.)

"Whrend die Wellenlngen im Sonuenspectrum mit

einer Genauigkeit von 1 auf 500000 gemessen sind, sind

die Angaben der Wellenlngen fr die Metallspectra
noch mit Ungenauigkeiteu von 1 auf 3000 oder 4000

behaftet. Herr Hutehins hat sich die Aufgabe pesteilt,

auch fr die Metallspectra grssere Zuversichtlichkeit

der Messungen herbeizufhren unter Benutzung ausge-
zeichneter Ro w 1 a n d' scher Gitter und hnlich exaeter

Apparate, wie sie bei der Messung der Sonnenlinien

angewendet worden sind. In der vorliegenden Notiz

giebt nun Verfasser die genauen Wellenlngen von

11 Linien des Kupferspectrums und von 5 Linien des

Ziukspectrums.
Von allgemeinerem Interesse ist das Ergebniss, dass

von den 11 Linien des ICupferspectrums 9 im Sonuen-

spectrum als dunkle Linien vorkommen und 4 von den

gemessenen 5 Zinklinien. Diese Resultate wurden in

jedem einzelnen Falle durch wiederholte Prfung be-

krftigt, wenn die Umstnde so gnstig waren, dass

zwischen den Componenten der Doppellinie E ein heller

Raum zu sehen war. Bisher wurde jedoch Kupfer nur

unter den zweifelhaften Bestandteilen der Sonne und
Zink gar nicht als solcher angefhrt. Verfasser glaubt
durch seine Messungen zu dem Schlsse berechtigt zu

sein, dass Zink wahrscheinlich, Kupfer aber
sicher auf der Sonne vorkommt.

Max Wolf: Ueber den Widerstand von Gasen

gegen disruptive Entladung bei hherem
Druck. (Annalen der Physik, 1889, N. F., 13.1. XXXVII,

S. 306.)

Soll ein elektrischer Funke zwischen zwei Elek-

troden berspringen, daun mssen diese eine bestimmte

Potentialdifferenz besitzen, welche von einer ganzen
Reihe von Bedingungen abhngig ist (Rdsch. III, 651).

Inwieweit dieselbe von dem Drucke beeinflusst wird,

wenn dieser grsser als der atmosphrische ist, hat der

Verfasser auf Anregung des Herrn Quincke fr ver-

schiedene Gase experimentell zu bestimmen gesucht.

Diese Untersuchung schliesst sich also an die dem Ver-

fasser erst nach Abschluss seiner Arbeit bekannt ge-

wordene Arbeit des Herrn Paschen (Rdsch. IV, 384)

an, welcher die elektrische Schlagweite in Luft, Kohlen-
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sure und Wasserstoff fr Druckkrfte unter einer

Atmosphre untersucht hat.

I irr benutzte Apparat bestand aus einem luftdichten,

hi-.issiveii Behlter, in dem sich zwei Kugelflchen von
5mm Radius gegenber standen; die eine war die Be-

grenzung eines fest angebrachten Messingknopfes, die

andere gehrte einem gleichen Messingknopfe au, der

elektrisch isolirt, dem ersteren beliebig genhert und von

ihm entfernt werden konnte. Durch einen seitlichen

Halm konnte beliebig Gas in den Raum hineingepumpt,
und erforderlichenfalls durch ein anderes Rohr wieder

entfernt werden; eine weitere Verbindung mit einem

Manometer gestattete den Gasdruck stets genau zu

messen. Die Ladung wurde dem Apparate von einer

Influenzmaschine durch eine Batterie Leydener Flaschen

zugefhrt und das Potential an einem Elektrometer ab-

gelesen. Der eine Messingknopf wurde stets mit posi-
tiver Elektricitt geladen, whrend der andere zur Erde

abgeleitet war; die Schlagweite wurde, durch zwei seit-

liche Fenster mit einem Mikrometer gemessen. Die

stils durch Chlorcalcium getrockneten Gase waren:

Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Luft und Kohlensure;
die Drucke variirten von einer bis etwa neun Atmo-

sphren. Die Resultate, welche diese Messungen er-

geben haben, sind nach des Verfassers Zusammenstellung
folgende :

1) Die elektrische Kraft, welche die disruptive Ent-

ladung in verschiedenen Gasen zwischen Kugelflchen
von 5 cm Radius und 0,1 cm Abstand herbeifhrt, nimmt
fr Druckkrfte zwischen einer und neun Atmosphren
proportional dem Gasdrucke zu.

'_') Die Zunahme der elektrischen Kraft fr eine

Zunahme des Druckes um eine Atmosphre ist fr ein-

fache Gase (Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und atmo-

sphrische Luit) umgekehrt proportional der mittleren

Wegelnge der Gasmolecle.

5) Bei Kohlensure ist das Product aus der Zu-

nahme der elektrischen Kraft fr eine Atmosphre
Druckzunahme in die mittlere Wegelnge erheblich

kleiner (nahezu die Hlfte) als bei einfachen Gasen.

4) Es bedarf einer oder einiger Entladungen ,
bis

die volle Widerstandsfhigkeit von einem Gase erreicht

ist; die Widerstandsfhigkeit ist anfangs um so geringer
im Vergleich mit den spteren Entladungen, unter je

hherem Druck das Gas steht.

J. Hopkinson: Recalescenz des Eisens. Elek-
trischer Widerstand des Eisens bei

hoher Temperatur. (Proceedings of the Royal

Society, 1889, Vol. XLV, Nr. 278, p. 455.)

Die interessante Erscheinung des Wiedererglheus
(Recalescenz) eines von heller Kothgluth sich abkh-
lenden Eisens (vgl. Rdsch. III, 115, 21G, 374, 461) hat

Herr Hopkinson an hartem Stahldraht sehr leicht

beobachten knnen, whrend sie bei Drhten aus wei-

chem Eisen oder Manganstahl nicht eintrat. Er stellte

sich nun die Aufgabe, die Temperatur, bei welcher

dieses Aufglhen eintritt, genau zu bestimmen und die

Wrmemenge zu messen, welche hierbei frei wird; denn

offenbar rhrt die Erscheinung davon her, dass in

Folge einer Vernderung Im Material Wrme frei wird,

welche das Aufglheu erzeugt.
Die Methode, welche bei dieser Messung angewendet

wurde, bestand darin, dass in dem harten Stahlcylinder
eine Furche ausgeschnitten wurde, in welche ein durch

Asbest wohl isolirter Kupferdraht gelegt wurde; der

Cylinder war in Asbestpapier gehllt, um seine Abkh-
lung ,

nachdem er im Ofen auf helle Kothgluth erhitzt

worden war, mglichst zu verlangsamen ;
der elektrische

Widerstand des Kupferdrahtes wurde von Zeit zu Zeit

abgelesen und gab die Temperaturen des Eisens an.

Die Beobachtung zeigte nun, dass die Temperatur des

Eisens anfangs schnell fiel
,

dann pltzlich verzgert
wurde, um zunchst anzusteigen und dann weiter zu

fallen. Die Temperatur, welche beim ersten Fallen er-

reicht wurde, war 680 C, und die, zu welcher das

Eisen wieder anstieg, 712 C. Die Temperatur, bei wel-

cher ein anderes Exemplar harten Stahls aufhrte

mageetisch zu sein, wurde in gleicherweise durch den

Widerstand einer Kupferspirale bestimmt und gleich

690 C. gefunden. Dies zeigt, dass innerhalb der Grenzen
der Beobachtungsfehlcr die Temperatur der Recalescenz

diejenige ist, bei welcher das Eisen aufhrt, magnetisch
zu sein.

Aus dem Verlauf der Abkhlungscurve hat Herr

Hopkinson die Wrme berechnet, welche whrend
der 810 Secunden dauernden Recalescenz abgegeben
worden ist; sie war 173 mal so gross, als die Wrme,
welche frei wird, wenn die Temperatur des Eisens um
1C. sinkt. Mit demselben Stck Eisen wurde auch die

ansteigende Temperaturcurve beobachtet. Eine Tempe-
raturabnahme wurde hier an dem Recalesceuzpunkte
nicht beobachtet, sondern nur eine sehr wesentliche

Abnahme der Geschwindigkeit, mit welcher die Tem-

peratur anstieg.

Herr Hopkinson bestimmte auch den elektrischen

Widerstand des Eisens bei den hier in frage kommen-
den hohen Temperaturen ,

benutzte aber hierzu einen

sehr weichen Eisendraht. Ist der Widerstand des Eisens

bei 20 gleich Eins, dann steigt der Temperaturooeffi-
cient von 0,0048 bei gewhnlicher Temperatur bis 0,018

bei einer Temperatur kurz vor 855 C.
;

dann ndert

er sich pltzlich auf etwa 0,0017 (nacli ungefhrer
Schtzung). Da diese Temperatur hher war als die,

bei welcher die frher untersuchten Eisensorteu auf-

gehrt hatten magnetisch zu seiu, so machte Verf. eine

neue Bestimmung fr den Eisendraht, dessen elektrischen

Widerstand bei hoher Temperatur er bestimmt hatte;

er fand das Schwinden der Magnetisirbarkeit bei 870,
also ziemlich gut bereinstimmend mit der Temperatur,
bei welcher die Discontinuitt der Widerstandscurve

sich zeigte.

Anton Grnwald : Spectralaualyse des Cadmiums.

(Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften,

1889, Bd. XCVI1, Al.th. IIa, S. 967.)

Nachdem Verfasser durch eine mathematische Unter-

suchung der Spectrallinien des Wasserstoffes, des Sauer-

stoffes und des Wasserdampfes zu dem Schlsse ge-

kommen war, dass Wasserstoff und Sauerstoff aus drei

einfachen Stoffen a", b" und c" in bestimmten Ver-

hltnissen und Verdichtungsgraden zusammengesetzt
seien (Rdsch. II, 333), hat er in gleicher Weise das

Spectrum des Magnesiums und des Kohlenstoffes mathe-

matisch untersucht und gefunden, dass auch diese beiden

chemischen Elemente" aus einfacheren Stoffen zu-

sammengesetzt sind, und zwar aus denselben a"
,

b"

und c"
,
deren Combination unsere seeundren" Ele-

mente H und O bilden (Rdsch. III, 320). In der vor-

liegenden Arbeit behandelt Herr Grnwald das Cad-

mium und das diesem verwandte Zink; auch diese

Ijeiden Krper konnte er in hnlicher Weise, wie die

bereits erwhnten vier Elemente, aualysiren und durch

die mathematische Spectralaualyse als aus a", b" und

c" zusammengesetzt erweisen.
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Im Verlaufe dieser Untersuchung haben sich dem
Verfasser zwei weitere allgemeine Resultate ergeben.
Erstens fand er, dass der Grad der Verdichtung, in

welcher die Substanz b" in den Krpern vorkommt, in

einer bestimmten Beziehung zu der Mendelej effachen
Reihe der Elemente stehe. So enthlt das Cadmium
das primre Element ..I," y6mal so stark eondensirt als

der Wasserstoff, welcher im Wasserdampf gebunden ist,

und im Zink ist h" '

,
mal so stark eondensirt; und be-

kanntlich gehri Cadmium der siebten Reihe und Zink
der fnften Reihe Mendelejeff's an. Die Vermuthung,
dass die Elemente der ten Reihe der Mendelejeff-
Gruppirung das primre Element b" in der

>i/(ii l)ten
Condensation enthalten, bat Verfasser iu der That an
einer grsseren Anzahl von Elementen besttigt ge-
funden und betrachtet diese Beziehung als allgemeines
Gesetz.

Das zweite allgemeine Ergebniss war, dass das pri-
mre Element c", welches er in Sauerstoff, Magnesium,
Kohlensto 1

',
Cadmium und Zink gefunden, nichts Anderes

ist als eine bestimmte Condensationsform des primareu
Elements a" des Wasserstoffes (H = ba

4 ). Da nun iu

allen bisher untersuchten seeundren Elementen 0, Mg,
C, Cd und Zn nur die primren Elemente a", b" und
c" gefunden sind, das primre Element c" sich aber

als eine Condensationsform von a" herausstellte, so

schliesst Verfasser, dass die genannten Elemente nur
aus Condensationsformen von zwei primren Elementen
_a" und b" bestehen, und spricht die Vermuthung aus,
die er durch weitere Untersuchungen prfen will, dass

berhaupt alle bekannten Elemente aus diesen beiden
Urbestandtheilen des Wasserstoffes in verschiedenen
Reihen von Condensationsformen aufgebaut sind.

In den Schlussfolgerungen aus seiner sehr ausfhr-
lichen Abhandlung sucht der Verfasser den Nachweis
zu fhren

, dass die Coincidenzen der Spectrallinien,
welche seinen Rechnungen zu Grunde liegen, keine zu-

flligen sind, sondern auf wirklicher Identitt beruhen.

Robert Beulend und Oskar Roosen: Synthese der
Harnsure. (Liebig's Annalen der Chemie, 1889,
Bd. CCLI, S. 235.)

Ueber die Synthesen der Harnsure durch Herrn
Horbaczewski ist bereits frher in diesen Blttern
berichtet worden (Rdsch. II, 279); als die beste Methode
hatte sich Schmelzen von Trichlormilchsureamid mit
Harnstoff erwiesen. Nun erhlt man zwar auf diesem
Wege 15 Proc. der theoretischen Ausbeute an Harn-
sure, immerhin ist jedoch dieses Verfahren sehr mh-
selig, da man in einer Operation nicht mehr als 0,1
bis 0,2 g Trichlormilchsureamid verschmelzen darf.
Herr Horbaczewski hatte daher nur so geringe
Mengen von Harnsure synthetisch gewonnen, dass er
von einer eingehenden Vergleichung seines Prparates
mit der natrlichen Harnsure Abstand nehmen musste,
und so interessant die von ihm bewirkte Synthese der
Harnsure auch war, erschien es doch wnschenswert!),
ein anderes Verfahren zu entdecken, welches die syn-
thetische Darstellung grsserer Mengen von Harnsure
gestattete. Ein solches Verfahren ist vor Kurzem von
den Herren Behrend und Roosen aufgefunden worden.

Die genannten Herren gehen vom A cetessigester
aus, jener Substanz, die schon bei so ausserordentlich
vielen Synthesen als Ausgangsmaterial gedient hat.
Durch Vereinigung von Acetessigester mit Harnstoff
entsteht der /J-Uramidoerotonsureester; stellt man aus
diesem Ester die freie Sure dar, so spaltet dieselbe
sofort ein Molecl Wasser ab und bildet das sogenannte

Methyluracil. Diese Vorgnge knnen durch folgende
Gleichung veranschaulicht werden:

NH C CH,
I!

CO+ IEC =CO CH + II
2 + C.,H5 .OH

H,X
Harnstoff

CO 0. C.,H, NH-CO
A<vt<'^i_e-ter Methyluracil Wasser Alkohol

Durch eine Reihe von Operationen Oxydation
mit rother rauchender Salpetersure, Kochen des Reac-

tionsproduetes mit Wasser und Reduction der so er-

haltenen Substanz gelaugt man vom Methyluracil
durch eine Anzahl von Zwisehenproducten zu einem

Krper ,
der mit dem Malonylharnstoff, der Barbitur-

sure, gleiche Zusammensetzung besitzt und daher von
den Herren Behrend und Roosen als Isobarbitur-

sure bezeichnet wird. Die Constitution dieser Verbin-

dung wird durch die Formel :

NH-CH
I I!

CO C.OH
I I

NH CO

ausgedrckt. Behandelt man diesen Krper mit Brom-
wasser, so nimmt er ein Atom Sauerstoff auf und geht
in eine der Dialursure isomere Substanz, die Isodia-
lursure ber. Betrachtet man die Formel dieser
Sure

, oder vielmehr die ihres sehr bestndigen Mono-
hydrates

NH CH.OH
I

CO c/
H

|V>h'NH CO
so sieht man, dass dieser Krper als das Monure'id
der Trioxyacrylsure aufgefasst werden kann, d. h.

als eine Verbindung, die aus 1 Mol. Harnstoff und
1 Mol. Trioxyacrylsure unter Wasseraustritt entstanden
ist. Nun stellt die Harnsure nach der zuerst von Herrn
Medicus aufgestellteu Ansicht, welche spter von Herrn
Fischer weiter begrndet worden ist, dasDiure'id der
Trioxyacrylsure dar, und man darf daher erwarten,
durch Anlagerung eines zweiten Harnstoffrestes an das
Moleel der Isodialursure zur Harnsure zu gelangen.
In der That hat das Experiment diese Voraussicht be-

sttigt, denn die Herren Behrend und Roosen er-
hielten durch kurzes Erwrmen gleicher Theile Isodia-
lursure und Harnstoff mit concentrirter Schwefelsure
auf dem Wasserbade reichliche Mengen von Harn-
sure; die Ausbeute betrug 20 bis 32 Proc. der theore-
tischen. Der Vorgang verluft nach der Gleichung:
NH CH.OH NH C HK

OH HH>\ \co
/CO + \nn-CO = CO C HN/ + 3 HoO

XII CO

9\
|

X0H HHN/
NH CO
Isodialursure Harnstoff Harnsure Wasser

Eine genaue Vergleichung der so erhaltenen Sure,
ihrer Salze und ihrer Umwandlungsproducte mit natr-
licher Harnsure und deren Derivaten zeigte die vllige
Identitt beider Suren.

Da die einzelnen Reactionen bei verhltnissmssig
niederer Temperatur verlaufen, und die Constitution
aller Zwischenproduete durch besondere Versuche fest-

gestellt worden ist, so liefert diese Synthese einen wei-
teren Beweis fr die Richtigkeit der aus den analytischen

Untersuchungen gefolgerten Ansichten ber die Con-
stitution der Harnsure", welche nunmehr wohl als

feststehend betrachtet werden darf. A.
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George N. Stewart: Die elektrolytische Zer-

legung der Protei nsub stanzen. (Proceedings

of the Royal Society of Edinburgh, 1888, Vol. XV,
Nr. 127, p. 399.)

Um einen Anhalt zu haben fr die Beurtheiluug
des Werthes der Elektrolyse bei der Behandlung von
Geschwlsten und anderen Gebilden ,

deren Auflsung
beabsichtigt wird, hat Herr Stewart Versuche ber

die Leituugsfhigkeit von Eiweisslsuugen angestellt,

deren Resultate er in einer vorlufigen Mittheilung wie

folgt angiebt :

1) Der Widerstand nimmt ab mit steigender Tem-

peratur sowohl vor, wie nach der Gerinnung; die pro-
centische Abnahme ist bei hheren Temperaturen ge-

ringer. 2) Die Geschwindigkeit der Widerstandsabnahme
wird von der Temperatur nicht beeinflusst. Innerhalb

der Grenzen der Versuchsfehler ist fr eine bestimmte

Temperatur der Widerstand einer jeden Eiweisssorte

der gleiche vor wie nach der Gerinnung. 3) Wenn
Eiereiweiss ber destillirtem Wasser dialysirt und dann

bei niedriger Temperatur zu seinem ursprnglichen
Umfange concentrirt ist, dann ist der Widerstand um
so grsser, je lnger die Dialyse gedauert hat. (Be-

kanntlich ist es ungemein schwierig, wenn nicht unmg-
lich, alle Salze durch Dialyse zu entfernen.) Eine 38-

stndige Dialyse steigerte den Widerstand um das

siebenfache. Der speeifische Widerstand des nichtdialy-
sirten Albumin war ungefhr etwa dreimal so gross, als

der einer 2,5procentigen Kochsalzlsung.
Aus diesen Resultaten schliefst Herr Stewart, dass

der Widerstand deB reinen Albumin sehr hoch ist , und
dass die Leituugsfhigkeit des gewhnlichen Eiereiweisses

wahrscheinlich ausschliesslich von den nicht eiweiss-

artigen, diffusiblen Stoffen in demselben herrhrt.

Ph. Bertkau: Beschreibung eines Zwitters von

Gastropacha Quercus, nebst allgemeinen
Bemerkungen und einem Verzeichniss der
beschriebenen Arthropodenzwitter. (Archiv

fr Naturgeschichte, 1889, Jahrg. 55, S. 75.)

In dem grossen Reiche der Gliederthiere giebt es

nur wenige Abtheilungen, bei denen normaler Weise

Hermaphroditismus auftritt. Unter den Crustaceen sind

es die Cirripedien (Rankenfsser), deren Geschlechts-

organe zwittrig ausgebildet sind und auch unter den
Asseln finden sich einige Formen

,
welche Hermaphro-

diten sind. Im Allgemeinen jedoch sind die Asseln wie

die allermeisten Krebse getrennt geschlechtlich. Von
den durch Lungen athmenden Gliederthieren (Tracheaten)
waren es nur die Tardigraden ,

welche man bisher als

Zwitter zu betrachten hatte
,
aber auch fr sie wurde

es neuerdings wahrscheinlich gemacht, dass sie ge-
trennten Geschlechtes sind (Rdsch. IV, 147). Obwohl
also die Getrenntgeschlechtigkeit bei den Gliederthieren

die Regel ist, so kommen doch ausnahmsweise in diesen

und jenen Gruppen Zwitter vor. Sie sind zumal bei

den Insecten und unter diesen wieder vorzugsweise bei

den Schmetterlingen beobachtet worden. Das liegt wohl
nur daran

,
dass die Insecten und unter ihnen wieder

die Schmetterlinge sich ganz besonderer Aufmerksamkeit
von Seiten der Laien sowohl, wie auch der Gelehrten
zu erfreuen hatten. So ist es begreiflich ,

dass hier

Abnormitten eher und hufiger zur Kenutniss kamen,
als auf anderen minder oft betretenen Gebieten. Der
Verfasser giebt eine Zusammenstellung der bisher be-

kannt gewordenen Arthropodenzwitter, welche die Fort-

setzung einer hnlichen, frher (1861) von Hagen in

der Stettiner Entomologischen Zeitschrift aufgestellten
Liste bilden soll. Daraus geht hervor, dass bis jetzt

von Zwittern 8 Krebse, 2 Geradflgler, 8 Zweiflgler,
255 Schmetterlinge, 51 Hautflgler und 9 Kfer, also im
Ganzen 325 zwitterige Insecten bekannt geworden sind.

Die sogenannte Zwitterigkeit der Insecten giebt
sich in merkwrdiger Weise zu erkennen , nmlich
dadurch

,
dass das Thier in seinem usseren Habitus

mnnliche und weibliche Merkmale vereinigt. Die auf-

fallendsten Beispiele sind diejenigen, wie sie von manchen

Schmetterlingen (Ocneria dispar z.B.) bekannt geworden
sind

,
bei denen in der Mittellinie des Krpers eine

Trennungsebene durchschneidet, so dass der Schmetter-

ling auf der einen Seite die Flgel des kleineren Mnn-
chens

,
dessen langgekmmten Fhler und schlanken

Hinterleib
,

auf der anderen hingegen die grossen
weiblichen Flgel, den gekerbten Fhler und dicken
Hinterleib zeigt. Besonders auffllig erseheinen Zwitter
von solchen Schmetterlingen, deren Mnnchen glnzend
gefrbt sind, whrend die Wr

eibchen einfachere Farben

zeigen ,
z. B. die Blulinge. Whrend bei ihnen die

Flgel der einen Seite glnzend blau erscheinen, sind

diejenigen der anderen Seite einfach grau gefrbt. Ein
hchst berraschender Anblick!

Natrlich muss es von grossem Interesse sein
,
zu

erfahren, ob die halbseitige, ussere Zwitterigkeit von
einer entsprechenden Ausbildung der inneren Genital-

orgaue herrhrt, d. h. ob dieselben wohl auf der einen
Seite mnnlich, auf der anderen weiblich ausgebildet
sind. Nur wenige der bekannt gewordenen Insecten-

zwitter gelangten zur anatomischen Untersuchung und
die Resultate der Untersuchung, wo sie wirklich aus-

gefhrt wurde, waren keine recht befriedigenden. Um
so mehr erscheint es erwnscht, ber diese interessante

Erscheinung genaueres zu erfahren. Herr Bertkau
hatte das Glck

,
einen dieser immerhin seltenen oder

doch schwer zu erhaltenden, weil von Sammlern sehr

geschtzten halbirten Zwitter" zur Untersuchung bringen
zu knnen. Sein Zwitter, den er selbst gezogen hatte,

gehrte zu Gastropacha Quercus. Freilich war
derselbe nicht streng halbirt, indem auch die mnnlich

ausgebildete Seite einige Andeutungen von den Cha-

rakteren des Weibchens zeigte. Bei der Section zeigten
sich die Geschlechtsdrsen verkmmert

,
wurden aber

vom Verfasser als weibliche gedeutet, da die Leituugs-

wege zweifellos weiblicher Natur waren.

Das gewonnene Resultat war also nicht, wie man
vielleicht erwarten knnte, dass die innere Ausbildung
der Organe auch die ussere Krpergestaltung bedinge.
Der Verfasser sucht nun fr eine Erklrung seiner

Resultate und findet sie darin, dass nach der bekannten
Annahme Darwins bei dem einen Geschlecht die Merk-
male des anderen latent vorhanden seien. Das zur

Ausbildung gelangende Geschlecht unterdrckt die

Merkmale des anderen
; vermag aber, wie im vorliegen-

den Falle, das eigentliche Geschlecht des Individuums

nicht recht zur Ausbildung zu gelangen, so treten die

sonst latent bleibenden Merkmale des anderen Geschlechts

hervor. Der Verfasser erinnert dabei an das Auftreten

entgegengesetzter Geschlechtscharaktere, wie sie auch

bei Wirbelthieren vorkommen und dort mit der senilen

Degeneration der Geschlechtsdrsen im Zusammenhange
stehen (Rdsch. II, 433). E. Kor sehe lt.

L. Adametz : Bacteriologische Untersuchungen
ber den Reifungsprocess der Kse. (Land-

wirthschaftliche Jahrbcher, 1889, Bd. XVIII, S. 227.)
' Trotzdem durch chemische Analysen die Vernde-

rungen bekannt sind, welche der reife Kse im Ver-

gleich zum frischen Kse zeigt, und obwohl speciell
durch die eingehenden Untersuchungen von Du c laus
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am Cantal-Kse die bedeutende Rolle nachgewiesen
war, welche Bacterien als organisirte Ferme bei diesem

ProoesBe spielen, is-t der Process des Reifens der Kse
noch ein sehr dunkler und bleiben noch viele Punkte

biologisch ehemischen Interesses aufzuklren. Herr
Adametz stellte sich zunchst die Aufgabe, durch
die sicheren Plattenkulturen (gegenber den Kulturen
in Nhrlsungen, welche iHiclaux bei seinen Arbeiten

benutzt hat) eine genauere Specifieiriing der verschie-

denen
,
beim Heilen der Kse thtigen Spaltpilze zu er-

zielen and die biologischen Verhltnisse der gefundenen
niederen Organismen aufzuklren.

Da die Mglichkeit vorlag, dass die Zahl der niede-

ren Organismen nicht nur bei denselben Ksen eine

sehr mannigfaltige, sondern bei verschiedenen Ksesorteu
eine sehr verschiedene sein kann, beschrnkte Verfasser

seine Untersuchung auf zwei Sorten, den harten Emmen-
thaler und den weichen Hauskse. Die Arbeit wurde
in einer gut eingerichteten Molkereiwirthschaft ange-
stellt und hat zunchst die Frage nach den wesent-
lichen Bacterien, nach ihrer Zahl, ihrem Nhrsubtrat
und den durch sie hervorgebrachten Vernderungen des

letzteren zu beantworten gesucht. In eingehender Weise
sind in der Abhandlung die aufgefundenen Mikroorga-
nismen beschrieben

, gezhlt und die Vernderungen
geschildert, die sie im normalen Kse und in dem durch
verschiedene Desinfeetiousmittel sterilisirten hervor-

bringen. Der am Schlsse der Arbeit gegebenen Zu-

sammenstellung der wichtigsten Resultate entnehmen
wir das Xachstehende :

Sowohl der Emmenthaler als auch der Hauskse
beherbergt eine ungeheure Menge von Spaltpilzen. Von
diesen wurden im Ganzen 19 verschiedene wohl charakte-
risirte Spaltpilzspecies und drei Hefespecies rein kultivirt.

Unter den ersteren waren 17 neue Arten
;
fnf der beob-

achteten Arten gehren der Gattung Mikrococcus an,
sechs der Gattung Sarcina und acht der Gattung Ba-
cillus. Die drei Hel'earteu mssen der Gruppe Torula

zugezhlt werden.

In betreff ihrer physiologischen Eigenschaften lassen
sich die Bacterien in drei Gruppen eintheilen: a) in

solche, welche das Paracasein entweder lsen oder auf-

quellen knnen; es entstehen dabei lsliche Eiweiss-

krper und Peptone nebst riechenden (Buttersure) und
schmeckenden (bittere Extractivstoffe) Verbindungen;
b) in solche, welche weder in sterilisirter Milch noch
in Paracasein gut gedeihen, hingegen sich gut ent-

wickeln in den Substanzen, welche aus Paracasein durch
die Gruppe a) hervorgegangen; c) in solche, welche auf
keinen wesentlichen Nhrstoff energisch einwirken und
auf den Ksereifungsprocess ohne Einfluss sind.

In bacteriologischer Hinsicht unterscheidet sich der
Hauskse vom Emmenthaler durch den bedeutend hheren
Bacteriengehalt (5600000 im Gramm gegen 850000 beim
Emmenthaler) , durch die zahlreicheren Bacterienspecies
(11 gegen 7), durch das grssere Verhltniss der Pepton-
Gelatine verflssigenden zu den nicht verflssigenden
Kolonien

,
und durch die stete Gegenwart mehrerer

Sarcina-Arten.

Beim reifen Hauskse beherbergt die ussere, soge-
nannte Speckschicht" nicht nur bedeutend mehr Spalt-
pilze, als der mittlere Theil, sondern auch mehrPepton-
Gelatine verflssigende Individuen. Die Ausbildung der

Speckschicht ist vom Luftzutritt abhngig, sie unter-
I .leibt, wenn man den Luftzutritt, hindert.

W erden der Ksemasse ganz kleine Mengen solcher
Desinfectionsmittel einverleibt, welche die Eiweisskerper
gar nicht verndern, aber energisch jede Spaltpilzent-

wickelung hintanhalten (Kreojin, Thymol), so sind sie im

j

Stande, den Reifuugsprocess vollstndig zu unterdrcken.
Der Reifungsprocess tritt ferner auch dann nicht ein,

j

wenn ganz normal bereitete Kse in einer Luft aufbe-
wahrt werden, welche Schwefelkohlenstoffdampf enthlt.

A.Lang: Lehrbuch der vergleichen den Anatomie.
Zum Gebrauche bei anatomischen und zoo-

logischen Vorlesungen. (Jena, bei G. Fischer, 1889.)

Das vorliegende Lehrbuch bezeichnet, sich als neunte

Auflage von Oscar Schmidt's Handbuch der ver-

gleichenden Anatomie. Wie aber zu erwarten war, konnte
darin von diesem Buch nur wenig brig bleiben und man
kann das Lang'sche Buch getrost als ein neues an-

sprechen. Das ist gewiss kein XTachtheil desselben, denn
ein Lehrbuch der vergleichenden Anatomie, welches nach
neuen

,
von der gewaltig fortschreitenden zoologischen

Wissenschaft geschaffenen Gesichtspunkten das gesammte
Gebiet zusammenfasst

,
war schon lange zu einem Be-

drfniss geworden. Auf die Zoologie hat besonders die

entwickelungsgeschichtliche Richtung Einfluss gewonnen
und dementsprechend mssen wir auch von einem Lehr-
buch der vergleichenden Anatomie die Bercksichtigung
der Entwickelungsgeschichte verlangen. Diese Forde-

rung finden wir denn auch in dem Lang'schen Buche
erfllt. Nicht nur, dass bei den einzelnen Gruppen die

Entwickelung selbst in ihren Hauptzgen behandelt wird,
es ist auch vielfach der entwickelungsgeschichtliche
Standpunkt als der bei der Behandlung des Stoffes

leitende zu erkennen.

Das bisher erschienene erste Heft
,
dem bald ein

zweites folgen soll, enthlt eine Uebersicht der wich-

tigsten Organisationsverhltnisse bei den Protozoen. Von
den Metazoen wird zunchst die Histologie kurz ab-

gehandelt und es folgt dann als erstes Kapitel aus dem
Bereich der speciellen Betrachtung diejenige der Clente-
raten. Ihnen schliesst sich die Eifurchung und Keim-
bltterbildung, sowie eine Besprechung des biogeneti-
schen Grundgesetzes an. Den ferneren Inhalt des ersten
Heftes bilden zwei weitere Kapitel ,

von denen das eine
den Plathelminthes", das andere den Vermes" ge-
widmet ist. Obgleich also der Verfasser die Plattwrmer
von den brigen Wrmern abtrennt und diese gewiss
sehr einheitliche Gruppe, die sich aus den Turbellarien,
Trematoden und Cestoden zusammensetzt, gesondert be-

handelt, so bleibt in der Abtheilung der Vermes" doch
noch verschiedenartiges genug vereinigt. Wir finden in

ihr die Nemertinen
, Nematoden . Anneliden, Gephyreen,

Bryozoen , Brachiopoden, Rotatorieu und anhangsweise
die Chaetoguathen. Man sieht daraus, dass unsere
Kenntnisse in Bezug auf den Typus der Vermes" noch
nicht hinreichen, grssere einheitliche Abtheilungen
aufzustellen. Da gerade von der Anordnung des
Stoffes gesprochen wird, so sei noch erwhnt, dass der
Verfasser bei den Clenteraten eine Abtheilung der
(iastraden bildet, die er den Poriferen (Schwmmen)
und Cnidarieu (Xesselthieren) gegenberstellt. Ueber
die Berechtigung dieser Gruppe im Allgemeinen und
ihre Zugehrigkeit zu den Clenteraten im Besonderen
knnen die Meinungen sehr getheilt sein. Der Verfasser

vereinigt in der Gruppe der Gastraeaden die Hckel'-
schen Physemarien, die parasitisch in Cephalopoden,
Echinodermen und Turbellarien lebenden Orthoneeti-
den und Dicyemiden , sowie anhangsweise den von
F. E. Schulze entdeckten Trichoplax adhaerens, eine
sehr einfache, nur eine mehrschichtige Zellenplatte vor-
stellende Form

, ber deren Fortpflanzungs - und Ent-

wickelungsverhltnisse nheres nicht bekannt ist.

Zum Schlsse sei nochmals hervorgehoben, wie er-

wnscht und dankenswertli die Durcharbeitung und
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Sichtung des durch die unzhligen Specialuntersuchun-

gen gegebenen Stoffes war, welche uns der Verfasser

bietet. Vielleicht wre nur im Interesse der Lernenden

bei einer zu erwartenden neuen Autlage eine etwas

grssere Uebersiehtlichkeit des Gebotenen zu wnschen.

Rhmend zu erwhnen sind auch die vorzglichen Ab-

bildungen, welche den Text begleiten und deren Klar-

heit das Ganze um so instructiver gestaltet.

Schon jetzt haben wir das Vergngen, das Erscheinen

des zweiten Heftes von dem oben besprochenen Laug'-
schen Lehrbuch anzeigen zu knnen. Das zweite Heft

behandelt den in sich abgeschlossenen Stamm der

Gliederthiere und giebt in klarer und systematischer

Darstelluugsweise ein bersichtliches Bild von den Or-

ganisatiousverhltnissen in dieser umfangreichen Ab-

theilung des Thierreiches. Der Stoff ist in der Weise

geordnet, dass der ganze Arthropodenstamm (nach natur-

gemsser Eintheilung) in die durch Kiemen und die

durch Tracheen athmenden beiden grossen Gruppen der

C'rustaceen und Tracheateu getrennt wird. Von diesen

lassen sich, weil sehr einheitlicher Natur, die Crustaceen

ohne Weiteres nach ihren einzelnen Organsystemen ab-

handeln, whrend bei den Tracheaten eine Trennung in

die Unterabtheilungen der Protracheaten ,
Antennaten

und Cheliceroten nthig wird. Die erste dieser drei

Gruppen ist allein durch den bekannten Peripatus re-

prsentirt , welcher ausser zu den Arthropoden auch

Beziehungen zu den Wrmern zeigt. Zu den Antennaten
sind in sehr richtiger Weise Tausendfsser und Insecten

vereinigt, whrend die Cheliceroten die verschiedenen

Abtheilungen der Spinnenthiere in sich fassen. Auch
von den "drei Gruppen der Tracheaten werden dann

die einzelnen Urgausysteme nach einander in ver-

gleichender Weise behandelt.

Rhmend muss auch von diesem zweiten Hefte des

Lang 'sehen Buches das Bestreben des Verf. hervor-

gehoben werden, die neuesten Ergebnisse der Forschung
in einer einheitlichen Darstellung zu vereinigen. Unter-

sttzt wird der Verf. dabei wieder durch ganz vor-

zgliche Abbildungen, welche das zweite Heft in noch
reicherer Auswahl aufweist als dies schon bei dem
ersten der Fall war. E. Korscheit.

Julius Kollert: Katechismus der Physik. 4. voll-

stndig neu bearbeitete Auflage. Mit 231 in den
Text gedruckten Abbildungen. (Leipzig, J. J. Weber,

1888, kl. 8, -H9 S.)

Das vorliegende Buch will Lesern, denen die Zeit

zu einem umfassenden Studium der Physik nicht zu

Gebote steht, oder welche frher Gelerntes wieder ins

Gedchtniss zurckzurufen wnschen
,

die hauptsch-
lichsten physikalischen Thatsachen und Lehren in leicht

verstndlicher Sprache und in mglichster Krze vor-

tragen''. Referent hat beim Durchblttern des Kate-

chismus den Eindruck empfangen, dass es fr die zweite

Klasse von Lesern ein sehr empfehlenswerthes Nach-

schlugebuch sei , dass aber die erstgenannte Klasse aus

dieser gedrngten Darstellung der Physik schwerlich
ein Verstndniss physikalischer Erscheinungen und Ge-

setze gewinnen kann. Der neue Bearbeiter (die drei

ersten Auflagen sind von Herrn Gretschel verfasst),

hat fr dies Repetitions- und Nachschlagebuch die Fort-

schritte der Wissenschaft bis in die neueste Zeit be-

nutzt und passend zusammengestellt.

Vermischtes.
Fr den jngst von Brooks entdeckten (Rdsch.

IV, -IUI. 42^1 Kometen 1889 </ hat Herr H. Oppen-
heim die nachstehenden Elemente berechnet:

T = 1889 August 3,40 m. G. Z.

TT = 339 37'

il z= 28 13

t = '

5 56

q = 0,36 27

Der Komet scheint eine kurze Periode zu haben.

schon vielfach zu Temperaturmessungen bei wissenschaft-

lichen Untersuchungen (Bolometer, Pyrometer u. s. w.)
verwendet worden. Herr W n s chen d o rff will nuu
dasselbe Princip praktisch verwerthen

,
indem er

mittelst der unterseeischen Kabelleitungen
die mittlere Temperatur der W a s s e r m a s s e n
bestimmen will, welche das Kabel in seiner ganzen
Ausdehnung umgeben. Die Widerstnde der Kabel
werden vor ihrer Leguug genau bestimmt; die Aende-

rungen des Widerstandes, welche spter auftreten, sind

schwerlich durch andere Einflsse als durch Tem-
peraturnderungen veranlasst, die besonders bei Kabeln
mit Kupferdrhten genau gemessen werden knnen.
Freilich muss hierbei im Auge behalten werden, dass das

Kabel nicht die Temperatur am Meeresgrunde augeben
wird, da es au den Ksten nur in geringer, im offenen

Meere hingegen in bedeutender Tiefe liegt , und nicht

bloss die Temperaturen, sondern mehr noch die Schwan-

kungen derselben in den einzelnen Abschnitten des

Kabels sehr verschiedene sein mssen; ja es darf sogar

angenommen werden
,

dass die vom Kabelwiderstande

angezeigten Temperaturnderungen vorzugsweise die

Kstenstrecken und seichteren Stellen des Meeres, die

bei der Kabellegung genau untersucht worden, betreffen.

Herr Hoppe lenkt wohl mit Recht in einem Refe-

rate ber Herrn Wn sehen dorff's Arbeit (Meteorolo

gische Zeitschrift 1889, VI, 188) die Aufmerksamkeit der

Meteorologen auf diesen Gegenstand und fhrt als hchst
interessantes Resultat die Widerstandsmessungeu an r

welche seit 1874 an dem durch das Schwarze Meer ge-

legten Kabel zwischen Koustantinopel und Odessa aus-

gefhrt sind. Der Elektriker der trkischen Telegraphen-
verwaltung hat aus den Widerstandsnderungen die

mittleren Monatstemperaturen dieses 351 Seemeilen

langen Kabels berechnet ,
das im ersten Sechstel seiner

Lnge sich rasch bis 800 Faden senkt, dann allmlig
ansteigt und im letzten Drittel vor Odessa nur 50 und

weniger Faden tief ist. Die mittleren Monatstempera-
turen des Kabels bezw. des dasselbe umgebenden Wassers
waren nun: Januar 8,4, Februar 7,1, Mrz 6.1, April 6,4,
Mai 7", Juni 7,7, Juli 8,3, August 9, September 9,5,
October 9,9, November 10", December 9,4". Wir finden

also ein Minimum im Mrz und April und ein Maximum
im October und November, eine Thatsache, die wohl

meteorologisch und klimatologisch verwerthbar ist. Herr

Hoppe meint, dass solche Kabeltemperaturmessungen im
Atlantic durch ihre Daten ber die Wassertemperaturen
an den Ksten auch fr die Wetterprognose verwerthbar
sein werden, und bei Anwendung auf die zahlreichen,

Hingen, unterirdischen Linien Aufschlsse ber die

Schwankungen der Erdtemperatur geben knnen.

Die Widerstandsnderungen, welche die Metalle bei

Aenderungen ihrer Temperatur zeigen, sind bekanntlich

Die Beobachtung des Herrn Barrett, dass Stahl
mit hohem Mangangehalt (12 Proc.) nur schwer

magnetisirbar sei (Rdsch. II, 377, III, 657), legte

den Gedanken nahe, dieses Material bei Schiffbauten

in hherem Grade zu verwenden ,
weil es weniger st-

rende Wirkungen auf die Compasse auszuben ver-

sprach. Das Kaiserliche Observatorium zu Wilhelms-

hafen Hess daher eine sehr eingehende, quantitative

Untersuchung des von Eadon and Sons in Sheffield

fabricirten 121
/ Proc. Mangan haltenden Stahls ausfhren,

welche im Maihefte der Aunalen der Hydrographie aus-

fhrlich mitgetheilt ist. Das Resultat dieser Messungen
und der Vergleichungen der magnetischen Eigenschaften
des Manganstahls mit denen von Silberstahl und von

Eisen waren folgende : Wenn 1 g Manganstahl durch

eine magnetisirende Kraft den Magnetismus Eins an-

nimmt, dann nimmt 1 g Silberstahl in dicken Drhten
den Magnetismus 3489 und in dnnen 3141 an: 1 g Eisen

dagegen den Magnetismus bezw. 4395 und 3570. Wh-
rend aber die Magnetisirbarkeit des Manganstahls so

weit hinter der des Silberstahls und Eisens zurck-

bleibt, ist seine Retentionsfhigkeit grsser als die der

beiden anderen Metalle; von dem angenommenen Mag-
netismus hlt nmlich der Manganstahl die Hlfte als

permanenten Magnetismus zurck ,
der Silberstahl hin-

gegen, selbst in dnnen Schichten, nur etwa V4 und das

Eisen etwa y9 .

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.
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Die Frage nacli der Lagerung der Atome im

Rume, welche zuerst von Le Bei und van t' II off

in eingehender Weise discutirt worden ist, steht seit

einiger Zeit im Vordergrunde des chemischen Inter-

esses. Die Hypothese ,
dass gewisse Isomeren sich

nur durch eine verschiedene rumliche Anordnung
der Elemente dieser Verbindungen bei gleicher Bin-

dungsweise derselben erklren lassen, ist heute von der

weitaus berwiegenden Mehrzahl der Chemiker ange-

nommen, und nur vereinzelt wird gegen derartige An-

schauungen grundstzlicher Widerspruch erhoben und

der Versuch gemacht, die beobachteten Erscheinungen
ohne Herbeiziehung rumlicher Vorstellungen zu

deuten.

Whrend ber das Princip der Stereo-
chemie" bis zu einem gewissen Grade Einigkeit
unter den Chemikern herrscht, sind dagegen die An-
sichten darber getheilt, ob die genauere Formu-
lirung, welche jenes Princip durch van t'IIoff,

Wislicenus, v. Baeyer u. A. gefunden hat, in allen

Tunkten richtig und den thatschlichen Verhltnissen

entsprechend ist. Bei aller Anerkennung der grossen

Vorzge und der Fruchtbarkeit der Gedanken, durch

welche neuerdings zumal Wislicenus die van
t'IIoff sehen Arbeiten erweitert hat (vgl. Rdsch. II,

Spectrallinien. S. 48S. J. II. Gladstone und
Walter Hibbert: Das Atomgewicht tfe'S Zinks.

S. iss. A. W. St.elzner: Die Lateralsecretions-

theorie und ihre Bedeutung fr das Pfibramer Gang-
gebiet. S. 489. A. Kick: Versuche ber is trische

Muskelzuckungen. S. 489. . E. Peoktistow: Zur

Physiologie der Klapper des Crotalus durissus. S. 4:m.

P. Oltmauns: Beitrge zur vergleichenden Entwicke-

lungsgeschichte der Pucaceen. S. 490. Karl Buchka:
Die Chemie des Pyridins und seiner Derivate. S. 491.

Hermann Zippel: Auslndische Kulturpflanzen
in farbigem Wandtafeln mit erluterndem Text. S. 491.

Vermischtes. S. 492.

Entwurf' fr ein Statut der Gesellschaft Deutscher
Naturforscher und Aerzte. S. I VI.

283, 393), kann man nicht leugnen ,
dass einzelne

Beobachtungen nicht ohne einen gewissen Zwang in

Einklang mit der Theorie zu bringen sind; ferner,

dass verschiedene Thatsachen existiren
, welche der

Erklrungsweisc von Wi slicenus, wenigstens zur

Zeit noch, widerstreiten.

Doch abgesehen von solchen vereinzelten Fllen

giebt es Beobachtungen, welche die Frage aufwerfen

lassen, ob nicht die jetzige Formulirung der van
t'Hoff sehen Theorie, in welcher sie nur fr Verbin-

dungen mit asymmetrischen oder mit mehrfach unter-

einander gebundenen Kohlenstoffatomen Gltigkeit

besitzt, zu eng gefasst und daher einer Erweiterung

bedrftig ist. In erster Linie sind es unsere Unter-

suchungen ber die Oxime des enzils (vgl. Rdsch.

III, 249 und IV, 328), welche zur Beantwortung
dieser Frage drngen. Da in jngster Zeit mehrere

Arbeiten erschienen sind, welche fr diese Frage von

erheblichster Bedeutung sind, andererseits auch wir

einige neue, noch nicht verffentlichte Beobachtungen

gemacht haben, welche gleichfalls fr die Entscheidung
der Streitfrage wichtig sind, so mge es gestattet sein,

an dieser Stelle einen kurzen Ueberblick ber den der-

zeitigen Stand der stereochemischen Theorie zu geben.

Wie in diesen Blttern berichtet ist, waren wir

auf Grund eingehender Untersuchungen der bereits

frher bekannten beiden isomeren Dioxime des Ben-

zils, C
c H.^.C(NOH).C(NOIl.).C i;

II
1 ,

zu der Ueber-

zeuguug gelangt, dass diese Verbindungen bei un-

zweideutiger chemischer Verschiedenheit gleiches

Moleculargewicht und gleiche chemische Constitution
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besitzen , dass ihre Verschiedenheit daher lediglich

auf stereochemischer Isomerie beruhen knne. Die

van t' II off sehe Theorie lsst indessen das Be-

stehen einer solchen Isomerie in dem vorliegenden

Falle nicht zu, denn da die beiden mittleren Kohlen-

stoffatome nur durch einfache Bindung zusammen-

gehalten sind, nach jener Theorie also frei um die

Axe ihrer verbindenden Valenz drehbar sein rnssten,

wrde ausschliesslich die begnstigte Configuration

des Molecls existenzfhig sein, d. h. das Benzil-

dioxim drfte nur in einer Form bestehen. Auf

Grund dieses Befundes sahen wir uns veranlasst, die

mehrfach erwhnte Theorie durch die Annahme zu

erweitern, dass unter gewissen Umstnden auch bei

einfacher Bindung zweier Kohlenstoffatome und Aus-

schluss von asymmetrischen Kohlenstoffatomen durch

die verschiedene gegenseitige Lage der mit diesen

Kohlenstoffatomen verbundenen Elemente oderGruppen
mehrere stereochemisch verschiedene Configurationen
eines Molecls zu Stande kommen knnten

, welche

nicht ohne ussere Eingriffe in die begnstigte Form

bergehen. Durch die Auffindung des von unserer

Theorie verlangten dritten Dioxims des Benzils,

sowie eines zweiten Monoxims desselben Krpers er-

hielten unsere Anschauungen eine erwnschte Bestti-

gung, und die von uns aufgestellten Formeln, z. B.

der drei Benzildioxime:

n...n Cu II-, C6 II;,n..n n..|..n

\l/
C

/l\
n...n C6 H,

C

C

/l\
n...n C6H,

C

/l\
n..n CC H,

(n...n bedeutet die Gruppe N.OH), trugen allen beob-

achteten Thatsachen gengend Rechnung.
Diese Untersuchungen waren begonnen und zum

Theil ausgefhrt zu einer Zeit, als man in smmt-
lichen Oximidoverbindungen ,

Aldoximen wie Ket-

oximen, die Gruppe ^N OH, deren Strnctur vor

Jahren von V. Meyer und Janny bewiesen war,

annahm. Erschien es also damals auch hchst un-

wahrscheinlich, dass an Stelle der erwhnten Gruppe
der Hydroxylaminrest auch in anderen Formen

,
wie

NU
^> in das Molecl einesz. B. als

~ N^ und

Aldehyds oder Ketons eintreten knne, so suchten wir

doch
, um jedem Einwnde gegen unsere Schluss-

folgerungen zu begegnen, durch besondere Versuche

den Nachweis zu fhren, dass auch smmtliche Oxinie

des Benzils die normale Oximidogruppe und keine

strueturverschiedene isomere Form derselben ent-

hielten. Einen Beweis fr diese Annahme erblickten

wir darin, dass alle diese Verbindungen bei der

hydrolytischen Spaltung Benzil und Hydroxylamin

liefern, aus welchen Componenten sie auch in der

Klte gebildet werden, sowie in der Thatsache, dass

die drei Dioxime des Benzils bei gewhnlicher Tem-

peratur oxydirt in ein und dasselbe Oxydationsproduct

bergefhrt werden.

Nun aber haben in jngster Zeit Beckmann
undehrend in einer Reihe ausgezeichneter Arbeiten

den strengen Beweis dafr erbracht, dass es auch

Oximidoverbindungen giebt, welche in der That eine

Isonitrosogruppe von verschiedener Structur besitzen.

Beckmann untersuchte nmlich (vgl. Rdsch. IV, 330)
die Benzylther des gewhnlichen Benzaliloxims und

der von ihm dargestellten isomeren Verbindung und
fand dabei, dass bei der Spaltung durch Erhitzen mit

Salzsure die erstere Substanz Bittermandell und
das bekannte Benzylhydroxylamin von der Formel

H2N.O.C7H7 lieferte, die letztere jedoch neben dem

Benzaldehyd ein neues Benzylhydroxylamin, fr
welches er die Constitution C7II7.HN.OH sicher

beweisen konnte. Daraus folgte, dass die Isonitroso-

gruppe in den beiden Benzakloximen eine verschie-

dene Structur besitzt, und die Isomerie dieser beiden

Verbindungen ihren Ausdruck findet in den Formeln:

/NH
C6 H5 . CH=N OH und C6H 5 CH'

|

.X

Ueberdies stellte Beckmann die wichtige That-

sache fest, dass aus beiden Benzakloximen trotz ihrer

verschiedenen Structur genau die gleichen Oxydations-

produete entstehen.

Angesichts dieser Ergebnisse konnte man geneigt

sein, unsere bisherige Beweisfhrung fr die Structur-

gleichheit der Benziloxime als unzureichend anzu-

sehen und die Isomerie der genannten Verbindungen
auf die gleiche oder eine hnliche Ursache zurck-

zufhren, wie sie der Isomerie der Benzaldoxirae

nachgewiesenermaassen zu Grunde liegt. Weitere

Untersuchungen ber diesen Gegenstand haben uns

indessen in die Lage gesetzt, diese Annahme mit

Bestimmtheit zu widerlegen und neue Beweise fr
die Richtigkeit unserer stereochemischen Hypothese

beizubringen.

"Wir haben bei diesen Untersuchungen zwei ganz
verschiedene Wege eingeschlagen, einen directen und

einen indirecten, welche beide zu demselben Ziele ge-
fhrt haben.

Was zunchst den letzteren betrifft, so gingen wir

bei demselben von folgender Ueberlegung ans. An-

genommen, die Isomerie der Benziloxime habe ihren

Grund wirklich in einer verschiedenen Structur der

Oximidogruppen in den einzelnen Verbindungen, d.h.

mit anderen Worten, das Hydroxylamin wirke unter

bestimmten Bedingungen in verschiedener Weise auf

Benzil ein, so darf man mit Sicherheit erwarten, dass

Ketone
,

welche dem Benzil chemisch nahe stehen,

wenn man sie unter genau denselben Bedingungen
mit Hydroxylamin behandelt, analoge isomere Oxinie

liefern werden. Betrachtet man nmlich die allge-

meine Formel eines Mono- oder Diketons:

x 00 y bezw. x CO CO y,

so ist in der That nicht einzusehen, welchen Einfluss

die Radicale x und y darauf haben sollen, ob das

Sauerstofl'atom der Carbonylgrnppen durch die Gruppe
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nii
N = CHI bezw.

"

|,> oder irgend eine andere ersetzt

werden kann. Die Bildung derartiger isomerer Ver-

bindungen sollte vielmehr bei jedem beliebigen Keton

mglich sein.

Anders liegt die Sache, wenn die Oxime des Ben-

zils, wie wir annehmen, stereochemisoh verschiedene

Verbindungen von gleicher Structur darstellen. Es

leuchtet ohne Weiteres ein, dass solche isomere Ver-

bindungen, im Gegensatz zu den soeben besprochenen,

sieh nur von einer beschrankten Anzahl von Ketouen

ableiten knnen, da nur Ketone von ganz bestimmter

Constitution die Bedingungen erfllen, welche fr

das Zustandekommen stereochemisch isomerer Derivate

erforderlieh sind.

Eine eingehende Untersuchung einer Anzahl von

Ketonen auf ihre Fhigkeit hin, den Beuziloximen

analoge Producte liefern zu knnen, musste also

Argumente fr oder wider unsere Hypothese er-

bringen.

Nun hat bereits frher Herr Stierlin auf unsere

Veranlassung einige substituirte Benzile", nmlich

das Anisil CH3 O.C6H4 CO CO C6 4 .OCH3 ,

und dasp-Tolil, CH3 .C6 H4 CO CO C6H4 .CB3 ,

in dieser Richtung uutersueht und gezeigt, dass

dieselben isomere Oxime liefern, welche denen des

Benzils in jeder Beziehung gleichen. Andererseits

haben wir nachgewiesen ,
dass das Beuzopheuon,

C6 11
,

CO C6 11,, welches sieh vom Benzil nur durch

den Miudergehalt einer Carbonylgruppe unterscheidet,

unter all den beim Benzil erprobten Bedingungen
keine Spur eines isomeren Oxims liefert, eben weil

die Constitution dieses Ketous die Bildung eines

solchen Krpers vllig ausschliesst.

Gegen die Beweiskraft dieser letzteren Versuchs-

reihe konnte man einwenden ,
dass ein Monoketou

wie das Beuzopheuon nicht ohne Weiteres mit dem

Diketou Benzil vergleichbar sei. Wir stellten uns

daher die Aufgabe, ein Diketon zu untersuchen, wel-

ches mglichst grosse Aehulichkeit mit dem Benzil

besitzt, dessen Constitution dabei jedoch nach unseren

Anschauungen die Bildung stereochemisch isomerer

Derivate verhindern oder doch mindestens sehr er-

schweren musste. Zu diesem Zwecke bot sich nun

( VII, CO
vor Allem das Phenanthrenchinon,

j
, dar,

C6 H4 CO
dessen Verhalten geeignet erschien, einen ausgezeich-

neten Prfstein fr die Richtigkeit oder Irrigkeit

unserer Hypothese abzugeben.
Benzil und Phenanthrenchinon besitzen nmlich,

wie hier im Einzelnen nicht weiter dargelegt werden

soll, ein in jeder Hinsicht durchaus gleichartiges che-

misches Verhalten, so dass man mit Bestimmtheit

voraussetzen darf, dass auf beide Verbindungen auch

Hydroxylamin in gleicher Weise wirken wird, falls

die Benziloxime strueturverschiedene Substanzen sind.

Stereochemisch isomere Oxime wird dagegen das

Phenanthrenchinon trotz aller Aehnlichkeit mit dem

Benzil nicht oder doch viel schwieriger liefern knnen,

wie ein Blick auf die Formeln beider Verbindungen
lehrt:

,0 0,11. .0

und

CgHjn
V/

K

Coli;/
XO

Benzil Phenanthrenchinon

Wie man sieht, ist die Drehbarkeit der beiden

centralen Kohlenstolfatome, welche im Benzil besteht

und bei dem Ersatz der Sauerstoffatome durch Iso-

nitrosogruppen nur vermindert, nicht gnzlich aufge-

hoben wird, im Phenanthrenchinon durch die zwischen

den beiden Phenylgruppen erfolgte Bindung ver-

nichtet, oder doch beraus erschwert, und damit auch

die Bildung stereochemisch isomerer Oxime.

Mit dieser Anschauung befinden sich nun die

Thatsachen in vollster Uebereinstimmung, denn alle

Mittel, welche beim Benzil das Entstehen isomerer

Oxime herbeifhren, versagten beim Phenanthren-

chinon: trotz mannigfach abgenderter Versuchsbedin-

gungen konnten wir aus dem Phenanthrenchinon nur

ein Monoxim und ein Dioxim erhalten.

Bei der Annahme verschiedener Oximidogruppen
in den Beuziloximen wrde dieses gegenstzliche Ver-

halten des dem Benzil sonst so hnlichen Phenan-

threuchiuons vllig unerklrlich sein, whrend unsere

Hypothese diese Verhltnisse voraussehen und uoth-

wendig erscheinen lsst, und somit liefert diese

Untersuchung ein bedeutungsvolles Argument zu

Gunsten der stereochemischen Hypothese.
Den directeu Beweis fr die Structurgleichheit der

Oximidogruppen in den Beuziloximen haben wir genau
in derselben Weise gefhrt, wie Beckmann fr die

Beuzaldoxime das Gegentheil nachgewiesen hat. In

Gemeinschaft mit Herrn Dittrich haben wir nm-
lich die Benzylther der beiden Benzilmonoxime einer

Untersuchung unterworfen und dabei festgestellt,

dass in beiden die Benzylgruppe nicht direct, sondern

durch Vermittelung des Sauerstoffes mit dem Stick-

stoff der Isonitrosogruppe in Verbindung steht, beide

also Derivate des normalen Benzylhydroxylamins

IL N . . C 7 H7 sind, und keines derselben die Gruppe
XII

^> enthlt. Dies beweist vor Allem ihr Verhalten

gegen Jodwasserstoffsure; denn beim Erwrmen mit

dieser Sure spalten beide augenblicklich Benzyljodid

ab, und auch in allen anderen Stcken erweisen sich

die beiden Krper als durchaus analoge Verbindungen.

Dazu kommt noch, dass einer der beiden Benzylther

synthetisch durch Einwirkung von normalem Benzyl-

hydroxylamiu auf Benzil gewonnen werden kann, wh-
rend das isomere Benzylhydroxylamin, C7H7.HX.OH,
mit Benzil ganz andersartige Krper, unter anderen

auch einen strueturisomeren Benzylther, liefert, welche

vor Allem beim Erhitzen mit Jodwasserstoffsure selbst

bis auf 200 keine Spur Benzyljodid entwickeln.

Mit derselben Sicherheit, mit der beiden isomeren

Benzaldoximen deren verschiedene Structur nach-

gewiesen werden konnte, ist somit fr die isomeren



480 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 38.

Benziloxirne Gleichheit der chemischen Constitu-

tion, besonders der Oximidogruppen, festgestellt wor-

den, so dass nach wie vor die Annahme einer stereo-

chemischen Isomerie bei diesen Verbindungen allein

im Stande ist, eine in jeder Hinsicht befriedigende

Erklrung dieser verwickelten Verhltnisse zu lie-

fern.

Wie bereits eingangs hervorgehoben worden ist,

fhren die Ergebnisse dieser Untersuchungen zu

einer Erweiterung der van t'H off sehen Theorie,

indem man annehmen muss, dass auch bei einfacher

Bindung zwei Kohlenstoffatome unter Umstnden
nicht beliebig frei um die Achse ihrer verbindenden

Valenz rotiren knnen, sondern in bestimmten Lagen
festgehalten werden. Gegen diese Schlussfolgerung
kann man einwenden

,
dass diese neue Art der Iso-

merie bisher nur in den ganz vereinzelten , von uns

untersuchten Fllen beobachtet worden ist, und zu-

dem ausschliesslich an Verbindungen ,
welche Stick-

stoff enthalten, ein Element, welches erfahruugsgemss
sowohl drei- wie fnfwerthig auftreten kann. Zu-

dem sind gerade bei Hydroxylaniiuderivateu schon

frher, zumal von Lossen, eigenthmliche Isomerie-

verhltnisse beobachtet worden. So lange daher der-

artige Isomerieflle auf den Kreis dieser Substanzen

beschrnkt bleiben, wird man sagen, knne man nicht

wohl zu ihrer Erklrung eine neue Art der Isomerie

annehmen, sondern msse die Ursache anderswo, d. h.

zunchst in der eigenthmlichen Natur des Stickstoff-

atoms suchen.

Dieser Umstand ist in der That geeignet, die

Ergebnisse unserer Untersuchungen weniger beweis-

krftig erscheinen zu lassen
,

und es wrde von

grossem Werthe sein
, analoge Erscheinungen bei

stickstofffreien Substanzen aufzufinden. Es liegt

auch bereits eine Reihe von Beobachtungen vor,

welche darauf hindeuten, dass dieses thatschlich der

Fall ist.

Zu erwhnen sind in dieser Hinsicht in erster

Linie einige Untersuchungen von Graebe. Bereits

vor zwei Jahren errterte derselbe die Frage, ob die

beiden Formeln
, welche man der Diphensure bei-

legen kann:

C,;
II 4 COOH COOH C,,IL

und
C

( ,IL COOH C6 H4 COOH
identisch oder verschieden von einander seien. Weun-

gleich Graebe auf Grund des damals vorliegenden

Beobachtungsmaterials es fr wahrscheinlich erklrte,
ilass dies gleichbedeutende Formeln einer und der-

selben Substanz seien, hielt er dennoch die Existenz von

dergleichen isomeren Diorthoderivaten des Biphe-

nyls nicht fr ausgeschlossen ,
und stellte eine ein-

gehende Untersuchung dieser Frage in Aussicht.

Ueber den Erfolg derselben ist bisher noch nichts

bekannt geworden; dagegen hat Graebe inzwischen

einige andere sehr interessante Beobachtungen ge-

macht, die in dieses Kapitel gehren. Er bemerkte nm-
lich bei der Darstellung der Bcnzilorthocarbonsure,

C6H5 CO CO C H 4 -COOH, dass diese Sure
in zwei verschiedenen Modificationen auftritt, welche

sieh durch ihre Farbe unterscheiden, indem die Kry-
stalle der einen blendendweiss, die der anderen

schwefelgelb sind. Durch Erwrmen auf 115 bis

125 wird die weisse Modifikation in die gelbe um-

gewandelt. Aehnliche auffallende Erscheinungen
treten nach demselben Forscher auch bei den Beri-

vateu der Benzilorthodicarbonsure, der Diphtalyl-

sure, COOH C6H 4 CO CO C,H 4 COOH,
auf. Die freie Sure ist nmlich farblos, und ebenso

ist der Methylester, welchen man aus der Sure mit

Methylalkohol und Salzsure erhlt, farblos. Dagegen
ist der Methylester, welchen man aus dem Silbersalz

der Sure mit Jodmethyl gewinnen kann, gelb ge-
frbt und hat einen anderen Schmelzpunkt als der

ungefrbte. Durch Erhitzen mit Methylalkohol auf

200" wird der farblose Ester zum Theil in den ge-
frbten umgewandelt.

Wir begegnen hier also gleichfalls Isomerien,

welche, Structurgleichheit der einzelnen Verbindungen

vorausgesetzt, durch die van t'H off sehe Theorie

nicht erklrt werden und sehr an die Isomerie der

Benziloxirne erinnern. Es ist nicht undenkbar, dass

die Verschiedenheit jeuer Verbindungen in folgenden

Formelpaaren ihren Ausdruck und ihre Erklrung
findet:

COOH C H4. JO 0^ ,C6H4 COOH

und

Benzilorthocarbonsure

C H/ \)

coon-c
(i
ii
4x y) o.

/CiL-eooii
und

c c
COOH C6H/ ^0 COOH C^ll/ \)

Benzilorthodicarbonsure

Ob freilich die eben gemachte Voraussetzung erfllt

ist, mssen erst nhere Untersuchungen zeigen, deren

Ergebniss man mit Spannung erwarten darf.

Auch in der Fettreihe sind Isomerien aufgefunden

worden, welche noch ihrer Erklrung harren und zu

eingehendem Studium einladen. Vielleicht am meisten

Interesse verdient in dieser Hinsicht die bereits vor

12 Jahren von Hell gemachte Angabe ber die

Existenz zweier isomerer Tetramethylberusteinsuren.

CH,.

Die Formel einer solchen Sure
CH

CH

>C COOH
i

'>C COOH

schliesst nach den van t'Hoff'schen Anschauungen
eine Isomerie vllig aus. Gelingt es daher, nachzu-

weisen, dass jene beiden Suren, welche bis jetzt

noch keiner genaueren Untersuchung unterworfen

sind ,
wirklich gleiche Zusammensetzung , gleiche

Structur und gleiches Moleculargcwicht besitzen, so

wird man die Ursache der Isomerie gleichfalls nur

in einer verschiedenen Lagerung der Elemente jener

Verbindungen im Rume erblicken knnen:
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(CH3W GOOH COOIL ^(CH :! ),

und

(CH8)s \ooll (CII,)2
^

Tetramethylbernsteinsure

>COOH

Es wre damit an einem Paar verliiiltnissmiissig sehr

einfach constituirter ,
stickstofffreier Fettkrper das

Auftreten der von uns angenommenen neuen Art von

Isomerie festgestellt, und die Zulssigkeit sowie Zweck-

mssigkeit dieser Hypothese aufs Neue erwiesen.

Bei der Wichtigkeit dieser Frage haben wir eine

eingehende Untersuchung dieser Verbindungen in

Angriff genommen. Wir haben nach der Methode

von Hell die beiden Suren dargestellt und die

Eigenschaften der einen, der niedriger schmelzenden,

mit den Angaben Hell's bereinstimmend gefunden,

whrend wir fr die andere regelmssig einen be-

deutend hheren Schmelzpunkt, 190 statt 146,5,

beobachtet haben. Die gleiche Zusammensetzung

beider Suren ist auch von uns durch wiederholte

Elementaranalysen festgestellt worden. Die Frage

nach der Gleichheit oder Verschiedenheit der Con-

stitution beider Suren mssen wir heute noch offen

lassen ,
da wir uns hierfr erst grssere Mengen des

nicht leicht zu beschaffenden Materiales darstellen

mssen.

Ueberblicken wir zum Schluss noch einmal kurz

den heutigen Stand der Stereochemie
,

so sehen wir,

dass bereits eine Anzahl theils sicher, theils weniger

sicher erforschter Thatsaehen vorliegt, welche eine

Forteutwickelung der jetzt herrschenden stereoche-

mischen Theorie im Sinne ihrer Erweiterung fordert.

Unabhngig jedoch davon, ob sich diese Weiterent-

wickelung in der Weise gestalten wird, wie wir es

fr wahrscheinlich erachten, oder in einer anderen, ist

es das bleibende Verdienst von Le Bei und van
t' II off, die Vorstellung von der rumlichen Lage-

rung der Atome in die Chemie eingefhrt und der-

artig ausgebildet zu haben, dass die gesammte For-

schung auf dem Gebiete der Chemie durch diese

Hypothese auf das Lebhafteste beeinflusst und ange-

regt worden ist
,
und die chemische Theorie nach-

haltigste Frderung von ihr erfahren hat.

Edward S. Holden: Ueber die Photographien
der Corona whrend der Sonne nfinster-

niss am 1. Januar 1889. (Monthly Notiees of

the Royal Asrronomical Society, 1889, Vol. XI. IN, p. 343.)

Von den mannigfachen Erscheinungen, welche die

Sonne dem Beobachter darbietet, ist bisher die Co-

rona die einzige geblieben, die man nicht zu jeder

Zeit wahrzunehmen vermag, zu deren Betrachtung
nur die flchtigen Momente der totalen Sonnenfinster-

nisse Gelegenheit bieten. Sie bildet daher das Ilaupt-

object der Beobachtungen, welche bei Sonnenfinster-

nissen sorgfltig vorbereitet und unter Zuhlfenalime

speetroskopischer, photographischer und photometri-
scher Apparate sowie genauer Messungen und Zeich-

nungen ausgefhrt werden. Die letzte Sonncnfinster-

niss, ber deren Ergebnisse nach den telegraphischen

Mittheilnngen bereits ein kurzer Bericht in diesem

Blatte (Rdsch. IV, 56) gegeben worden, war vom

Wetter sehr begnstigt, und die Mittheilungen, welche

von den einzelnen Leitern der wissenschaftlichen

Expeditionen nach Bearbeitung des Beobachtungs-

niaterials zu erwarten sind, werden sicherlich wich-

tige Thatsaehen kennen lehren, auf welche die weitere

Erforschung der Sonnenatmosphre und der Vorgnge
in derselben wird aufgebaut werden knnen.

Herr Holden, der Director des Lick- Observato-

riums auf dem M. Hamilton ,
bereitet einen Bericht

ber diese Sonnenfinsterniss, soweit dieselbe auf dem

Observatorium (wo sie nur eine theilweise gewesen),

ferner von einer von der Sternwarte ausgesandteu

Expedition (unter Leitung des Herrn Barnard) und

von der Expedition der Amateur-Photographen-Ge-

sellschaft der Pacific -Kste, wie von anderen frei-

willigen Theilnehmern beobachtet worden ist, fr die

Universitt von Californien vor. Einen Theil dieses

Berichtes, welcher die Darstellung der Corona nach

den besten Photographien enthlt, hat Herr Holden

bereits fast vollendet und der Londoner Astrono-

mischen Gesellschaft nebst drei zugehrigen Zeich-

nungen zur vorlufigen Publication bersendet, weil

die Fertigstellung des ganzen Berichtes noch einige

Monate in Anspruch nehmen wird und das aus den

Photographien sich Ergebende bereits so wichtig ist,

dass ein mglichst baldiges Bekanntwerden derselben

sehr erwnscht scheint.

Von den schnen Photographien des Herrn Bar-

nard hat Herr Holden die beigegebene Zeichnung

in der Weise hergestellt, dass er von einem Negativ

ein Positiv auf Glas anfertigte und letzteres mittelst

einer Lampe auf einen Schirm projicirte. Von dieser

Projection wurde eine Zeichnung gemacht; dann

wurde das Positiv bei durchgehendem Lichte durch

ein Opalglas bei entsprechender Vergrsserung be-

trachtet, und die durch Projection erhaltenen Um-
risse wurden eingetragen. Die Declination, die Eklip-

tik und der Scheitel wurden dann berechnet und

eingetragen. Nicht auf Schnheit und Geflligkeit

wurde bei der Herstellung der Zeichnung geachtet,

sondern auf die sorgfltige Wiedergabe der haupt-

schlichsten Eigenthmlichkeiten, wobei die kleineren

Besonderheiten der Gestaltung, um das Bild nicht

zu sehr zu compliciren, fortgelassen werden mussten.

Um fr die Beschreibung einen bequemen Anhalt zu

haben, sind die Einzelheiten numerirt von 1 bis 113;

lerner ist in der Richtung nach Osten und Westen

von der Sonne eine Scala von Bogenminuten ange-

geben.
A priori kann man sagen ,

dass die Erscheinung

der Sonnencorona aus mindestens drei ber einander

gelagerten Erscheinungen zusammengesetzt sein muss.

Zunchst nmlich muss eine Art Corona veranlasst

werden durch Beugung des Sonnenlichtes am Mond-

rande; zweitens haben wir Polarstrahlen am Nord-

und Sdpol der Sonne
;
und drittens haben wir die
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quatorialen Flgel oder Ausdehnungen. Wenn man
ferner das Phnomen nur in Bezug auf seine Hellig-
keit eintheilt, ohne die Structur zu beachten, so haben

wir die (helle) innere Corona und die (blasse) ussere.

Betrachtet man die Corona im Ganzen, so ist das

erste bedeutende Resultat der Finsterniss von 1889,
dass die charakteristischen Gestaltungen der
Corona sich periodisch verndern, wie die

Sonnenflecke (und die Polarlichter) in ihrer

Hufigkeit variiren. Selbst eine oberflchliche

Vergleiehung der Zeichnungen und Photographien
von 1889 mit den frherer Finsternisse, die in eine

Periode des Sonnenfleckemninimunis (18G7 and 1878)

fielen, zeigt, dass die charakteristischen Formen von

1889 typisch sind fr die Epoche des Fleckenraini-

mums, whrend die Fleckcuinaxima gleich charakte-

ristische
,
aber von diesen sehr verschiedene Formen

aufweisen.

Auf der Zeichnung sieht man, dass der ussere

Corona- Flgel im Sdosten sich bis zu 55' vom
Mondcentrum erstreckt. Im Nordwesten erstreckt

er sich ziemlich hell bis 50', und er kann hier sogar
bis zum 75'-Kreise verfolgt werden, wenn man die

Negative schrg betrachtet oder sie langsam vor

einer Lampe hin und her bewegt. Der sdwestliche

Flgel erstreckt sich bis zum 50'-Kreise ziemlich

hell und kann bis 60' verfolgt werden. Der nord-

stliche Flgel kann bis 55' verfolgt werden. Alle

bedeutenden Polarstrahlen erstrecken sich 25 bis 30

vou der Mondmitte
,
und der lngste Polarstrahl er-

reicht eine Lnge von 36'. Zwischen dem Mond-

rande und dem 20'-Kreise sieht man wenig Einzel-

heiten; nur wenige von den dunklen, schmalen

Polarstreifen reichen in diese helle Zone hinein. Der

helle Ring unmittelbar um den Mondrand mag zum

geringen Theile von der Chromosphre der Sonne

herrhren, aber es scheint wahrscheinlich, dass wenig-
stens ein gewisser Theil desselben Folge der Beu-

gung ist, somit keine reale Existenz hat, sondern nur

eine optische. Die innere Corona hrt im Allge-

meinen auf hell zu sein bei etwa 25' und in den

Flgeln nimmt die Helligkeit jenseits 30' schnell ab.

Eine sehr auffallende Eigentmlichkeit dir besten

Photographien ist, dass au der Westseite der Nord-

rand und der Sdrand der Corona-Flgel einander

ziemlich parallel bleiben bei zu 45 und 50 nach

aussen; whrend die Rnder in diesem Abstnde nach

Sd und Nord bezw. in eine trompetenartige Gestalt

auseinandergehen. Wenn man die Photographien
sehr aufmerksam betrachtet, scheinen sie zu zeigen,

dass die Corona-Strahlen innerhalb des 50'-Kreises

sich allmlig zusammendrngen. Um so auffallender

ist es, bei dem O'-Kreise eine stark ausgesprochene
Tendenz zu divergireuden Gestalten und zu trom-

petenartigen Ausdehnungen zu finden. Durch Ver-

gleichungen mit anderen Photographien und mit

vielen Zeichnungen konnte sowohl diese eigentlim-

liche Formgestaltung, wie die weite Erstreckung der

Corona-Flgel besttigt werden.

Zwischen den Protuberanzen und den Corona-

Strahlen zeigt sich auf der Zeichnung kein Zusammen-

hang, und ein derartiger directer Znsammenhang ist

auch a priori unwahrscheinlich. Es muss jedoch er-

whnt werden, dass die vier hauptschlichen, sicht-

baren Protuberanzen an oder nahe bei der Basis der

charakteristischen Corona -Gestaltungen liegen, die

^auf der Zeichnung erscheinen.

Einige Typen in der Structur der Corona kehren

so constant wieder, dass sie hier besonders erwhnt

werden mssen. Am ausgesprochensten ist dies bei
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den Polarstralilen der Fall
;

die hellen Strahlen am

Nordpol gehren namentlich einem Typus an. Sie

erstrecken sich nahezu radial in der Nhe der Pole

mit einer Tendenz, convex zu werden nach der ver-

lngerten Sonnenaxe hin. Viele von den hellen

Polarstrahlen sind in zwei gespalten. Dieses Ver-

doppeln scheint in vielen Fllen nicht herzurhren

von einer perspectivischen Projection eines Strahles

auf einen anderen, vielmehr scheint das Verdoppeln
in der Structur bedingt zu sein. Wir mssen uns

in der That vorstellen, dass das ganze Gebiet der

Sonnenoberflche in der Nhe der Pole dicht besetzt

ist mit einem Haufen dieser radialen Strahlen, deren

Analogie mit den Polarlichtstrahlen der Erde sehr

auffllig ist. Am Sdpol der Sonne kommt derselbe

Typus vor. Der Strahlungsmittelpnnkt fr jede Reihe

scheint nicht der Mittelpunkt der Sonne zu sein. Die

dunklen Rinnen zwischen den hellen Strahlen sind

im Allgemeinen ziemlich gerade gerichtet; aber ihre

Rnder sind, wenn man sie aufmerksam betrachtet,

nicht geradlinig und ihre Wurzeln sind eigeuthm-
lich gestaltet. Die hellen Polarstrahlen an der Sd-
seite sind im Allgemeinen gerader, als die an der

Nordseite.

Die ganze Sonnenoberflche ist an den beiden

Polen dicht besetzt mit diesen Strahlen, aber es liegt

kein Grund vor, anzunehmen, dass diese Strahlen

auf die Gebiete in der Nhe der Pole beschrnkt
seien. An der Westseite und auch an der Ostseite

scheinen Strahlen von im Allgemeinen derselben Be-

schaffenheit als an den Polen vorzukommen: sie sind

aber fast immer gekrmmt, und zwar nach dem

Sonnenquator hin. Es giebt keine Breite auf der

Sonnenkugel, von der man sagen kann, dass an der-

selben die Polarstrahlen aufhren und eine neue Art,
die Aequatorialstrahlen , anfange. Es muss dabei

daran erinnert werden, dass alle quatorialen Strahlen

auf einen hellen Hintergruud prqjicirt sind
,
der an

den Polen nicht vorhanden ist. Knnte dieser Hinter-

grund entfernt werden, so wrde sich zeigen, dass

die typischen Polarstrahlen factisch sich um die ganze
Sonnenscheibe erstrecken und nur am wenigsten dicht

am Aequator stehen.

Offenbar giebt es neben diesem ersten Structur-

typns einen zweiten Typus von Strahlen, die mit
den flgelartigen Gestalten zusammenhngen. Sie

geben den Flgeln ihre eigentmlich streifige Ge-

stalt, und zeigen vielfach eine merkwrdige symme-
trische Anordnung. Es ist interessant, dass die

beiden dunkelsten, schmalen Polarfurchen einander

nahezu opponirt sind. Nirgends wurde ein Fall beob-

achtet, in dem gekrmmte Strahlen sich vollstndig

umgebogen htten.

Bekanntlich kommen die Sonneuflecke vorzugs-
weise in zwei Zonen vor, die sich vom 5. bis in.

Grade der Sonnenbreite im Norden und Sden er-

strecken; nur wenig Flecke trifft man in der Nhe
des Aequators und keinen jenseits 45. Carring-
ton's Beobachtungen (1853 bis L861) zeigen die

grsste Zahl der Sonnenilecke in 20 der Br. nrd-

lich und sdlich; Sprer's Beobachtungen (1861 bis

1867) zeigen dio grssten Zahlen in 10 N. und S.

Die Flgel der Corona von 188!) haben, wenn man

annimmt, dass sie in einer Ebene senkrecht zur Ge-

sichtslinie liegen, ihre Axen wie folgt: NW - Flgel
in 48 n.; SW - Flgel in 11" S.; SE - Flgel in

28 S. und NE -Flgel in 20" N. Es ist mglich,
dass der Zusammenhang zwischen diesen flgelhn-
lichen Ausdehnungen und den Zonen grsster Sonnen-

flecke zu voreilig angenommen worden."

H. Hertz: Ueber die Fortleitung elektrischer

Wellen durch Drhte. (Annalen der Physik,

1889, S. K., Bd. XXXVII, S. 395.)

Die wichtigen Fortschritte, welche die Elektricitts-

lehre den experimentellen Untersuchungen des Herrn

Hertz ber die elektrodynamischen Wirkungen
(Rdsch. II, 294; III, 69, 264, 431) und die elektri-

schen Strahlen (Rdsch. IV, 93) verdankt, sind nun
durch weitere Versuche dieses Physikers ber die

Leitung der elektrischen Wellen in Drhten mit neuen

Thatsachen bereichert worden. Die nachstehende Be-

sprechung dieser Arbeit schliesst sich der Darstellung
des Verfassers eng au.

Fliesst ein unvernderlicher elektrischer Strom in

einem cylindrischeu Drahte, so erfllt er jeden Theil

des Querschnittes mit gleicher Strke. Ist aber der

Strom vernderlich
,

so bewirkt die Indnction in der

Mitte des Drahtes einen strkeren Widerstand gegen
die Vernderungen des Stromes, der daher die Rand-

gebiete bevorzugt. Wenn der Strom seine Richtung

einige hundertmal in der Secunde wechselt, wird die

Abweichung von der normalen Vertheilung schon

merklich sein mssen; diese Abweichung wchst
schnell mit der Zahl der Stromwechsel, und wenn gar
die Strmung ihre Richtung viele Millionen mal in

der Secunde wechselt, so muss nach der Theorie fast

das ganze Innere des Drahtes stromfrei erscheinen,

und die Strmung sich auf die nchste Umgebung
der Grenze beschrnken. Fr diese ussersten Flle

empfiehlt sich die Auffassung, welche die Herren

Heaviside uud Poynting bei einer Discussion

der Max wel 1' sehen Gleichungen fr diesen Fall

aufgestellt haben. Nach dieser pflanzt sich die elek-

trische Kraft, welche den Strom bedingt, berhaupt
nicht in dem Drahte selber fort

,
sondern tritt unter

allen Umstnden von aussen her in den Draht ein

uud breitet sich in dem Metall verhltnissmssig
langsam und nach hnlichen Gesetzen aus, wie Tem-

peraturnderungen in einem wrmeleitenden Krper.
Es wird also, wenn die Krfte in der Umgebung des

Drahtes die Richtung bestndig ndern, die Wirkung
dieser Krfte sich nur auf eine sehr kleine Tiefe in

das Metall hinein erstrecken; je langsamer die Schwin-

gungen werden, desto tiefer wird die Wirkung ein-

dringen, und wenn endlich die Aenderungen unendlich

langsam erfolgen, hat die Kraft Zeit, das ganze Innere

des Drahtes mit gleichmssiger Strke zu fllen.

Durch ebenso einfache wie interessante Versuche

ist es nun Herrn Hertz gelungen, diese Auffassung
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zu besttigen. Die elektrischen Oscillationen, die er

bei seinen frheren Untersuchungen ber die Aus-

breitung der elektrischen Induction erzeugte, werden in

der That nicht im Innern der Metalldrhte fortgeleitet,

sondern gleiten an der Oberflche derselben hin, ganz

entsprechend der entwickelten Vorstellung, *la bei

der kurzen Periode dieser Wellen (der Strom wechselte

viele Millionen mal in der Secunde) die Wirkung der

Kraft keine Zeit hat, in die Masse des metallischen

Leiters einzudringen. Die Apparate und Methoden,
welche bei dieser Untersuchung verwendet wurden,

waren die bei den frheren benutzten
;
die elektrischen

Wellen waren solche, welche in Drhten einen Ab-

stand der Knoten von nahezu 3 m hatten.

Wenn ein primrer Leiter durch den Luftraum

hindurch auf einen secundren Leiter wirkt, so ist

zweifellos, dass die Wirkung in den letzteren von

aussen her eindringt. Die bisherigen Erfahrungen
ber die Fortpflanzung der elektrischen Wellen hatten

nun gelehrt, dass Metallschichten fr diese Wirkung

undurchlssig sind. Es war daher zu erwarten, dass

der secundre Leiter keine Wirkung zeigen , eine in

demselben angebrachte Funkenstrecke dunkel bleiben

werde
,
wenn der Leiter von einer geschlossenen

Metallhlle umgeben ist. Der Versuch besttigte
dies in der That, so eng auch die Hlle den Draht

umgeben, und so dnn auch diese Hlle (bis V-jnmm)

sein mochte; innerhalb der Hlle blieb die Funken-

strecke stets dunkel, whrend sie ausserhalb Funken

zeigte.

Wichtiger war aber die Untersuchung des Ver-

haltens der elektrischen Wellen, wenn sie nicht durch

den Luftraum bertragen ,
sondern in einem Leiter

fortgepflanzt werden. Hier konnte von vornherein

keine Annahme gemacht, das Verhalten musste durch

den Versuch entschieden werden. Neben die eine

Endplatte eines primren Leiters wurde eine leitende

Platte gestellt und an dieselbe ein langer gerader
Draht befestigt, der, wie die frhereu Versuche ge-

zeigt hatten, die elektrischen Wellen bis auf grosse

Entfernungen fortpflanzt. Es sollte nun untersucht

werden, ob diese Fortpflanzung im Innern, oder an

den ussersten Schichten des Drahtes, oder sonstwie

stattfinde. Von den einzelnen Versuchsauordnungen,
welche diese Frage unzweideutig und stets in gleichem
Sinne beantworteten, soll hier die vollkommenste und

berzeugendste Form gleich angefhrt werden.

In die wellenfhrende Leitung wurde ein sehr

dicker Kupferdraht eingeschaltet, dessen Enden zwei

kreisfrmige ,
metallene Scheiben und trugen ;

der Draht ging durch ihre Mitte und die Scheiben

standen senkrecht auf dem Draht. In der Peripherie
der Scheiben waren 24 Lcher in gleichen Abstnden

gebohrt, zwischen denen dnne Kupferdrhte ausge-

spannt waren. Die beiden Scheiben wurden so nahe

zusammengerckt, dass sie mit den zwischen ihnen

gespannten Drhten einen zur Aufnahme des Funken:
mikrometers eben noch gengenden Drahtkfig A
bildeten. Die eine Scheibe a blieb mit dem Mittel-

drahte leitend verbunden, die andere wurde durch

einen ringfrmigen Einschnitt von ihm isolirt, und
dafr mit einem leitenden Rohre y verbunden,
welches vom Mitteldrahte isolirt, denselben auf eine

Strecke von 1,5 in vollstndig umgab; das freie Ende

des Rohres o wurde dann mit dem Mitteldrahte

leitend verbunden. Die Wellen konnten nun in der

einen oder anderen Richtung durch die Vorrichtung

gesandt werden, niemals wurden Funken in der

Funkenstrecke beobachtet. Dieses Resultat war das

gleiche, wenn der Apparat in die Drahtleitung, in

welcher indirekt elektrische Wellen erregt wurden,
oder wenn er in den einen Zweig des primren Leiters

geschaltet wurde.

Aus diesen Erfahrungen durfte der Scbluss ge-

zogen werden, dass schnelle elektrische Schwingungen

vllig unfhig sind Metallschichten von einiger Dicke

zu durchdringen, und dass es daher auf keine Weise

mglich ist, mit Hlfe solcher Schwingungen im

Inneren geschlossener, metallischer Hllen Funken zu

erregen. Wenn gleichwohl solche Schwingungen im

Innern von Metallhllen, welche beinahe, aber nicht

ganz geschlossen sind
,
Funken erzeugen , so mssen

wir schliessen
,

dass die elektrische Erregung durch

die vorhandene Oeffnuug eingedrungen. Dies konnte

direct erwiesen werden. In dem oben abgebildeten

Apparat wird bei 8 die schtzende Hlle nicht mit

dem Mitteldraht verbunden. Wird nun der Wellen-

zug in der Richtung von A nach durch die Vor-

richtung geleitet, so erhlt man lebhafte Funken aus

A und von derselben Strke, als wenn die Funken-

strecke ohne Schutz in die Drahtleitung geschaltet

wre. Die Funken wurden auch nicht wesentlich

kleiner, wenn das Rohr y bis auf 4 m verlngert
wurde. Nach der blichen Auflassung wird man

sagen : die bei A ankommende elektrische Welle

durchsetze mit Leichtigkeit die dnne und gut lei-

tende Metallscheibe , berspringe dann die Funken-

strecke bei A und pflanze sich im Mitteldrahte fort.

Nach Herrn Hertz ist der Vorgang complicirter:

Die bei A ankommende Welle ist durchaus unver-

mgend die Metallscheibe zu durchdringen ,
sie geht

also an derselben auf die Aussenseite der Vorrichtung

ber und pflanzt sich lngs derselben bis fort
;

hier theilt sie sich, ein Theil pflanzt sich sogleich au

dem geraden Drahte fort, ein anderer aber biegt in

das Innere der Rhre ein und luft hier in dem Luft-

rume zwischen Rhre und Mitteldraht zurck bis

zur Funkenstrecke in A, wo er nunmehr den Funken

erregt.

Von den Beweisen fr die Richtigkeit dieser Auf-

fassung sollen nur zwei angefhrt werden. Erstens

^schaltete Herr Hertz zwischen A und in den

Mitteldraht eine zweite Funkenstrecke B ein, welche

ebenso mit einem Drahtnetz umgeben wurde wie A.

Wurde der Polabstand in B so gross gemacht, dass
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keine Funken bergehen konnten
,

so war es auch

nicht mehr mglich, in A merkliche Funken zu er-

halten. Wurde umgekehrt die Funkenbildung in A
verhindert, so hatte dies auf die Funken in B keinen

Einfluss. Der Uebergang in B war also Vorbedingung
fr die in A, nicht unigekehrt.

Zweitens verhinderte Herr Hertz die Funken-

bildung in A dadurch, dass er die Funkenstrecke

verschwindend klein oder sehr gross machte; die

Welle musste dann ,
nachdem sie von o nach A ge-

langt war, hier reflectirt werden und nun wieder von

A nach fortschreiten. Sie musste nun mit den an-

kommenden Wellen sich zu stehenden Schwingungen

zusammensetzen, welche Knoten und Buche bildeten.

Mittelst passender elektrischer Resonatoren (Spiralen

aus Kupferdraht mit verstellbarer Funkenstrecke),

welche zwischen der Hlle und dem Mitteldraht ver-

schoben werden konnten, hat nun Herr Hertz wirk-

lich in Abstnden von 1,5 m Knoten und Rauche

stehender elektrischer Schwingungen nachweisen

knnen. Er schliesst seine Abhandlung mit folgender

Zusammenfassung:
Ueberblickt man die Versuche, welche wir be-

schrieben, und die Deutung, welche wir denselben

gegeben haben, ferner die Auseinandersetzungen der

in der Einleitung genannten Forscher, so niuss be-

sonders ein Unterschied der hier vertretenen Auf-

fassung gegen die bliche Anschauung auffallen. In

der letzteren erscheinen die Leiter als diejenigen

Krper, welche einzig die Fortfhrung der elektrischen

Erregung vermitteln ,
die Nichtleiter als die Krper,

welche sich dieser Fortfhrung entgegenstellen. Nach

unserer Auffassung hingegen scheint alle Fortpflanzung

der elektrischen Erregung durch die Nichtleiter zu

geschehen, die Leiter setzen dieser Fortpflanzung

einen fr schnelle Aenderungen unberwindlichen

Widerstand entgegen. Fast knnte man also geneigt

sein, der Behauptung zuzustimmen, dass Leiter und

Nichtleiter nach dieser Auffassung ihre Namen ver-

tauschen mssten. Indessen kommt ein solches

Paradoxon doch nur dadurch zu Stande, dass man

die Angaben dessen unterschlgt, von dessen Leitung

oder Nichtleitung man redet. Unzweifelhaft sind die

Metalle Nichtleiter fr die elektrische Kraft, eben da-

durch zwingen sie dieselbe unter gewissen Verhlt-

nissen sich nicht zu zerstreuen, sondern zusammen-

zubleiben und werden so Leiter des scheinbaren

Ursprungs dieser Krfte, der Elektricitt, auf welche

sich die bliche Terminologie bezieht."

Williol in His : Ueber die Principien der

thierischen Morphologie. Rrief au Herrn

.lohn Murray, V. P. R. S. Ed. (Proceedings of the

Royal Society of Edinburgh, 1888, Vol. XV, Nr. 127,

p. ''287.)

Geehrter Herr! Whrend des herrlichen Aus-

fluges in Ihrer Medusa" , bei welchem ich das Ver-

gngen hatte, mit zweien unserer Freunde, Sie durch

einige der westlichen Seen von Schottland zu begleiten,

hatten wir zunchst reichliche Gelegenheit, die be-

sonderen Schnheiten Ihres Landes zu bewundern,
dabei fehlte es aber nicht an Stunden wissenschaft-

licher Arbeit und wissenschaftlicher Discussion. Sie

waren so freundlich, uns Ihre sinnreichen Methoden

zur Bestimmung der Tiefsee-Temperaturen zu demon-

striren. Sie schpften in unserer Gegenwart aus der

Tiefe Massen von wunderbar leuchtenden Schizopoden
und vor unseren Augen schufen Sie den einst so

berhmten Bathybius Huxleyi. Wir unterhielten

uns ber allgemeine Principien der Naturforschung
und ber die verschiedenen Weisen ,

das organische

Leben und die organischen Formen zu betrachten.

Sie luden mich sodann ein
,
Ihnen eine Auseinander-

setzung meiner eigenen morphologischen Ansichten

niederzuschreiben eine Einladung ,
welcher ich in

nachstehenden Seiten nachkommen will.

Whrend ich mit Ihnen dahinsegelte, bekam ich

einen tiefen Eindruck von den unvergleichlichen Vor-

theilen
,
die solchen Naturforschern zu Theil werden,

welche die Natur nicht bloss in den engen Rumen der

Museen und Laboratorien ,
sondern auch im Freien

zu studiren vermgen. Auf dem Meere , auf den

Bergen ,
auf der Wanderung durch weite Lnder

athmen wir eine besonders krftigende Atmosphre
ein, welche unseren Gedanken einen freien Lauf ge-

whrt, und die uns von beschrnkten Schulbegriffen

befreit und von kleinlich persnlichen Vorstellungs-

weisen.

Bei solchen Studien in freier Natur, weit um die

Erde fortgefhrt, konnte ein Mann von der Gedanken-

tiefe eines Charles Darwin den ersten Keim zu seinen

mchtigen Conceptionen finden; und durch Studien in

freier Natur sammelte er den reichen Schatz von Beob-

achtungen, welche ihn spter befhigten, aus seinen

ersten Vorstellungen heraus, das grossartige Gebude

aufzubauen, welches der Stolz unseres Jahrhunderts ist.

Es ist nicht einem Jeden vergnnt, die Erde zu

umkreisen , oder sein Laboratorium mit dem Meere

oder mit Bergen zu vertauschen ,
auch steht nicht

einem Jeden der mchtige Geist von Charles Dar-

win zu; aber ein Jeder kann dem Beispiel folgen,

das dieser grosse Naturforscher gegeben hat in der

Gewissenhaftigkeit seiner Arbeit, in der Vielfachheit

und Genauigkeit seiner Beobachtungen und in der

weisen Vorsicht, die er bei der Aufstellung seiner

Hypothesen walten Hess. Seine Theorie erscheint als

die gereifte Frucht eines langen, arbeitsamen Lebens,

das im innigsten Wechselverkehr mit der Natur und

all ihren Erscheinungen gefhrt wurde eines Leben

voll der geduldigsten Beobachtungen der sorgfltigst

ersonnenen Experimente, und der geistvollsten Ge-

dankenarbeit.

Der Entwickelungsgang der meisten unserer

grossen Naturforscher ist mit mehr oder weniger

Unterschieden, ein hnlicher gewesen. Ausgehend von

der reinen Betrachtung natrlicher Dinge, beginnt

Einer zu beobachten und widmet sich dem sorg-

fltigen Studium eines bestimmten Wissenszweiges.

Je mehr der Beobachter sich selbst bei seiner Arbeit

verleugnet, desto mehr sieht er sich durch un-
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erwartete Entdeckungen belohnt. Er wird ber-

wltigt von der Harmonie aller Naturerscheinungen,

umfassende Ausblicke erffnen sich ihm; aber zu-

gleich stsst er auf viele Fragen, die er vorerst nicht

zu beantworten vermag. Diese offenen Fragen be-

beglejten ihn Wochen und Jahre lang, vielleicht

durch den grssten Theil seines Lebens, bis zuletzt

eine glckliche Beobachtung ,
oder ein pltzlicher

Gedanke alle Wolken zerstreut, und eine grosse Zahl

von Thatsachen aufklrt, welche bis dahin jedem Ver-

suche geistiger Beherrschung getrotzt hatten. Die

persnliche Hingabe an die Natur, das Eindringen

in alle ihre feinsten Eigenthmlichkeiten sind es,

welche den wahren Naturforscher kennzeichnen, sie

verleihen ihm jenes feine Gefhl, durch welches er

befhigt wird, in die Tiefe zu dringen bis zu den

grundlegenden Gesetzen der Natur.

In unserer wissenschaftlichen Entwickelung sind

wir nicht alle denselben Weg gegangen. Manche Ge-

lehrte haben eine Entwickelungsbahn befolgt, welche

wir als dogmatische oder als Schulbahn bezeichnen

knnen. In Folge der jetzt vorherrschenden Er-

ziehungsweise sind die jungen Mnner mehr geneigt,

diesen Weg einzuschlagen als irgend einen anderen.

Der Trieb, all unsere Vorstellungen in logischen Zu-

sammenhang zu bringen, ist eine ursprngliche Eigen-

schaft unseres Geistes. Die Entwickelung dieses Triebes

einerseits und die Uebung des Gedchtnisses anderer-

seits finden whrend unserer ganzen Schulzeit ihre

Haptpflege; hingegen wird eine andere Geistesfhig-

keit, nmlich die des Beobachtens, obwohl bei Kindern

meistens wohl ausgeprgt ,
mehr und mehr vernach-

lssigt, ja sogar unterdrckt durch die gewhnliche

Schulerziehung. Dogmatischer Unterricht in Natur-

wissenschaften mag vielleicht noch das Uebrigc thun,

und der junge Mann, der schliesslich der Natur persn-
lich gegenbertritt, wird geneigt sein, mit den Waffen

der Logik und der Dialektik zu fechten, die er zu

brauchen gelernt hat, und er wird wohl geordnete

naturwissenschaftliche Systeme verlangen , welche

einer jeden Erscheinung ihre unverrckbare Stelle

anweisen.

Aber die Natur ist merkwrdig widerspenstig

gegen rein logische Operationen; sie liebt weder Schul-

meister noch schulmeisterliche Behandlung. Als ob

sie eine besondere Freude daran htte, unseren Ver-

stand zu necken, zeigt sie uns oft das Phantom eines

anscheinend allgemeinen Gesetzes, das durch zer-

streute Bruchstcke reprsentirt wird, zwischen denen

ein durchgreifender Zusammenhang fehlt. Die Logik

verlangt nach der Vereinigung dieser Bruchstcke;
der entschlossene Dogmatiker zaudert daher nicht,

gerades Wegs darauf los zu gehen, die ihm fehlenden

Stcke durch logische Schlsse zu ergnzen, und er ist

stolz darauf, die widerstrebende Natur durch seinen

siegreichen Verstand bemeistern zu knnen. Aber
wird die Natur wirklich in dieser Weise bemeistertV

Werden wir nicht vielmehr durch zahlreiche Ent-

deckungen belehrt, wie die Wege und Mittel der

Natur meist sehr verschieden von denen sind, welche

von unserem Verstnde eingeschlagen werden und

wie geduldige Untersuchung der elegantesten logischen

Construction stets bei weitem vorzuziehen ist?

Die Neigung zum Aufbau geschlossener Schul-

systeme ist der Charakter des naturwissenschaft-

lichen Dogmatismus. Alle Systeme werden aber

leicht zu einer Art von Glaubensinhalt gestaltet und

mit Unduldsamkeit und Partheilichkeit vertheidigt.

Starre Dogmatiker sind nicht bloss partheiisch im

Annehmen und Zurckweisen der Beobachtungen

Anderer, sondern sie sind es auch bei ihren eigenen

Arbeiten. Sie beobachten Naturerscheinungen nicht,

wie sie sich darbieten, sondern wie dieselben im

Lichte des Dogmas erscheinen mssten. Blind auf

der einen Seite, sind die Dogmatiker nicht selten

trugsichtig auf der andern. Es mchte leicht sein,

viele Beispiele solcher Parteilichkeiten in neueren

Lehrbchern nachzuweisen, wie in neueren Mono-

graphien. In der Politik mag die Partheilichkeit

unvermeidlich sein; im wissenschaftlichen Leben ist

sie stets ein Kapitalverbrechen und eine Snde wider

die Wahrheit.

Ich bin vielleicht etwas zu streng in meinen

Worten gegen den wissenschaftlichen Dogmatismus.
Wir alle, selbst die besten unter uns, haben mehr

oder weniger davon, und gewhnlich um so mehr, je

jnger wir sind. Die Jugend ist rasch im wissen-

schaftlichen wie im tglichen Leben. Whrend wir

lter werden, haben wir so viele Gelegenheit, den

unerschpflichen Reichthum der natrlichen Vorgnge
zu beobachten und diesen Reichthum mit den Grenzen

unseres eigenen Verstandes zu vergleichen , dass wir

immer bescheidener werden in unserem Verlangen
nach Erklrungen und Verallgemeinerungen. Anstatt

zu beanspruchen, die Natur in dem Aufbau ihrer Ge-

setze zu fhren, sind wir zufrieden, ihr zu folgen in

ihrer wirklichen Entwickelung uud langsam die Ge-

setze zu entziffern, die sie uns nicht mit einem Schlage

entschleiern will.

Ich frchte, Sie mit diesen Allgemeinheiten zu

ermden; gestatten Sie mir daher, Ihnen an einem

besonderen Beispiele zu zeigen ,
wie der menschliche

Verstand uud die Natur auf sehr verschiedenen

Wegen wandern knnen.
Das Herz der Sugethiere wird von den Anatomen

beschrieben als aus zwei Hlften gebildet, einer linken

und einer rechten, und jede Hlfte besteht ans einem

Vorhof und einer Kammer. Aus den zwei Kammern

entspringen die Lungenarterie uud die Aorta, zwei

Gefsse, welche beim Embryo und ebenso bei den

niederen Wirbelthieren vereint sind und einen con-

tractilen Theil des Herzens bilden. Bulbus der Aorta,

Kammer und Vorhof knnen sehr frh von einander

unterschieden werden, und das ganze Organ ist

zuerst eine symmetrische Rhre, die an beiden Enden

sich gabelig theilt und aus einer Muskel - uud einer

Endothel-Wand besteht.

Die Herzrhre wird gebildet aus der Vereinigung
einer rechten und linken Hlfte. Dessenungeachtet
umschliesst sie anfangs eine unpaare Hhle und die



No. 38. Naturwissenschaft liehe Rundschau. 487

Trennung in zwei Kammern, zwei Vorhfe und zwei

Hauptarteriell erfolgt erst spter. Diese Trennung

beginnt mit den Kammern: die ursprngliche Herz-

rhre krmmt sich zu einer Schleife; bei dieser

Sohleifenbildang kommt der arterielle Theil vor dor

vensen zu liegen, welchen er kreuzt, whrend der

Kanunertheil die Form eines Hufeisens annimmt. Der

linke Theil des letzteren empfngt das Blut des Vor-

hofes, der rechte sendet das Aortenblut aus. In dem

Winkel zwischen den beiden Rhrenschenkeln wird

die Wand eingefaltet, und es bildet sich so eine innere

Scheidewand. Die Trennung durch diese erste

Zwischenkammerwand ist quer zur Achse der Rhre,
so dass, wenn sie weiter wachsen wrde, ein linker

Ventrikel entstehen wrde ohne Ausgang, und ein

rechter ohne Eintritt fr das Blut, ein Kreislauf wre

unmglich. In Wirklichkeit schliesst sich die Oeffnung

nur so weit, dass ein freier Durchgang des Blutes

von der einen nach der anderen Seite mglich ist.

Dies wird bewirkt durch eine Reihe coinplicirter

Vorgnge : die Gesammtscheidewand des Herzens hat

nicht weniger als fnf Ursprnge, die nicht nur nach

ihrer ursprnglichen Lagerung, sondern auch nach

ihren Bildungsbedinguugen verschieden sind. Eine

Aufzhlung der Einzelheiten dieser Eutwickeluug ist

hier nicht am Orte, da sie viele Abbildungen und tech-

nische Ausdrcke nuthweudig macht. Ausserdem ist

das Princip der Trennung leicht verstndlich. Eine

Scheidewand kommt von dem Aortenbulbus, eine

zweite von der Wand des Vorhofes, und die beiden

vereinigen sich unter einander mit der ursprng-
lichen Scheidewand der Kammern, so dass eine Oeff-

nung von jedem Ventrikel zu seiner Vorkammer und

zu seiner Arterie brig bleibt.

Da das Herz einen bilateralen Ursprung hat, wre
nichts natrlicher als die Ableitung der schliesslichen

beiden Hallten aus den ursprnglichen. Die beiden

Hlften sind ja der Lnge nach mit einander ver-

bunden
,
und auch der Blutstrom hat zwei parallele

Bahnen zu verfolgen. Aber anstatt einer longitudi-

nalen Scheidewand zwischen den beiden Ventrikeln

zeigt die Beobachtung eine cpiere. Nachdem ein-

mal diese erste Scheidewand von guten Beobachtern

entdeckt und beschrieben worden war, erschien es

am einfachsten, die Lngstrennuug der Vorkammern
uud des Aortenbulbus durch eine directe Fortsetzung
dieser ursprnglichen Scheidewand vorauszusetzen.

Viele Versuche sind auch gemacht worden, um eiue

solche Bildung nachzuweisen, aber sie haben sich

bei weiteren Untersuchungen alle als verunglckt
erwiesen

,
und als schliesslich eine grndliche Unter-

suchung des Herzens in allen Phasen seiner Eut-

wickeluug dessen ganze complicirte Geschichte ent-

hllte, wurde es klar, dass der geschickteste Verstand

unfhig gewesen wre, a priori die besonderen Wege
der Natur bei dem Aufbau dieses Organes auszufinden.

Die Trennung der beiden Ventrikel wird beim

menschlichen Embryo in den ersten fnf Wochen

beendet, die Embryonen haben zu der Zeit eine

Lauge von 10 bis 13 mm. Objecto von dieseu

und noch kleineren Dimensionen in befriedigender
Weise zu zerlegen, ist nur auf Umwegen mglich,
und die ersten Schritte hierzu mssen mit Hilfe des

Mikrotoms ausgefhrt werden. Nachdem das Object

gehrtet und gefrbt worden
, wird es in eine zu-

sammenhngende Reihe von Scheiben zerlegt. Die

Mikrotomirmethoden sind jetzt so weit vervoll-

komnit, dass es mglich ist, Prparate von 0,01 mm
und weniger Querschnitt herzustellen, und die nthigeu
Instrumente findet man berall. Gut gefrbte Schnitte

sind so zierlich in ihrer Erscheinung und so reich

an feinsten Einzelheiten, dass sie jeden mikroskopischen
Beobachter fesseln. Auch verdanken wir dem Studium

solcher Schnitte sehr reiche Kenntniss von wichtigen
anatomischen Beziehungen, die frher unseren Augeu

verborgen waren. Aber es ist klar, dass, da die

Schnitte nur zwei Dimensionen haben, die sorgfltigste

Beobachtung selbst der ganzen Reihe nicht ausreichen

wird, eine richtige Vorstelluug von dem krperlichen

Objecte zu geben. Es ist absolut nthig, den ursprng-
lichen Krper aus seinen Schnitten wieder zusammen-

zustellen.

Der einfachste Weg, die Schnittansichten zu com-

biniren ,
ist die projeetive Construction. Nachdem

man den Krper, bevor er in Schnitte zerlegt worden,

gezeichnet oder photographirt hat, und nachdem man

in gleichem Maassstabe seine verschiedenen Schnitte

reproducirt bat, kann man Vorder- oder Seitenansichten

eines jeden inneren Theiles mit Hilfe des Zirkels er-

halten. Kennen wir die Scala der Vergrsserung
unserer Zeichnungen, und die Dicke der Schnitte,

haben wir ferner die Mittellinie und die Rckenlinie

oder einige knstliche Marken als Grundlinien fr
unsere Messungen, so besitzen wir alle Elemente,

die erforderlich sind fr eine genaue Reconstruction

der Anatomie des Objectes. Die Combination der

verschiedenen Reconstructionen und Schuittansichten

wird uns eine plastische Vorstellung von dem frag-

lichen Krper geben ,
und wird uns in Stand setzen,

ihn in Wachs oder einem andern passenden Material

zu reproduciren. Seit den letzten zwanzig Jahren

verdanke ich den Methoden der Projections- und

plastischen Reconstruction eiue sehr grosse Menge
von Aufschlssen. Allnilig haben diese Methoden

auch andere Frderer gefuuden und in jngster Zeit

sind sie durch jngere Arbeiter erheblich weiter ent-

wickelt worden, so durch die Herren Born, Selenka,
Kastsclienko und Strasser.

Zur Lsung gewisser Fragen brauchen wir nicht

allein die Reconstruction der anatomischen Formen,
sondern auch die Bestimmung des Volums eines Krpers
und seiner Theile. Mit einem Planimeter bestimmen

wir die Flche der einzelnen Schnitte. Die Multi-

plication dieser Werthe mit den bezglichen Dicken

giebt die Volume der Schnitte ,
und das Gesammt-

volumen des Krpers wird gefunden durch Addition

der Theilvolume. Einige gute Volumbestimmungen

vermgen zahllose Verwirrungen und langweilige

Discussiouen kurz abzuschneiden. (Schluss folgt.)
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Philipp Lenard und Max Wolf: Zerstuhen der

Krper durch das ultraviolette Licht.

(Aunalen der Physik, 1889, N. F., Bd. XXXVII, S. 443.)

Die Wirkung des ultravioletten Lichtes auf das

leichtere Ausstrmen negativer Elektricitt war nicht

bloss an Krpern nachgewiesen, welche mit negativer

Elektricitt geladen waren (Rdsch. II, 314; III, KU, 111,

129 u. a.), sondern durch Hai 1 w ach s undRighi auch

in solchen Fllen, in denen der bestrahlte Krper vor-

her unelektrisch gewesen war (Rdsch. III, 292, 412). Fr
diesen Uebergang negativer Elektricitt aus elektrisirten

oder unelektrischen Krpern unter dem Einflsse des

ultravioletten Lichtes hatte besonders Righi gezeigt, dass

derselbe durch mit Elektricitt geladene materielle Trger
erfolge; denn er konnte sowohl einen Rckstoss des

negativ geladenen Krpers als auch ein Verschwinden der

oberflchlichen Gasschieht nachweisen (Rdsch. III, 489;

IV, 163); er stellte sich vor, dass das auf ein Metall auf-

fallende ultraviolette Licht die Gastheilchen au der Ober-

flche veranlasse, sich mit negativer Ladung in den Kraft-

linien zu entfernen und den Leiter positiv elektrisch

zurckzulassen. Da jedoch nach den Untersuchungen
von Nahrwold (Rdsch. II, 280) Gase niemals elektrische

Ladung annehmen, vielmehr in allen Fllen die Ladung
dem in den Gasen enthaltenen Staube angehrt, glaubten
die Herren Lenard und Wolf, dass auch bei der

Wirkung des ultravioletten Lichtes nicht das Gas,

sondern zerstubtes Metall die negative Elektricitt fort-

fhre, d. h. dass das ultraviolette Lieh t di e Krper
zerstube.

Diese Vermuthung wurde nun in derThat durch den

Versuch besttigt. Metallflchen verschiedener Art (Gold,

Silber, Kupfer), welche den Strahlen einer Bogenlampe
stellenweise direct ausgesetzt wurden, whrend andere

Stellen durch passende Schirme geschtzt waren, zeigten

an den direct getroffenen Stellen ein Matt- oder Rauh-

werden der Oberflche, so dass die Schirme, hinter denen

diese Wirkung fehlte, deutlich abgebildet waren. War
eine mit Kupfer bedeckte Hlfte einer Flche den ultra-

violetten Strahlen ausgesetzt, welche von der andern mit

Silber bedeckten Hlfte abgeschnitten waren, so constatirte

man ein Ilinberwandern vom Kupfer auf das Silber.

Die Verfasser haben jedoch das Zerstuben der

Metalle durch das ultraviolette Licht noch direct nach-

zuweisen gesucht. Sie bedienten sich hierzu des fr
den Nachweis von Staub in der Luft so sehr empfindlichen

Dampfstrahles von R. v. Helmholtz (Rdsch. II, 384)

und prften sowohl negativ elektrische Platten ver-

schiedener Metalle, als auch unelektrische und ver-

schiedene Nichtleiter, wie Quarz, Glas und andere; end-

lieh wurde auch das Verhalten von verschiedenen

Flssigkeiten bei verschiedeneu Ladungen und im nicht

elektrischen Zustande untersucht.

Das Resultat dieser Versuche war gleiehmssig, dass

das ultraviolette Licht Krper zerstubt, und zwar
wurden Metalle gut zerstubt, Nichtleiter hingegen
schlecht und unmerklich: Negative Ladung begnstigte
das Zerstuben der Metalle. Verschiedene Flssigkeiten
gaben gleichfalls Staub, wenn sie negativ elektrisch

waren und von ultravioletten Strahlen getroffen wurden.
Dem Ausgangspunkte ihrer Untersuchung entsprechend,
betrachten die Verfasser diesen durch Zerstuben er-

zeugten Staub als den Trger der sich schnell zer-

streuenden negativen Elektricitt.

Gouy: Ueber die Verbreiterung der Spectral-
linien. (Coroptes vemlus, 1889, T. CVIII, p. 1-236.)

Die Spectra der glhenden Metalldmpfe bestehen

bekanntlich aus Linien, welche bei geringer Menge des

Dampfes und massiger Dispersion keine merkliche Breite

zu haben scheinen. Wenn man jedoch die Menge des

Dampfes vermehrt, oder ein strkeres Spectroskop ver-

wendet, so zeigen die strksten Linien eine merkliche

Breite, und statt einer Linie, hat man eine schmale

Bande. Diese Verbreiterung erfolgt meist in gleicher
Weise nach beiden Seiten, so dass die Baude symme-
trisch ist zur Linie, welche bei der geringen Dampf-
menge gesehen worden war. Man kann sich leicht

davon berzeugen, wenn man die feine Linie, welche

bei sehr geringer Dampfmenge erscheint, auf den Faden
des Spectroskopfernrohrs einstellt und dann die Menge
des Dampfes vermehrt; die verbreiterte Linie erscheint

dann durch den Faden iu zwei Hlften getheilt. Man
kann auch die usseren Theile des Dampfes sich ab-

khlen lassen
,

so dass eine theilweise Umkehrung des

Spectrums erfolgt; es erscheint dann eine feine, schwarze

Linie genau in der Mitte der verbreiterten, hellen Linie.

Herr Gouy hat nun, da die Verbreiterung der

Linie theoretisch eine grosse Bedeutung hat, experi-
mentell untersucht, ob dieses Gesetz der symmetrischen

Verbreiterung ein allgemeines sei. Er bediente sich zu

seinen Versuchen der Metallsalze, die er im elektrischen

Lichtbogen verflchtigte, und deren Spectra er mit dem
ebenen oder coneaven Ro wl an d' sehen Gitter unter-

suchte.

Fast alle beobachteten Linien zeigten nun mit voll-

kommenster Schrfe eine symmetrische Verbreite-

rung; nur einige Linien des Natrium- und Kalium-

spectrums machten eine merkwrdige Ausnahme von
dieser Regel.

Bekanntlich zeigt das Natriumspectrum ausser den

beiden gelben D-Linien noch eine ganze Reihe von Liuieu-

paaren ,
welche als Homologa der D- Linien aufgefasst

werden. Diese Linien zeigten nun bei Vermehrung der

Dampfmenge eine Verbreiterung ,
welche fast die Hlfte

des Zwischenraumes der D-Linien betrug; die schmalen

Banden hatten eine scharfe Begrenzung nach Violett und

einen verschwommenen Rand nach Roth; bei einer Um-

kehrung liegt die dunkle Linie nicht in der Mitte, son-

dern in der Nhe des scharfen (violetten) Randes. Diese

unsymmetrische Structur zeigten die Gruppen G16, 5G9,

515, 498, 475 und 466. Ein gleiches Verhalten boten

die Gruppen 581, 531, 510, 495 und 486 des Kalium-

spectrums, whrend die brigen Kaliumlinien symmetri-
schen Bau zeigten.

Es folgt aus dieser Untersuchung ,
dass die Ver-

breiterung der Metalllinien entweder symmetrisch nach

beiden Seiten, oder unsymmetrisch erfolgen kann;
ersteres ist bei fast allen Metalllinien der Fall, whrend
als unsymmetrisch bisher nur die angegebenen Natrium-

und Kaliunilinien erkannt worden sind.

J. II. Gladstone und Walter Hibbert: Das Atom-
gewicht des Zinks. (Abstracto of the Proceedings of

the Chemical Society, 1889, Nr. 70, p. IUI.)

Wenn amalgamirtes Zink als Anode in einem Ziuk-

sulfat - Elektrometer benutzt wird
,

ist das in Lsung
gehende Metall in ganz hervorragender Weise von Ver-

unreinigungen frei, weil diese elektrochemisch schwerer

angegriffen werden als das elektropositivere Metall. Die

Verlsser wollten nun, als sie sahen, dass die Resultate

in verschiedenen Voltametern bei gleichem Strome gut
bereinstimmten, diese Erfahrung derartig verwerthen,

dass sie das Faraday'sche elektrolytische Gesetz zur

Bestimmung des Atomgewichtes des Zinks anwandten.

Zu diesem Zwecke wurde eine Reihe von Kupfer-,
Silber- und Zink -Voltametern iu einen einfachen Kreis
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geschaltet und die Menge des gelsten Zinks wurde mit

dm Gewichten des niedergeschlagenen Kupfers und
Silbers verglichen. Fnf Versuchsreihen wurden aus-

gefhrt, welche die Daten zu zehn Vergleiehungen der

Aequivalente von Zink und .Silber und zu acht Ver-

gleiehungen des Zinks mit Kupfer gaben. I>as mittlere

Aequivalentsverhltniss von Silber uud Zink war 3,298.

Wenn man nun das Atomgcw ielit des Silbers = 107,93

nimmt, erhlt man fr Zink 65,44; whrend Silber =
107,66 fr Zink das Atomgewicht 65,29 giebt. Weniger
genau waren die W'erthe mit dem Kupfersulfat- Volta-

meter. Das Verhltnisa der Aequivalentsgewichte ergab
sich zu 1,().'S22; nimmt man nun fr Kupfer das Atom-

gewicht 63,33, so erhlt man fr Zink den Werth G5,37.

A. YV. Stolzner : Die Lateralsecretionstheorie und
ihre Bedeutung fr das Pribramer Gaug-
gebiet. (Berg- u. httenmnnisches Jahrbuch der k. k.

Bergakademie zu Leoben u. Pribram. Bd. XXX VII. S. A.)

In einer Reihe von Verffentlichungen hat F. v.

Sandberger im Laufe der letzten zehn Jahre eine

Theorie ber die Bildung der Erzlagersttten entwickelt,

welche als die Lateralsecretionstheorie bezeichnet wird,
und deren Schwerpunkt in der Annahme liegt, dass die

Schwermetalle der Erzgnge, in ihrer ganzen Masse oder

zum Theil ursprnglich chemische Bestandteile der iu

den Nebengesteinen der Gnge auftretenden Sdieate

gewesen seien. Bei spterer Zersetzung dieser Silicate

seien dann die Metalle ausgeschieden , nach den Gang-
spalteu gewandert, uud hier iu neuen Verbindungen mit

Schwefel, Antimon und Arsen fixirt worden. Um die

Anwendbarkeit dieser Theorie speciell fr das Gang-
gebiet von Pribram zu prfen ,

wurde auf Veranlassung
des Ministeriums eine Commission eingesetzt, welche die

Nebengesteine der Erzgnge nach Sandberger's Vor-

schrift untersuchte und die Ergebnisse ihrer dreijhrigen
Untersuchungen im Berg- und httenmnnischen Jahr-

buch" verffentlichte. Ist die Sandberger'sche Theorie

richtig, so muss sich der Nachweis fhren lassen, dass

die in den Erzgngen vorkommenden Metalle wirk-

lich als Bestandteile der Silicate in den Nebengesteinen
auftreten. Zum Zwecke dieses Nachweises kommt es

zunchst darauf an, dass che Gesteine vor der Analyse
von allen etwa mechanisch beigemengten Kiesen, Glnzen
und Blenden vollstndig gereinigt werden. Herr Stelzner
sucht nun

,
an der Hand der Commissionsberichte und

anderer, auf seine Veianlassuug ausgefhrter Unter-

suchungen, den Nachweis zu fhren:
1) Dass durch das von Sandberger angewandte

Verfahren Behandlung des Gesteinspulvers mit kalter

oder heisser Salzsure eine vollstndige Reinigung
der Gesteine von den genannten Beimengungen nicht

zu erreichen ist, dass fein vertheilte Einschlsse von

Schwefelmetallen, wie sie in den Pribramer Gesteinen

nachgewiesen sind, auch durch 48 studige Behandlung
mit kochender Salzsure nicht vollstndig entfernt werden.

2) Dass demnach der Beweis der Herkunft der in

den Gngen auftretenden Metalle aus den Silicaten
nicht erbracht ist.

3) Dass der vielfach zersetzte Zustand
,
in dem sich

die Gesteine befinden, sowie namentlich das weit ver-

breitete Vorkommen organischer Beimengungen, die doch
nur von aussen stammen knnen, eine durch Infiltration

aus den Gngen erfolgte Einwanderung der Metalle in

das Nebengestein ebenso mglich erscheinen lassen, wie
die von Sandberger angenommene Auswanderung.

4) Dass die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Sand-
berger'schen Theorie sich berhaupt auf rein che-

mischem Wege nicht erweisen lsst.

5) Dass die S a n d berger 'sehe Theorie ihrem wesent-

lichen Inhalt nach bereits im Jahre 1855 von F'orch-
hammer aufgestellt Bei. v. II.

A. Fick: Versuche ber isometrische Muskel-
zuckungen. (Pflger's Archiv fr Physiologie, 188a,

Bd. XI.V, S. 297.)

Eine der seltsamsten Eigenschaften der Muskelsub-

stanz drfte wohl unzweifelhaft darin bestehen, dass sie

durch einen einzelnen momentanen Iieizaustoss, mag er

sir direct treffen, oder ihr vom Nerven zugeleitet

werden, nie zu ihrer maximalen Leistung veranlasst

werden kann
;

die Hhe der Muskelzuckung wchst,
wenn der Reizanstoss von Null gesteigert wird

,
sehr

rasch bis zu einem bestimmten Werthe
,
der dann bei

weiterer Steigerung der Reizstrke nicht mehr ver-

grssert werden kauu. Gleichwohl kann die Faser sich

noch mehr zusammenziehen, sie thut es aber nur, wenn
auf den ersten Reiz in kurzen Zeitintervallen noch fernere

folgen; der Muskel erreicht seine natrliche Grenze

der Zusammenziehuug nur, wenn er durch periodisch
sich folgeude Reize in Tetanus versetzt wird.

Diese paradoxe Erscheinung ist durch neuere Ver-

suche der Herren v. Kries und v. Frey aufgeklrt,
welche gefunden haben, dass die durch einen momen-
tanen Reizanstoss veranlasste Zuckung einen hheren
Werth erreicht, wenn das den Muskel spannende Ge-

wicht nicht schon beim Beginn der Zusammcuziehung
gehoben wird, sondern bereits auf einer gewissen Hhe
untersttzt liegt, v. Frey behauptete daher, dass bei

normalen Muskeln durch geeignete Wahl der Unter-

sttzungshhe stets der volle Betrag der tetanischen

Verkrzung in einer Einzelzuckung erreicht werden
kann. Dieses Verhalten sei leicht begreiflich ,

da durch
die Untersttzung des Gewichtes auf einer gewissen
Hhe dem Muskel Arbeit erspart werde

,
die er sonst

leisten msste, um, wenn er von Anfang an durch das

Gewicht gespannt ist, dieses bis auf diese Hhe zu

heben; er vermag daher sich strker zusammenzuziehen,
was er auch bei tetanischer Reizung thut, wTenu durch

die erste Reizung das Gewicht auf eine bestimmte Hhe
gehoben ist, von welcher aus die folgenden es weiter

heben knnen.
Die hier besprochene Erscheinung betrifft einen

durch ein bestimmtes Gewicht gespannten (isotonischen)

Muskel, der den ihn treffenden Reiz in Verkrzung
seiner Fasern umsetzt. Herr Fick, der durch eine

Reihe von Untersuchungen den Vortheil nachgewiesen,
welche dem Studium der Muskelcontractiou erwchst
durch Trennung der isotouischen Zustnde (bei denen
die Reizung keine Aenderung der Spannung hervor-

bringen kann und der Muskel sich nur verkrzt) von
den isometrischen Zustnden (in denen die Lnge des

Muskels unverndert bleibt und durch die Reizung nur
eine Spannungsnderung hervorgerufen wird) ,

hat sich

nun die Frage vorgelegt, ob eine analoge Erscheinung
bei isometrischen Zuckungen vorkomme. Von isotoni-

schen Zustnden gilt der Satz: Wenn man die zu

hebende Last schon zuvor hebt auf einen Theil der

Hhe, auf welche sie der maximal gereizte Muskel

bringen wrde, so hebt er sie ber die letztere hinaus.

Bei isometrischen Zuckungen wrde der Satz dann

lauten: Wenn man die zu spannende Feder schon

zuvor auf einen Theil der Spannung bringt, auf welche

sie der maximal gereizte Muskel bringen wrde, so

bringt er sie nun auf eine hhere Spanuung. Es muss
hier noch besonders bemerkt werden

,
dass diese An-

nahme um so berechtigter scheinen konnte als bekannt

war, dass sich isometrische Zuckungen bei Wiederholung
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der Reizstsse in kleinen Intervallen ganz ebenso sum-

miren, wie isotonische, und dass also die Spannung bei

tetanischer Reizung bedeutend hher wird als bei maxi-

maler Einzelreizung'.

Die Resultate der von Herrn S. Gtz ausgefhrten
Versuche an Froschmuskeln und an den Fingermuskeln
der menschlichen Hand zeigten nun, dass eine Erhhung
der isometrischen Maximalzuckung durch vorlufige

Anspannung der Feder im Allgemeinen nicht stattfindet.

Besonders war dies der Fall, wenn die vorlufige Span-

nung der bei der Maximalleistung erreichten nahe kam;

betrug Sie vorherige /Spannung nur etwa die Hlfte

dieses Werthes oder noch weniger, dann zeigte sich

eine Erhhung der Spannung, aber nur von verschwin-

dend kleinem Retrage gegenber der Erhhung der

isotouischen Zuckung bei vorlufiger Untersttzung der

Last.

Dieses negative Resultat war jedoch von vornherein

vorausgesehen worden, da bei der isometrischen Zuckung
eine kaum merkliche ussere Arbeit geleistet wird, und

somit durch vorherige Spannung fr den Muskel keine

Arbeitsersparniss erwchst. Nach der Auffassung von

Frcy's ist die Erhhung isotonischer Maximalzuckungen
durch vorlufige Untersttzung der Last dadurch be-

dingt, dass diese Untersttzung dem Muskel Arbeit er-

spart, die er sonst bei Hebung der Last zu leisteu

htte. Bei isometrischem Zuckungsverlaufe erspart die

vorlufige Anspannung dem Muskel keine merkliche

Arbeit; nach der Auflassung v. Frey 's wre also hier

durch die vorlufige Anspannung keine Erhhung der

Zuckung zu erwarten. Da sich nun diese Erwartung
durch den Versuch besttigt, so spricht derselbe zu

Gunsten jener Auffassung."

A. E. Feoktistow: Zur Physiologie der Klapper
des Crotalus durissus. (Bulletin <le l'Academie

iinji. Ues sciences de St. Petersbourg, 1889, N. S. I, p. 1.)

Im Juni 1887 bekam Verfasser zehn lebende Klapper-

schlangen, von denen fnf sich au das Lebeu im auf

20 ls 22" R. geheizten Terrarium wie an die Ernh-
rung mit Kaninchen und Vgeln gut gewhnten, und so

Gelegenheit zu Beobachtungen ber die Physiologie der

Klapper darboten.

Den bisherigen, oft irrthmlichen Angaben gegen-
ber konnte zunchst festgestellt werden

,
dass es ganz

natrlich ist, wenn die Rassel periodisch oder unperio-
disch abfllt, da dieselbe aus leblosem Horngewebe be-

steht, eine Kette von lose mit einander verbundenen

Kegeln bildet, die, wenn sie einigermaassen lang wird,
mechanischen Insulten stark ausgesetzt ist und leicht

abreisst. Deshalb gehren 15 bis LSgliedrige Klappern
zu den grossen Seltenheiten

,
und gewhnlich hlt die

Kassel nicht lnger aus, als bis sie 8- bis lgliederig
wird.

Genaue Beobachtungen konnten ber die Neubildung
der Hasseln gemacht werden, nachdem dieselben den fnf
Klapperschlangen abgefallen waren. Die neuen Glieder

wuchsen so schnell nach, dass bei allen im Kaufe von
drei bis vier Monaten bereits zwei neue Glieder vor-

handen waren neben dem letzten, zurckgebliebenen
Gliede, mit dem allein ein Hasseln unmglich war; die

3gliedrigen Klappern brachten aber schon einen ziem-

lich lauten Ton hervor. Im Laufe eines Jahres wurden
die Hasseln zu 5- bis Ggliedrigen Ketten, welche den ge-

whnlichen, recht intensiven Rasselton hervorbrachten.

Mit den Hutungen hatte das Nachwachsen der Klappern
nichts gemein.

Ueber das Rasseln konnte Verf. die Angaben frherer

Beobachter besttigen, dass die laugsam dahinkriechendc

Schlange die Rassel am Boden ruhig nachschleppt, auf

der Flucht hingegen rasselt sie ununterbrochen. Nur
wenn sie ihren Raub verfolgt, hrt man davon meistens

nichts. Gereizt, nimmt die Klapperschlange eine dro-

hende Lage ein (Brehm) und kann dabei stundenlang
ununterbrochen rasseln. Hlt man eine Klapperschlange
mit einer Hand hinter dem Kopie, und lsst mit der

anderen das Ende des Schwanzes gleich hinter der

Klapper, so wird ihr das Rasseln unmglich.
Die Zahl der Schwingungen, welche die Rassel per

Minute macht, suchte Verfasser in der Weise zu be-

stimmen ,
dass er eine Nadel durch das mittlere Glied

einer Tgliedrigen Rassel einer am Nacken gehaltenen,

grossen Klapperschlange stiess
,

und die Bewegungen
der Nadel beim Rasseln auf einen sich stetig bewegen-

den, berussten Papierstreifen aufschreiben liess. Selbst-

verstndlich konnten die Beobachtungen nicht ganz
exaet ausgefhrt werden, da es viel Mhe machte, die

Nadel schreiben zu lassen. Gleichwohl zeigte sich dabei,

dass die Bewegungen der Klapper aus grossen Schwin-

gungen des ganzen Schwanzes selbst uud aus kleineren

Schwingungen der eigentlichen Rassel sich zusammen-

setzen, und zwar in der Weise, dass der Schwanz

75 Schwingungen ,
die Rassel hingegen ihrer 110 pro

Minute macht.

F. Oltmanns : Beitrge zur vergleichenden Ent-

wickelungsgeschichte der F u c a c e e n.

(Sitzungsber. d. knigl. preuss. Akad. d. Wissensch. 1889,

S. 585.)

In unserer Kenntuiss des Entwickelungsganges der

Fucaceen (Schwarztange) besteht noch insofern eine

Lcke, als mau im Allgemeinen nicht darber unter-

richtet ist, wie sich die Ptlauzen von den Jugendstadien
an bis zur Geschlechtsreife entwickeln. Die Ursache

unserer Unkeuntniss siud die Schwierigkeiten, welche

die Kultur fast aller Meeresalgen bietet, und die auch

Herr Oltmanns bei seinen Versuchen nicht zu ber-

winden vermochte. Der Verfasser hat sich daher be-

mht, natrliche, reine Kulturen von Fucacceu-Arten

ausfindig zu machen, d. h. Orte, an welchen nachweis-

lich nur eine einzige Art von Fucaceen vorkommt. Eine

von der Berliner Akademie dem Verfasser zugewiesene

Reiseuntersttzuug gab demselben Gelegenheit, die

schwedische und norwegische Kste aufzusuchen, welche

eine grssere Zahl von Fucaceen beherbergen. Hier er-

wies sich das Stdtchen Haugesund au der Westkste

Norwegens als ausserordentlich gnstig fr solche

Untersuchungen, weil fast alle Fucaceen, welche Nor-

wegen bietet, in unmittelbarer Nhe der Stadt zu finden

und bei jedem Wetter erreichbar sind.

Wenn auch die Keimimg der Zygote (Keimspore)
in ihren ersten Stufen Verschiedenheiten zeigt (Fucus

vesiculosus
, Pelvetia), so haben doch alle genauer be-

kannten Formen das gemeinsam, dass sie auf einem be-

stimmten Punkte ihrer Eutwickelung keulenfrmige

Keimlinge mit dreiseitiger Scheitelzelle ausbilden
,

die

in allen wesentlichen Punkten bereinstimmen. Es lsst

sich daher annehmen, dass alle diese Gruppen einen

gemeinsamen Ursprung haben, der sich in der genannten

Keimlingsform noch aufs deutlichste zu erkennen giebt.

Spter schlgt die Entwickelung der einzelnen Gruppen
verschiedene Wege ein. Bei den Fuceen (Fucus, Pel-

vetia, Ascophyllum) wandelt sich die dreiseitige Scheitel-

zelle in eine vierseitige um, uud zwar in dem Augen-

Mick, wo der 'Phallus sich abdacht. Herr Oltmanns
bezeichnet Durvillea als die einzige ihm bekannte Fu-

cacee
,
welche nachweislich im Alter ohne Scheitelzelle

wchst.
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Von besonderem Interesse ist die bereits vonThurel
beobachtete Entwickelung der Eier. An Oogonien
(weiblichen Organen) von Fucus sieht man, wie sich der

Korn der jungen Anlage in achl Kerne theilt, welche

die Kerne der achl Eier darstellen. Auch bei Asco-

phyllum entstehen durch Theilung acht Kerne. Von
diesen rcken vier nach der Oogoniumwandung und

lagern sich liier entsprechend den Ecken eines Tetra-

eders
;

die anderen vier Kenn' treten in der Mitte des

Oogoniums nahe zusammen. Um die vier erstgenannten
sondert sich das Protoplasma, whrend die vier anderen

aus dem Protoplasma ausgeschlossen werden. Lssl
man lebende Eier von Ascophyllum in Seewasser aus

den Oogonien austreten, so sieht man neben denselben

vier kleine, etwas glnzende Krper, unzweifelhaft die

vier ausgeschiedenen Kerne. Pelvetia hat nur zwei Eier

im OgOnium. Bringt man letzteres in Seewasser, so

sieht man am Aequator des Oogoniums sechs kleine

Krper von dreieckigem Querschnitt liegen. Im Oogo-
nium von Ilimanthalea entwickelt sieh von acht anfangs

gleich grossen Kernen nur einer zum Eikern.

Dodel-Port hat diese nicht zur Weiterentwicke-

lung gelangenden Kerne Excreonskrper" genannl
und mit den Richtungskrpern der thierischen Eier in

Parallele gestellt. Herr Oltmanns fasst den Vorgang
dagegen nicht als eine blosse Ausscheidung von Kern-

sulistanz, sondern als einen Zelltheilungsprocess auf.

.Die austretenden Kerne sind als reducirte Eier anzu-

sprechen, sie liefern den Hinweis darauf, dass die vier-,

zwei- und eineiigen Fucaceen von Formen abgeleitet
werden mssen, welche acht Eier im Oogonium be-

sassen." F. M.

Karl Buchka: Die Chemie des Pyridins und seiner
Derivate. (Brauoschweig, Druck und Verlag von

Kr. Vieweg and Sohn, 1889.)

Mit besonderer Vorliebe ist in den letzten Jahren

seitens der Chemiker das Studium des Pyridins, Chi-

nolins und verwandter Krper gepflegt worden. Die

Auffindung zahlreicher Methoden zur Synthese derartiger

Verbindungen erleichterte die Bearbeitung dieses Ge-

bietes, und die eifrige Arbeit wurde durch entsprechende

Erfolge belohnt. Das wichtigste Ergebniss dieser Unter-

suchungen bestand in dem sicheren Nachweis, dass eine

grosse Anzahl der in physiologischer Beziehung wich-

tigen Alkaloide Abkmmlinge, des Pyridins sind. Mit
dieser Erkenntniss war die Mglichkeit einer knstlichen

Darstellung der Alkaloide gegeben, und in der That ist

bereits in einzelnen Fllen diese Synthese verwirklicht,
in anderen wenigstens angebahnt.

So interessant mithin die Chemie des Pyridins ist,

ebenso schwierig war es bisher, sich einen vollstndigen
Ueberblick ber dieses reich angebaute Gebiet zu ver-

schaffen, da die Resultate der einzelnen Forschungen in

den verschiedensten Abhandlungen und Zeitschriften

zerstreut waren. Mit Freude wird daher ein Werk des

Herrn Buchka begrsst werden, welcher es unter-

nommen hat unter Benutzung eines hinterlassenen

Mauuscriptes des Herrn Calin
,
zum ersten Male eine

einheitliche und erschpfende Behandlung dieses Kapitels
der organischen Chemie, und zwar in seinem ganzen Um-

fange, zu liefern. Es werden daher nicht nur das Pyridin
und seine nchsten Derivate bercksichtigt, sondern
ebenso die Verbindungen des Chinolins, Acridins, Xaphto-
chinolins, Phenanthrolins, Anthrachinoide und anderer

mehrkerniger Pyridinabkmmlinge.
In der bis jetzt erschienenen ersten Lieferung des

Werkes die zweite und letzte Lieferung befindet sich

ben its unter der Presse bespricht Herr Buchka nach
einer kurzen historischen Einleitung daa Vorkommen

und die Gewinnung der Pyridinbasen, behandelt darauf

eingehend die Constitution des Pyridins und die dabei

in Betracht kommenden Fragen, und beschreibl alsdann
das Pyridin selbst und seine Substitutions- sowie Addi-

tionsproduete. Der Schluaa der Lieferung bringt den

Anfang dei Chinolinverbindungen.
Eine knappe Form der Darstellung und eine zweck-

mssig gewhlte Art verschiedenen Druckes ermglichte
es dem Verfasser, alle bekannten Pyridinverbindungen,
z. ]!. auch smmt liehe Salze der einzelnen Suren, in

sein Werk aufzunehmen, und auf diese Weise Voll-

stndigkeit zu erreichen, ohne die Uebersichtlichkeil zu

stren. Ein usserst reiches und sehr sorgfltiges Lite-

raturverzeichniss trgt dazu bei, dem Werke neben den

Vorzgen eines Lehrbuches auch die eines zuverlssigen
Handbuches zu verleihen. A.

Hermann Zippel: Auslndische Kulturpflanzen
in farbigen Wandtafeln mit erluterndem
Text. Zeichnungen von Karl Bollmann zu

Gera. Dritte Abtheilung. Mit einem Atlas, ent-

haltend 24 Tafeln mit 2t grossen Pflanzenbildern

und zahlreichen Abbildungen charakteristischer

Pflanzeutheile. (Braunschweig, Verlag von Friedrich

Vieweg und Sehn, 1889.)

Verf. und Zeichner geben in dieser dritten Abthei-

lung ihres wohlbekannten Werkes eine werthvolle und
hchst erwnschte Ergnzung und Erweiterung der

beiden ersten Abtheilungen. Besonders hervorzuheben

ist, dass sie die wichtigsten und werthvollsteu Nutz-

pflanzen, die in den deutscheu Schutzgebieten vor-

kommen oder angebaut werden
, aufgenommen haben,

was ja heute ein so actuelles Interesse fr uns hat.

Demgemss sind in dieser Abtheilung in vortrefflichen

Abbildungen und ausfhrlichen Beschreibungen folgende
Bilanzen dargestellt: Die afrikanische Oelpalme (Elaeis

guineeusis), die Erdnuss (Arachis hypogaea), der indische

Sesam (Sesamum indicum), der weisse Sesam (Sesamum
Orientale) ,

der Affenbrotbaum (Adansonia digitata) ,
der

Kola- oder Gurunussbaum (Sterculia acuminata), die

Mohrenhirse (Sorghum vulgare), die Erdmandel (Cyperus
esculentus), das Negerkorn (Penicillaria spicata) ,

der

afrikanische Butterbaum (Butyrospermum Parkii), der

Mahwabaum (Bassia latifolia), der indische Mangobaum
(Mangifera indica), der Meloncnbaum (Carica Papaya),
der Paraguay -Theestrauch (Hex paraguaiensis) ,

der

Kampferbaum (Camphora officinarum), der spanische
Pfeffer (Capsicum longum), die echte Kardamompflanze
(Elettaria cardamomum) ,

der Kampescheholzbaum (Hae-

matoxylon campechianum), der Schwarzholz- oder

Ebenholzbaum (Diospyros rnelanoxylon) ,
der Heu-

schreckenbaum (Hymenaea courbaril), die Kautschukliane

(Landolphia florida), der kretische Tragantstrauch (Astra-

galus creticus) ,
der echte Gummiguttbaum (Garcinia

Morella) und die Elfenbeinpalme (Phytelephas rnaero-

carpa). Auf der Tafel sind entweder die ganze blhende
Pflanze, wie z. B. bei Palmen und Grsern, oder einzelne

blhende Zweige, wie bei allen Struchern und Bumen,
abgebildet. Ausserdem sind in vergrsserten Abbil-

dungen die Blthe und deren Bau in analytischen Zer-

gliederungen, sowie die Frucht und deren Bau dar-

gestellt.

Im Text wird von jeder Art zunchst die Familie,

Gattung und Art charakterisirt und sodann die einzelnen

Theile derselben eingehend beschrieben, wobei auch die

in den verschiedenen Pflauzentheileu enthaltenen Stolfe

Erwhnung finden. Sodann wird ausfhrlich die Hei-

math und die jetzige Verbreitung ihrer Kultur mit An-

gabe der Quellen geschildert, und schliesst sich daran

die Beschreibung der Beschaffenheit des Standorts, in
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dem sie am besten gedeiht. Darauf folgt die Beschrei-

bung ihrer Kultur, der Ernte, sowie der Gewinnung und

Bereitung des Handelsproductes, resp. der verschiedenen

Producte in ihren verschiedenen Modifieationen. Eine

historische Darlegung, d. h. eine Geschichte der Ver-

wendung, Pflege und Ausbreitung der Kultur der Art

nebst kurzer Erweiterung ihres Einflusses auf das Leben

und die Sitten der sie bauenden Vlkerschaften, schliesst

passend die Besprechung derselben, woran sich zuweilen

noch die Erwhnung der nahe verwandten Arten

schliesst. Ueberall zeichnet sich die Beschreibung durch

klare und allgemein verstndliche Darstellung aus, trotz-

dem der Verf. mit grosser Gewissenhaftigkeit alle lite-

rarischen Quellen zusammengetragen und benutzt hat

und unten in den Anmerkungen genau citirt, d. h. seine

Darstellungen im Texte durch dieselben wissenschaftlich

belegt.

So ist dieses Werk durch seine schnen Abbildungen
und den allgemein verstndlichen und doch streng
wissenschaftlichen Text das wichtigste und beste Unter-

richtsmittel, um die so wichtige Kenntniss dieser Kultur-

pflanzen den Schlern in anschaulicher und vollstndiger
Weise beizubringen. P. Magnus.

Vermischtes.
Einer Notiz der Nature" vom 27. Juni entnehmen

wir, dass Herr C. C. Hutchins eine neue Bestimmung
der Intensitt der Mondstrahlung ausgefhrt hat.

Er bediente sieh hierzu eines neuen Thermographen, in

welchem nur ein einzelnes Thermoelement benutzt ist

und die Wrmestrahlen auf dasselbe durch einen Con-

cavspiegel condensirt werden
;
obwohl das Galvanometer

kein mglichst empfindliches gewesen ,
weil es wichtig

war
,

dass die Nadel sehr schnell zur Ruhe kme
,

ent-

sprach dennoch die Ablenkung von einem Sealentheil

0,00000007 Ampere. Zwei Punkte waren es, denen

hauptschlich Beachtung zugewendet war, nmlich die

Ausmitteluug des Verhltnisses der Sonnenstrahlung zu

der Str.ihlung des Mondes und der Durchlssigkeits-
Coefficient unserer Atmosphre fr Moudstrahlen.

Die erste Aufgabe wurde nach zwei Methoden ge-

lst; bei der einen Hess man nur einen sehr geringen
Theil der Sonnenstrahlen auf den Thermographen fallen,

whrend bei der zweiten ein entsprechender Widerstand

iu das Galvanometer eingeschaltet wurde. Beide Me-
thoden gaben sehr gut bereinstimmende Resultate; im
Mittel war die Sonnenstrahlung 184560mal so gross
als die Mondstrahlung. Die Versuche ber die Durch-

gngigkeit der Moudstrahlen durch unsere Atmosphre
galten einen merkwrdig hohen Werth

;
es zeigte sich

nmlich . dass 89V4 Procent der Mondstrahlen bei senk-

rechtem Einfall durch die Luft unter normalem Druck

hindurchgingen. Was nun die Qualitt der Moudstrahlen

betrifft, so wurde gefunden, dass nur 31 Procent durch

eine Quar/.pfatte hindurchgingen, welche 93 Procent

Sonnenstrahlen durchliess. Die Strahlen von einer

Platinspirale ,
die iu eine mglichst niedrig gedrehte

Bunsen'sche Flamme gebracht war, wurden fast in

demselben Maasse absorbirt, als die Strahlen vom
Monde. Aus Versuchen ber das Strahluugsvermgen
verschiedener Gesteine schliesst Herr Hutchins, dass

riu sehr betrchtlicher Theil, nmlich fast die Hlfte,
dir einfallenden Strahlen absorbirt werde. Die Ober-

flche des Mondes knnte somit stark erhitzt werden
;

aber die totalen Mondfinsternisse scheinen zu zeigen,

dass kaum irgend etwas von dieser Oberflchenwrme
durch unsere Atmosphre dringen kann.

[Wir mssen uns leider auf die sprlichen Angaben
beschrnken, wie sie uns die angefhrte Notiz ohne An-

gabe der Quelle oder der Originalabhaudlung darbietet.

Sollten uns ausfhrlichere Mittheilungen zugnglich
werden, so hoffen wir auf den Gegenstand noch einmal

zurckzukommen. Ref.l

In der Sitzung der physiologischen Gesellschaft zu
Berlin vom 31. Mai theilte Herr Sauermann die Er-

gebnisse von Versuchen mit, die er angestellt ber die

Wirkung der Ftterung mit organischen Farb-
stoffen auf das Gefieder der Vgel. DieAnregung
zu dieser Untersuchung gab die Thatsache, dass vor

lnger als einem Jahrzehnt auf deutsche Vogelausstellun-
gen Kanarienvgel, meist aus England ,

kamen
,
welche

durch Ftterung mit Cayennepfeffer roth gefrbt waren.
Ueber das Verfahren zum Hothfrben dieser Vgel war
bekannt, dass die jungen Thiere vor der Mauser mit
dem rothen Pulver des Cayennepfeffers gefttert wer-

den; doch wird die Frbung erst nach wiederholter
Nachzucht und Cayennepfefferftterung in voller Schn-
heit erreicht. Nach der Mauser bleiben die Vgel den

ganzen Winter hindurch gefrbt, auch wenn man wh-
rend dieser Zeit keinen Farbstoff mehr giebt; dagegen
werden die Vgel nach der folgenden Mauser wieder

gelb ,
wenn nicht schon vor derselben Cayennepfeffer

gereicht wird. Feuchte Luft begnstigt die Frbung,
directes Sonnenlicht und Klte ben nachtheiligen Ein-
fluss aus.

Herr Sauermann suchte die Rolle der wesent-
lichsten Bestandteile des Cayennepfeffers Piperin
(8 bis 10 Proc), alkoholisches Extract (2; Proc.

,
meist

Triole'in) und Capsicin ,
der rothe Farbstoff (4 Proc.)

bei dieser Frbung des Gefieders zu ermitteln. Die

Ftterung mit einem Pfefferextracte, das den Farbstoff,
aber kein Trioleiu und kein Piperin enthielt, gestattete
zwar den Farbstoff in grsseren Mengen einzufhren,
aber merkwrdiger Weise wurden die Kanarienvgel
bei dieser Behandlung nicht roth. Dieser negative Er-

folg trat bei allen Versuchen mit Einfhrung des blossen

Farbstoffes ein
,
welche drei Jahre hintereinander an

Kanarienvgeln gemacht wurden. Es wurden daher
wieder Versuche mit dem Pfeffer selbst begonnen ,

und
zwar wurden diesmal grssere Thiere

,
nmlich weisse

Italienerhhuer gefttert. Schon am zehnten Tage
wurden bei einem Huhn die ersten gelbrothen Federn
auf der Brust bemerkt, nach einigen Tagen wurde der

Spiegel gelbroth, die Brust frbte sich tiefer roth, und
nach vollendetem Wachsthum war das Huhn an der
Brust und am Spiegel roth, am brigen Krper gelbroth.
Ein zweites Huhn blieb weiss mit rother Brust; die

brigen zeigten keine Wirkung. Die Fsse waren bei

allen Hhnern gelborange, und man konnte aus ihnen
das rothe Capsicin durch Behandeln mit Alkohol und
Aether ausziehen. Alte Hhner, die gleichzeitig mit

Cayennepfeffer gefttert wurden, zeigten keine Aeude-

rung ihres Gefieders
; hingegen war das Gelbe ihrer

Eier roth und unterschied sich noch dadurch von den

gewhnlichen Eiern, dass es selbst durch zehn Minuten

langes, scharfes Kochen nicht hart wurde (wahrschein-
lich war das flssige Fett, das Triole'in, in demselben

vermehrt). Durch einen besonderen Versuch konnte

festgestellt werden
,

dass schon am vierten Tage nach

Beginn der Ftterung der Farbstoff im Eigelb nach-

weisbar, und dass es am neunten Tage von demselben

ganz durchdrungen ist. Diese schnelle Aufnahme des

Farbstoffes fhrt der Vortragende auf den Triolein-

gehalt des Eigelbs zurck
,
und diese Beziehung des

Trioleins zum Farbstoff erklrt auch die oben erwhnten
missglckten Versuche au Kanarienvgeln mit dem Farb-

stoff ohne Triolein. Die Bedeutung des F'ettes fr
die Ablagerung von mit der Nahrung aufgenommenem
Farbstoff in die Federn wurde noch weiter erwiesen

durch Versuche mit Anilinfarben. So lange diese in

Wasser oder Soda gelst, verabreicht wurden, wurden
niemals Federn oder Eigelb gefrbt; als aber Tauben
mit Methyleosin in verdnntem Glyceriu gefttert wur-

den, sah mau die Federn zart rosa gefrbt. Herr Sauer-
mann will diese Versuche, namentlich mit Anwendung
von Triole'in, fortsetzen.

Fr die Itedaetion verantwortlich

Dr. *W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Brannschweig.
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K. Zelbr: E. E. Barnard; Charlois; G. Bigourdan
Ueber den Kometen Brooks vom 6. Juli.

(Astronomische Nachrichten, 1889, Nr. 2918, 2919; Comptes
reudus. C1X, p. 400.)

Nachdem jngst Herr Oppenheim gefunden hatte,

dass der Brooks'sche Komet, der sich bereits frh

durch eine Kerntheilung ausgezeichnet (Ildsch. IV,

428), eine kurze Periode habe (Rdsch. IV, 476), ist es

jetzt Herrn Zelbr gelungen, aus drei Beobachtungen

folgende elliptische Elemente zu berechnen:

T 1889, Aug. 26,5187 M. Z. Berlin,
<o = 325 22' 52.1"

Sl = 21 44 50,0

i = 5 56 20,7

(p 37 33 58,0

log p = 0,525472

log a -- (1.727310

log u" = 2,459042
Umlaufszeit 12y3 Jahre.

Das Interesse , das dieser Komet somit durch den

Nachweis seiner elliptischen Bahn und die Aussicht,

ihn dauernd unserem System einverleibt zu sehen,

gewonnen, wird noch bedeutend erhht durch die

Entdeckung von Begleitern dieses Kometen,
welche Herr Barnard auf dem Lick -Observatorium

Anfangs August gemacht uud die beiden franzsischen

Beobachter Charlois und Bigourdan Ende August

besttigen konnten. Herr Barnard beschreibt am
6. August seine Beobachtungen etwa wie folgt:

Als ich am 1. August mit dem 12 Zller deu

Kometen aufsuchte, um seine Position zu bestimmen,

entdeckte ich einen sehr kleinen und blassen Nebel,

sehr nahe nrdlich folgend dem Kopfe des Kometen;
ich sah noch einen anderen etwas grsseren etwa l'

entfernten Nebel n. f. in der Linie, welche die beiden

ersteren Krper verbindet. In der Vermuthung, dass

der nahe ein Begleiter sein knnte, maass ich seinen

Positionswinkel und Abstand. Am 2. August fand

ich, dass beide, B sowohl wie C, den Hauptkometen A
begleiteten .... B ist sehr klein und hat einen

winzigen sternartigen Kern und einen schwachen,

kurzen Schweif, der bis zum Mutterkomet A reicht.

Der Begleiter C ist etwas grsser und hat gleichfalls

einen sehr schwachen Kern und Schweif. Am 3., 4.

und 5. August beobachtete ich den Kometen mit dem
36 zlligen Refractor. Sowohl B als C wurden schn

gesehen. Am 4. August entdeckte ich noch 'zwei

Begleiter, DundE, von denen der eine (D) gemessen

wurde; der andere (E) konnte wegen grosser Schwche
nur geschtzt werden. Jeder von diesen hatte einen

ungemein schwer sichtbaren Kern und der gr

(E) hatte eine geringe Verlngerung oder einen

Schweif wie die anderen . . . Ich habe diese Objecte

mit den Buchstaben A, B, C, D, E bezeichnet nach

ihrer Reihenfolge in Rectascension, A ist der Mutter-

komet; E war genau in der Linie von C zu I) und

zweimal soweit von C entfernt als von ]>." Herr

Baruard bemerkt hierbei, dass er auch beim grossen

Kometen 1882 Begleitkotneteu in geringer Entfernung

entdeckt hatte, und deshalb nach solchen Begleitern

direct gesucht hat. Whrend aber, soviel uns be-
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kannt, die Entdeckung vom October 1882 keine Be-

sttigung gefunden, liegt eine solche fr die Beob-

achtung am B rooks'schen Kometen bereits von zwei

Seiten her.

Herr Charlois schreibt nmlich: Am 27. August
habe ich gegenber vom Schweif, 20 Secunden spter
als der Kern eintretend und 2.5' nrdlicher als diese,

einen sehr schwachen Nebel von kreisfrmiger Ge-

stalt, und von 10" bis 12" Durchmesser mit einer

leichten Verdichtung in der Mitte constatiit. Ich

habe nichts Aehnliches an den vergangenen Tagen

gesehen, besonders am 20., 21. und 24. August. Die

Bewegung dieses Begleiters ist identsich mit der des

Hauptkometen, wie dies die beigegebenen Beobach-

achtungen vom 28., 29. und 30. August zeigen. Seine

Helligkeit nimmt seit dem 27. August von Tag zu

Tag zu."

Interessanter noch sind die Angaben des Herrn

G. Bigourdan: Man konnte die nachstehenden

Beobachtungen des einen der von Herrn Barnard

angegebenen Begleiter, des hellsten, den er als C

bezeichnet, machen und ihn mit dem Ilauptkometen

vergleichen,
Pariser Zeit Positionswinkel Abstand

1889 Aug. 29. 13 h 10 m 24 s 61,49 5' 28,3"

30. 12 O 30 61,89 5 32,4

Sept. 1. 12 44 59 61,43 5 35,2

August 29. Der Begleiter, von 13,3. Grsse, ist

ein sehr schwacher, runder Nebel von 30 Durch-

messer, ein wenig heller nach der Mitte zn
,
wo

man einen kleinen, sternartigen Punkt vermuthet.

August 30. Obwohl der Himmel sehr dunstig ist,

sieht man einen kleinen, sternartigen Kern.

Dieser Begleiter entfernt sich vom Hauptstern

genau in der Richtung des Schweifes; es ist zu be-

achten
,

dass der Positionswinkel sich nicht ndert.

Es wre dips, wenn nthig, ein Beweis
',
dass dieser

Begleiter sich auf Kosten des Kometen selbst ge-
bildet habe. Ferner kann man bereits annhernd
die Zeit bestimmen, in welcher die Trennung er-

folgt ist. Wenn man nmlich zu Mitteln gruppirt
einerseits die Beobachtungen auf dem Lick-Observa-

torium vom 3., 4. und 5. August, andererseits die

vorstehenden (und dabei den ersteren
, welche unter

bedeutend gnstigeren Bedingungen angestellt sind,

ein doppeltes Gewicht giebt), so erhlt man :

Zeit Positionswillkel Abstand

August 4. 21h 41m 61,33 4' 27,1"
30. 12 4G 61,58 5 31.1

Nimmt man eine Zunahme des Abstaudes propor-
tional der Zeit an, so wrde die Trennung etwa am
15. April 1889 stattgefunden haben, mehr als vier

Monate vor dem Durchgang durch das Perihel. Nach
den Elementen des Herrn Zelbr wre dieser inter-

essante Komet ein periodischer und wrde nach
12 Jahren wieder durch sein l'erihel gehen".

L. Cailletct und E. Colardeau: Ueber den Zu-
stand der Materie in der Nhe des
kritischen Punktes. (Comptes rendas, 1889,

T. CYIII, p. 1280.)

Erhitzt man in einer geschlossenen Rhre Wasser

oder Aether hinreichend stark
, so beobachtet man,

wie Cagn iard- Latour gezeigt hat, dass die Grenz-

flche der Flssigkeit pltzlich verschwindet. Die

Erklrung hierfr schien sehr leicht
;
der Entdecker

meinte, dass eine in einem geschlossenen Gefsse

befindliche Flssigkeit vollstndig verdampft, wenn

sie eine bestimmte (kritische) Temperatur bersteigt.

Gegen diese Anschauung wurden aber schon von

Andrews in seinen Experimenten ber die Ver-

flssigung und die kritische Temperatur der Kohlen-

sure mehrere Bedenken vorgebracht; doch konnte

er aus der Gesammtheit seiner Beobachtungen weder

eine befriedigendere Deutung noch berhaupt einen

bestimmten Schluss ableiten.

Die Verfasser stellten sich die Frage, ob die Auf-

fassung von Cagni ard-L a tour wirklich berechtigt

sei, und suchten durch verschiedene Experimente
zu ermitteln, ob nicht, trotz der scheinbaren Um-

wandlung der ganzen Masse in Gas, der flssige
Zustand dennoch oberhalb der kritischen Temperatur
bestehen bleibt. Sie bedienten sich fr diese Ver-

suche einer Substanz, welche sich nur in der flssigen
Kohlensure auflst und diese frbt, whrend sie im

Gase sich nicht lst und dieses daher ungefrbt lsst.

Diese Eigenschaft besitzt das Jod, von dein eine ge-

ringe Menge durch Verdampfung in den oberen Ab-
schnitt der Coinpressiousrhre gebracht wurde und
dort an den Wnden sich condensirte, whrend die

Oberflche des die Rhre abschliessenden Queck-
silbers mit einer dnnen Schicht Schwefelsure bedeckt

war, um die Bildung von Jodquecksilber zu hindern.

So wie das verflssigte Gas das Jod erreichte, frbte

es sich violettroth. Der Apparat wurde dann ber

31", die kritische Temperatur der Kohlensure, er-

wrmt , und in gewohnter Weise verschwand der

Meniskus, aber die Frbung blieb in der ganzen
Strecke der Rhre, die vorher von der Flssigkeit

eingenommen worden war. Sie vertheilte sich jedoch
nicht durch die ganze Masse, sondern wurde in der

Nhe der Stelle
,
wo frher der Meniskus gewesen,

in einer Ausdehnung von einigen Millimetern allmlig
blasser, whrend der obere Theil der Rhre farblos

blieb. Dies schien darauf hinzuweisen, dass nur die

Oberflche der Flssigkeit verschwunden sei
,

dass

diese aber im unteren Theile der Rhre noch als solche

existirte.

Man knnte zwar einwenden, dass vielleicht ober-

halb der kritischen Temperatur auch der Kohlen-

suredampf das Jod aufzulsen vermge; aber dagegen

sprach die Farblosigkeit der oberen Theile der Rhre,
obwohl auch hier Gas mit dem an den Wnden haften-

den, festen Jod in Berhrung war.
' Die spectroskopische Untersuchung besttigte

brigens den ersten Schluss. denn auch oberhalb des

kritischen Punktes beobachtete man das Spectrum
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des in einer Flssigkeit gelsten ,Iod, das absolut

verschieden ist vom Spectrum des Joddampfes.

Eine fernere Sttze erhielt diese Anschauung

durch Versuche ber die Dampfspannung der Kohlen-

sure oberhalb der kritischen Temperatur. Wrde
sich sofort alle Flssigkeit in Dampf verwandeln,

dann msste fr den Gang der Spannung bei stei-

gender Temperatur die Menge der ursprnglich an-

wesenden Flssigkeit gleichgltig sein. Dies ist aber

nicht der Fall; die Curye der Spannungen steigt um

so schneller au, je mehr verflssigtes Gas in der

Rhre vorhanden war, da die Verdampfung der ober-

halb der kritischen Temperatur noch vorhandenen

Flssigkeit weiter andauert bis zu ihrer vlligen Er-

schpfung.
Was hier durch die Versuche erwiesen worden,

ist schon frher von einigen Physikern als Hypo-
these behauptet worden, und Ja min hat fr diesen

Vorgang folgende Erklrung aufgestellt. In dem

Maasse, als die Temperatur steigt, nimmt die Dichte

des gesttigten Dampfes continuirlich zu
,
whrend

die der Flssigkeit wegen ihrer starken Ausdehnung
abnimmt. Es muss daher ein Moment kommen, wo

beide Dichten gleich werden. Dann wird der Dampf
nicht mehr den oberen und die Flssigkeit den

unteren Theil des Raumes einnehmen, sondern die

Trenuungsflche wird verschwinden, die Flssigkeit

schwimmt in der gleich dichten Atmosphre und

bildet mit ihr eiue Emulsion.

Aber wenn diese Erklrung richtig wre, dann

msste die Dichte der Flssigkeit weiter ab-, die

des Dampfes weiter zunehmen ,
und oberhalb der

kritischen Temperatur msste die Lagerung eine

umgekehrte sein, die Flssigkeit den oberen, das Gas

den unteren Theil der Rhre einnehmen. Der Ver-

such hat diese Folgerung nicht besttigt, selbst als

die Temperatur bis zum Bersten der Rhre gesteigert

wurde.

Die Verfasser unternahmen dann
,
um die Ver-

hltnisse noch mehr aufzuklren, eine weitere Ver-

suchsreihe ber das Verhalten von Flssigkeits-

mischuugen, und zwar knpften sie an die Erfahrung
von Duclaux an, nach welcher zwei Flssigkeiten,

die sich bei einer bestimmten Temperatur nicht in

einander lsen
,

dies in allen Verhltnissen thun,

wenn man ihre Temperatur passend erhht. Solche

Flssigkeiten sind z. B. Amylalkohol und gewhn-
licher mit Wasser verdnnter Alkohol. Die Ver-

fasser brachten eine Mischung beider in eine Rhre,
in welcher dieselbe bei gewhnlicher Temperatur beim

Schtteln nur eine trbe Flssigkeit gab, die sich

in der Ruhe sofort in zwei durch einen scharfen

Meniskus getrennte Schichten sonderte; beim Er-

hitzen aber wurde die Mischung vollkommen klar

und gleichmssig und so blieb sie, so lange die Tem-

peratur anstieg. Beim Abkhlen erschienen erst

Schlieren, dann entstand eine Trbung und schliess-

lich trennte sich die Flssigkeit in zwei Schichten,

genau bei der Temperatur, bei welcher der Meniskus

verschwunden war.

Die Erscheinungen in dem Flssigkeitsgemisch

waren nun genau denjenigen gleich, welche das ver-

flssigte Gas bei der kritischen Temperatur darge-

boten; die untere Flssigkeit verhielt sich wie das

verflssigte Gas, die obere wie die Gasatmosphre.
Bei dem Flssigkeitsgemisch war es sehr leicht,

die J am in 'sehe Erklrnng fr das Verschwinden

des Meniskus experimentell zu prfen; Verfasser be-

stimmten nmlich die Dichten der beiden Alkohole bei

der Temperatur, bei welcher der Meniskus ver-

schwand; aber die untere Flssigkeit war bei dieser

und bei noch hheren Temperaturen dichter als die

obere.

Die J a m i n
'

sehe Erklrung msste daher ver-

worfen werden, hingegen gengte die oben erwhnte

Erfahrung von Duclaux, die auch der Versuch hier

besttigt hatte, um das Verschwinden des Meniskus zu

erklren. In Folge der Temperaturerhhung konnten

nmlich die sonst nicht mischbaren Flssigkeiten

sich in einander auflsen und die Trennungsflche

msste schwinden.

Schliesslich suchten die Verfasser noch direct die

Dichten des verflssigten Gases und seines gesttigten

Dampfes bei der kritischen Temperatur mittelst

eines Differentialmanometers zu bestimmen und

fanden
,

dass der Unterschied der Dichten wohl

kleiner wurde, aber nicht verschwand; er betrug

vielmehr noch 4 mm mehrere Grade oberhalb der

kritischen Temperatur. Die Jamin'sche Erklrung
war somit auch fr das verflssigte Gas ganz direct

widerlegt.

Aus den vorstehenden Versuchen lassen sich fol-

gende Schlsse ableiten: 1) Die kritische Tempe-
ratur eines verflssigten Gases ist nicht die, bei

welcher die Flssigkeit sich pltzlich gnzlich ver-

flchtigt, vielmehr bleibt der flssige Zustand auch

oberhalb dieser Temperatur bestehen. 2) Sie ist

auch nicht die Temperatur, bei welcher eine Flssig-
keit und ihr gesttigter Dampf die gleiche Dichte

haben. 3) Sie ist vielmehr die Temperatur, bei

welcher eine Flssigkeit und die Gasatmosphre ber

ihr fhig werden, sich gegenseitig in allen Verhlt-

nissen aufzulsen und nach dem Schtteln eine

homogene Mischung zu bilden.

Wilhelm His: lieber die Principien der

thieri sehen Morphologie. Brief au Herrn

John Murray, V. P. R. S. Ed. (Proceedings of the

Royal Society of Edinburgh, 1SSS, Vol. XV, Nr. 127,

p. 287.) (Schluss.)

Die Beobachtung zeigt ein sehr hufiges Zu-

sammenfallen der Eutwickelung eines Keimes mit der

Zunahme seines Volums. Wir sind daher leicht ge-

neigt dies Zusammentreffen als allgemeines Gesetz

zu betrachten, und jede Eutwickelung als mit einer

Volumzunahme verknpft aufzufassen. Diese Frage

ist keine so einfache. Ausgedehnte Phasen embryo-

nischer Eutwickelung knnen ohne Volumzuuahme

ablaufen. Der Keim eines Lachses hat unmittelbar

nach der Segmentirung eine kucheufrmige Gestalt
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und ein Voluin von etwa 0,5 ebnim. Nachdem sich

der Embryo durch eine Reihe von Umgestaltungen

gebildet hat und nachdem der Dotter von dem Dotter-

sack umwachsen ist, ist das Volumen des Embryo
mit der Dottersackhaut nicht grsser als zuvor das-

jenige des durchfurchten Keimes, nmlich etwa

0,5 cbmm. Der Embryo hat sich aus dem segmen-
tirten Keim gebildet durch blosse Verschiebung seiner

Massen. Weitere Untersuchungen zeigen, dass, ganz

unabhngig von allflligen Volumzunahmen , das

Flchenwachsthum des Keimes der allgemeinste Cha-

rakterzug dieser Periode ist, und dass darin die Ur-

sache der verschiedenen Faltungen liegt, welche der

Bildung eines Embryo vorausgehen.
Die Wege, Form und Volumen von Keimen und

Embryonen zu bestimmen, sind etwas lnger und

mhsamer als die einfache Betrachtung gefrbter

Schnitte; aber die allgemeinen wissenschaftlichen

Methoden des Messens, des Wagens und der Volumbe-

stimmung knnen bei der embryologischen Forschung
nicht vernachlssigt werden , wenn man eine solide

Grundlage von Thatsachen haben will, denn die Mor-

phologen haben nicht das Vorrecht, auf leichtern und

dh'ecteren Bahnen zu wandeln als die Forscher in

anderen Gebieten der Naturwisseuschaft.

Aber wir mssen in unseren Stzen noch weiter

gehen. Die Embryologie und die Morphologie knnen
nicht fortschreiten unabhngig von jeder Rcksicht-

nahme auf die allgemeinen Gesetze der Materie

auf die Gesetze der Physik und der Mechanik. Dieser

Satz wird vielleicht jedem Naturforscher unbestreitbar

erscheinen; aber in den morphologischen Schulen

giebt es wenige, welche geneigt sind, denselben mit

all seinen Consequenzen anzunehmen.

Vor etwas ber zwanzig Jahren arbeitete ich

ber die Entwickelung des Hhnchens. Von histolo-

gischen Fragen ausgehend, kam ich zur Verfolgung
der Entwickelung des Krpers aus den primitiven

Keimschichten, und nach und nach wurde meine

Aufmerksamkeit gefesselt durch verschiedene Bezie-

hungen von deutlich mechanischer Natur. Ich fand

z. B., dass die Erweiterung des Medullarrohres stets

zusammenfiel mit einer Biegung seiner Achse, und

dass verschiedenen Graden der Einbiegung auch ver-

schiedene Grade der Erweiterung entsprachen u. s. w.

Diese ersten empirischen Beobachtungen fhrten

mich weiter. Faltungen der ursprnglichen Schichten

bestimmen die Grenzen des embryonalen Leibes, die

Grenzen der rechten und linken Seite, die Grenzen

des Kopfes und des Stammes mit seinen Segmenten.
Falten leiten auch die Bildung des Nervensystems ein,

des Herzens und der Eingeweide. Das Princip der

Schichten - Faltung ist daher in der Embryologie ein

fundamentales, und das Studium seiner Consequenzen
muss eine der wichtigsten Aufgaben dieser Wissen-

schaft sein. Die Keimschichten sind elastische Platten

unter dem Einflsse bestimmter Drucke, und diese

Drucke sind zurckzufhren auf ein in verschiedenen

Richtungen verschiedenes Flchenwachsthum der be-

treffenden Platten. Die Gesetze dieses Wachsthums

mssen die fundamentalen Vorgnge bestimmen,
welche die Bildung des Krpers der hhereu Thiere

hervorbringen.
Ich kann bisher keinen Fehler in der kurzen Kette

dieser Argumente finden, und ich behaupte, dass sie

in voller Harmonie sind mit all unseren Kenntnissen

von anderen natrlichen Processen. Die Geologie

beschftigt sich gleichfalls mit Schichten - Faltungen
und deren Folgen. Die Resultate geologischer Beob-

achtung stimmen in vielen Punkten berein. mit denen

der Embryologie: die Verschiebungen und Brche
der Schichten folgen in ausgedehntem Maasse den-

selben Gesetzen bei der Bildung der Erdrinde und bei

der unseres eigenen Krpers.
Meine Versuche, einige mechanische und physio-

logische Elementarvorstellungen in die Embryologie

einzufhren, sind im allgemeinen von den Morpho-

logen nicht gut aufgenommen worden. Dem Einen

schien es lcherlich, von der Elasticitt der Keiin-

schichteu zu sprechen, ein Anderer meinte, durch

solche Betrachtungen spannen wir den Karren vor

den Gaul" und ein jngerer Autor meint, dass wir

in der Embryologie Besseres zu thun htten
,
als die

Spannungen der Keimschichten und hnliche Fragen
zu discutiren

,
da ja alle Erklrungen nothwendig

phylogenetischer Natur sein mssen. Dieser Wider-

spruch gegen die Anwendung naturwissenschaftlicher

Grundpriucipien auf embryologische Fragen wrde
kaum verstndlich sein, htte er nicht einen dogma-
tischen Hintergrund. Keine andere Erklrung der

lebenden Formen wird gestattet, als Erblichkeit, und

jede, die auf einer anderen Grundlage beruht, wird

zurckgewiesen. Die gegenwrtige Mode verlangt,

dass selbst die kleinste und gleichgltigste Unter-

suchung in ein phylogenetisches Gewand gekleidet

werden muss, und whrend in frheren Jahrhunderten

die Autoren glaubten, aus jeder Naturerscheinung be-

stimmte Absichten des Weltenschpfers heraus lesen

zu knnen, erbeben moderne Naturforscher den An-

spruch, in jeder gelegentlichen Beobachtung ein Bruch-

stck der Stammesgeschichte der lebenden Welt zu

erkennen. Die Aufgabe, die Kapitel dieser Geschichte

zu lesen, scheint ebenso leicht zusein, wie das Sammeln

von Pflanzen- und Thierspecies, oder das Herstellen

mikroskopischer Prparate. Die letzten Principien

wissenschaftlichen Glaubens werden in jede empirische

Untersuchung eingefhrt, und man bersieht dabei

die Gefahr, dass selbst die best festgestellten Theorien

einen Schleier ber die Augen des Beobachters legen,

und die Unparteilichkeit seiner Beobachtungen zu

stren im Stande sind.

Ich bin der Letzte, das Gesetz der organischen

Vererbung bei Seite zu schieben, oder die unber-

sehbaren Fortschritte zu leugnen, welche die biologi-

sche Wissenschaft gemacht hat durch die Einfhrung

dieses mchtigen Begriffes in ihren Ideenkreis. Fragen

der Phylogeuie werden noch auf lange Zeit hinaus

von usserster Wichtigkeit und vom grssten Inter-

esse fr die Biologie sein; aber das blosse Wort

Erblichkeit" kann die Wissenschaft nicht von der



No. 39. N aturwissensoh al't liehe Rundschau. 4J7

Pflicht dispensiren, jede nur mgliche Untersuchung
ber den Mechanismus des organischen Wachsthuma

und organischer Bildung anzustellen. Zu glauben,

dass die Erblichkeit organische Wesen aufbauen kann

ohne mechanische Mittel, ist ein Stck unwissen-

schaftlichen Mysticismus.
Erblichkeit ist der allgemeine Ausdruck der Perio-

dicitt organischen Lebeiis. Alle Generationen ge-

hren einer continuiiliehen Reihentolge von Wellen

an, in welcher jede einzelne ihren Vorgngern und
ihren Nachfolgern hnlich ist. Die Wissenschaft soll

dm periodischen Lebensprocess in den individuellen

Erscheinungen ebenso analysiren, wie in der Gesammt-

beit; die genaue KenntnisB der erstereu ist die Grund-

lage umfassender Vorstellungen.

Durch Vergleichung verschiedener Organismen
und durch Auffindung ihrer Aehnliehkeiten werfen

wir Licht auf ihre wahrscheinlichen genealogischen

Beziehungen, aber wir geben keine directe Erklrung
ihres Wachsthums und ihrer Bildung. Eine directe

Erklrung kann nur aus dem unmittelbaren Studium

der verschiedenen Phasen der individuellen Entwicke-

lung kommen. Jede Entwicklungsstufe muss be-

trachtet werden als die physiologische Folge einer

vorangegangenen Stufe und in letzter Linie als die

Folge der Acte der Befruchtung und Theilung des

Eies.

Einige moderne Publicationen erscheinen als

Symptome dafr, dass die embryologischen Studien

daran sind, eine mehr physiologische Richtung zu

nehmen. Die wichtigen Untersuchungen von 0. Hert-

wig, Fol, Pflger, Born, Roux und Anderen in be-

treff der Befruchtung, der ersten Furchungsachsen, und

der knstlichen Bildung von Deformationen grnden
sich auf physiologische Vorstellungen und physiologische

Methoden, und sie erffnen der biologischen Forschung
neue ixnd weite Gebiete.

Physiologische Erwgungen in der Morphologie
sind weit davon entfernt mit phylogenetischen Unter-

suchungen in Widerspruch zu stehen; vielmehr wird

der phologenetische Forscher in ihnen eine mchtige
Hilfe bei seineu Bemhungen finden. Er hat nur

seine Augen fr die wirklichen Lebens- und Entwieke-

lungs
- Processe zu ffnen. Die Vorgnge, welche die

Natur unter unseren Augen vollfhrt, knnen nicht

principiell verschieden sein von den Processen in ent-

legenen Perioden; und eine gute Kenutuiss der jetzigen

Naturprocesse wird selbst fr phylogenetische Zwecke

ntzlicher sein als starre morphologische Schemata, die

vermge blosser logischer Operationen abgeleitet sind.

Einer der wichtigsten und frhesten Vorkommnisse

in der Entwickelung der Wirbelthier - Keime ist die

longitudinale Biegung der Lngs- Achse. Die Rcken-
linie ist gewhnlich im Kopftheile convex und in dem

folgenden Theile des Stammes coneav. Die Bildung
der Augenblasen und der verschiedenen Hirnabschnitte

hngt ab von den Achsenbiegungen des Medullar-

robres, und indem wir diese Biegungen an einem

Gummirohre wiederholen, knnen wir eine hnliche

Reihe von Erweiterungen und Verengerungen hervor-

bringen wie sie das embryonale Gehirn zeigt. Der

Amphioxus ist das einzige Wirbelthier, welches whrend
seines embryonalen Lebens eine dorsale Concavitt

des Kopfendes zeigt, zugleich aber auch das vollstn-

dige Fehlen von Augenblasen und Hirngliederung.
Die Krmmung der Kopfachse bestimmt am Vorder-

kopfe die relative Lage des Mundes und der Peri-

cardialhhle. Wenn drei parallele Rhren dieselbe

Biegung erfahren mit dorsaler Couvexitt, dann wird

das Ende der unteren hinter dem der mittleren und

oberen Rhre liegen. Die Perieardialhhle wird

weiter nach hinten liegen als der Mund, und der Mund
weiter hinten als der Vorderkopf. Im Embryo des

Amphioxus ist das Verhltniss umgekehrt, Amphioxus
wrde seinen Mund vor dem vorderen Ende des

Medullarrohres haben, wenn der Mund sich am Ende

des Darmcanals ffnen wrde, wie bei den anderen

Wirbelthieren. Aber dies ist nicht der Fall; das

vordere Ende des Darmcanals bildet zwei besondere

Orgaue, und ein Mund ffnet sich weiter nach hinten

an der linken Seite des Krpers.
Ein anderes Beispiel fr die Folgeu der Biegungen

der Achse kann die Geschichte des Herzens und des

Nackens bei den hheren Wirbelthieren liefern. Der

grssere Theil des Herzens gehrt ursprnglich zum

Kopfe, und das vordere Ende des Herzens erreicht

den Unterkieferbogen. In jngeren Embryonen
bildet es daher einen voluminsen Anhang des Hinter-

kopfes. Aber indem der Krper bei seiner weiteren

Entwickelung stark gekrmmt wird, werden Kopf
und Beckenende so umgebogen, dass sie sich treffen.

Durch diese Biegung kommt das Herz in den Winkel

zwischen dem Kopfe und der Brust zu liegen. Der

Kopf hebt sich spter wieder in die Hhe, und das

Herz bleibt in seiner seeundren Stellung. Whrend
dieser Zeit bildet sich der Nacken des Embryo hinter

dem Einbiegungswinkel als ein keilfrmiges Stck des

Krpers ,
das in seinem Rckentheil Wirbel enthlt,

aber keine Hhle im ventralen Theile. Auch seine

Bildung hngt von der vorbergehenden Biegung des

Kopfes ab, und bei den niederen Wirbelthieren, z. B.

bei den Fischen
,
wo der ganze Process der totalen

Krper - Krmmung nicht eintritt
,

bleibt das Herz

an seiner primren Stelle und bildet sich kein Nacken.

Diese Beispiele, welche leicht vermehrt werden

knnen, mgen gengen, die allgemeine Wichtigkeit
der elementaren mechanischen Betrachtungen bei der

Behandlung morphologischer Fragen zu beweisen. Sie

zeigen gleichzeitig, wie die Mittel, deren die Natur

sich bedient bei der Bildung ihrer Organismen, sehr

einfach sein knnen. Der gefurchte Keim theilt sich

in die primitiven embryonalen Organe durch wenige

Faltungssysteme. Die wichtigsten Verschiebungen
dieser ursprnglichen Organe sind die Folgen einiger

Biegungen der Lngsachse, und selbst das compli-
cirteste aller unserer organischen Systeme, das Nerven-

system, verfolgt einen Entwickelungsgang von ber-

raschendster Einfachheit.

Wie ich dies anderwrts mitgetheilt habe, ent-

springt jede Nervenfaser als ein Fortsatz aus einer
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einzelnen Zelle; die motorischen Fasern kommen aus

den Zellen des Medullarrohres, die sensiblen Fasern

aus denen der Ganglien. Die Fasern vereinigen sich

zu Bndeln und zu Stmmen, die ersten Stmme
sind sehr kurz und sie verlngern sich langsam. Sie

folgen zunchst der Richtung ihres ersten Hervor-

tretens, und wo sie keinen Widerstand finden, nehmen
sie aaf lange Strecken geraden Verlauf. Durch secun-

dre Verschiebungen knnen die Nervenstmme ge-

krmmtwerden, und so kann die Richtung ihrer wirk-

lichen Enden und ihres Wachsens verndert werden.

Verschiedene Nerven
,

die in gekreuzten Richtungen

auswachsen, knnen sich vereinen und Anastomosen

bilden. Wenn die auswachsenden Nerven auf Wider-

stnde in ihrem Wege treffen, erleiden sie Ablen-

kungen ,
und da diese nicht dieselben sind fr alle

Fasern eines Stammes, so wird eine Theilung die

Folge sein. Knorpel und Blutgefsse sind die. hu-

figsten Ursachen solcher Ablenkungen und Theilungen
der Nervenstmme.

Nach diesen Angaben knnte es vielleicht scheinen,

dass Vorkommnisse rein zuflliger Art die Anordnung
der Nervenverzweigungen beherrschen. Aber wie wir

wissen, ist das System, welches aus all diesen in

einandergreifenden Vorgngen hervorgeht, schliesslich

von feinster Organisation; jede einzelne Beiner zahl-

reichen Anordnungen steht in einer festen Beziehung
zu irgend einer fuuctionellen Thtigkeit, und das ganze

System hngt in einer hchst fein abgestuften Weise

von dem allumfassenden Gesetze der Erblichkeit ab.

In der organischen Entwickelung giebt es keine zu-

flligen Ursachen; jeder einzelne I'rocess behauptet
seinen besonderen Platz und alle zusammen folgen

der Ordnung der allgemeinen periodischen Function

des Lebens.

Die physiologische Morphologie betrachtet die

Bildung des Krpers als eine der Aeusserungen des

organischen Lebens, nnd bei dem Studium desselben

muss die Wissenschaft pihysiologische Methoden und

physiologische Betrachtungen in Anwendung ziehen.

Die Auseinandersetzung der Ziele einer solchen

Wissenschaft war der Zweck dieses Briefes.

F. Hildebrand: Ueber einige Pflauzeubastar-

dirungen. (Jenaische Zeitschrift fr Naturwissenschaft,

189, Bd. XXIII, S. 41.)

In dieser umfangreichen Abhandlung macht der

Verf. Mittheilung ber eine Reihe von sorgfltig

durchgefhrten Kreuzungsversuchen, welche u. a. da-

durch bemerkenswerth sind, dass auch die anatomi-

schen Verhltnisse der erzielten Bastarde (ein frher

kaum bercksichtigter Punkt) in die Untersuchung

einbezogen wurden.

Zunchst erscheinen bemerkenswerth die bei der

Kreuzung von Cistus lauril'olius und C. ladaniferus

erhaltenen Ergebnisse. Es stellte sieb nmlich heraus,

dass die erzeugten Bastarde im Wesentlichen ber-

einstimmten, ob nun die eine der beiden Arten der

Vater oder die Mutter war. In den vegetativen

Theilen hnelten die Bastarde mehr dem Cistus lada-

niferus, in den reproduetiven mehr dem Cistus lauri-

folius. In diesen Cistusbastarden paart sich der

Bltheureichthum des C. laurifolius mit der Bltben-

grsse und -pracht des C. ladaniferus.

Die einzelnen Bastarde, welche bei der Kreuzung
von Abutilon Tonellianum und A. Darwini erhalten

wurden, waren unter einander sehr ungleich, und zwar

differirten diejenigen, welche aus einer und derselben

Frucht entsprungen waren, in ebenso weiten Grenzen,

wie die aus verschiedenen Frchten erwachsenen

Bastarde. Alle zeigen ein Hin- und Herschwanken

zwischen ihren Eltern ,
in den einen Punkten mehr

dem Vater, in anderen mehr der Mutter gleichend,

in noch anderen in der Mitte zwischen beiden stehend.

Der Umstand, dass die eine Art der Vater oder die

Mutter des Bastards ist, begrndet auch hier keinen

Unterschied in den Eigenschaften des letzteren. Be-

merkenswerth ist noch, dass sich alle Bastarde unter

einander fruchtbar erwiesen.

Von Bastardirungsversuchen an Palmen ist bisher

noch nichts bekannt gewesen. Herr Hildebrand hat

zum ersten Male solche Versuche angestellt, und zwar

mit Chamaedorea Schiedeana und Ch. Ernesti Augusti.

Auf Grund dieser Versuche stellt Verfasser die Ver-

muthung auf, dass hier ein Fall vorliege, wo die

Prodiute der Kreuzung verschieden sind, je nachdem

eine und dieselbe Stammart der Vater oder die Mutter

des Bastards war. Die durch Bestubung von Chamae-

dorea Ernesti Augusti mit Pollen von Ch. Schiedeana

erhaltenen Bastarde neigten nmlich in ihren Bltben-

stnden etwas mehr zu Ch. Ernesti Augusti hin, als

dies bei den Blthenstnden der aus Bestubung von

Ch. Schiedeaua mit Pollen von Ch. Ernesti Augusti

hervorgegangenen Bastarde der Fall war. Besonders

aber fiel es auf, dass bei der einen Abtheilung der

Bastarde fast der ganze Pollen sieb normal ausge-

bildet zeigte und in Wlkchen davon flog, whrend

er bei der anderen Abtheilung nur in wenigen Krnern

gute Ausbildung zeigte und in klumpigen Massen zu-

sammengeballt blieb. Bestubungen mit den Bastarden

der einen Reihe hatten immer starken Fruchtansatz

zur Folge, mit den Bastarden der anderen Reihe nur

einen sehr schwachen.

Der brige und Ilaupttheil der Arbeit des Herrn

Hildebrand wird durch Bastardirungsversuche mit

Arten der Gattung
Oxalis ausgefllt. Bis-

her sind keine nhe-

reu Angaben ber

Oxalisbastarde ge-

macht worden. Die

Vornahme von Ba-

stardirungsversuchen
Staiil.uH'iissi! ("> und Stempel (<;) 0111 ...

,

trimorrihen Bliitbi' in scheumtischir wird durch Uen in

Darstellung. A langurifflige ,
B mittel- .. ,

grifflige, C kurzgrifflige Form. dieser Gattung herr-

schenden Trimorphis-

;mis der Blthen erleichtert, welche durch die ver-

schiedene Stellung der Staubgefsse zum Stempel

charakterisirt ist (s. die Figur). Meistens ist nmlich

jede der drei Blthenformen mit ihresgleichen unfrucht-
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bar und setzt mir bei der Bestubung mit einer der

beiden anderen Formen Frucht an. Es ist daher

unnthig, in der zu bestubenden Illthe die Autheren

zu entfernen, um die Selbstbestubung zu verhindern.

Ks winden gekreuzt: 1) Oxalis Lasiandra mit

( ). Andrieuxii. l') 0. tetrapbylla mit 0. Iatifolia.

3) Arten der Gruppe von (). rnbella, nmlich . rn-

bella (kurzgrifflige und mittelgrifflige Form), 0. hirta

(langgrifFlig) ,
0. canescens (mittelgrifflig) ,

0. longi-

Bepala (langgrifflig), (). fulgida (langgrifflig), 0. ma-

krostylis (langgrifflig). Die bei diesen Kreuzungen

gewonnenen Ergebnisse sollen uns hier noch ein

wenig beschftigen.
Die Wechselbestubnngen zwischen zwei Arten

waren zum Theil von sehr verschiedenem Erfolge, je

nachdem eine Art die bestubende oder die bestubte

war. Besonders auffllig war es, dass die Bestubung
der mittel- und kurzgriffligen Formen von 0. rubella

und der mittelgriffligen Form von 0. canescens mit

der langgritl'ligen Form von ( >. longisepala von Fr-

folg gekrnt war, whrend 0. longisepala, mit jenen
Arten bestubt, nie Frucht ansetzte. Aehnliche Flle

sind bereits mehrfach bekannt, ohne dass man im

Stande wre, eine gengende Erklrung dafr zu

geben, dass die eine Art mit der anderen fruchtbar

bestubt werden kann, die letztere mit der ersteren

aber nicht.

Merkwrdig ist auch, dass die Kreuzung zwischen

der mittelgriffligen und der kurzgriffligen Form von

0. rubella weit geringeren Frfolg hatte, als die Be-

stubung von 0. makrostylis mit den genannten zwei

Formen von 0. rubella.

Die Wechselbestubung zwischen gleichen Formen
verschiedener Species hat ebenso wenig Erfolg ,

wie

die zwischen gleichen Formen derselben Art.

Sehr auffllig ist die Thatsache, dass die Bastarde

einer Bestubungsreihe nur die beiden Formen zeigen,

welchen die elterlichen Arten angehren, dass z. B.

die Bastarde einer mittelgriffligen und einer lang-

gritl'ligen Pflanze entweder mittelgrifflig oder lang-

gritflig, aber nicht kurzgrifflig sind. Unter 325 Ba-

starden fanden sieh nur drei Ausnahmen von dieser

Regel. Herr Hildebrand sieht darin einen Beweis,

dass die Oxalis-Arten, mit denen experimeutirt wurde,
wirklich verschiedene Species sind. Denn wren sie

nur Varietten, so wrde doch wahrscheinlich unter

ihren, aus der Vereinigung von zwei Formen hervor-

gegangenen Nachkommen ebenso die dritte Form

auftreten, wie es nach der Bestubung zweier Formen
einer und derselben Art, z. B. Oxalis rubella, der

Fall ist.

Die langgrifflige Form tritt bei den Bastarden in

berwiegender Zahl auf. Es waren nmlich unter

325 Exemplaren 167 langgrifflige, 89 lnittelgrifflige

und 69 kurzgrifflige.

Bei der Vergleichung der Bastarde fallen zwei

Dinge sogleich in die Augen: 1J kein Bastard ist

seinen Eltern ganz gleich ; 2) alle Bastarde
,
welche

in gleicher Weise erzeugt wurden , sind unter ein-

ander mehr oder weniger verschieden. Unter der

grossen Menge der Bastarde gelang es nicht, zwei

ganz gleiche aufzufinden. Ferner Hess sich nicht

unterscheiden, welche Art der Vater und welche die

Mutter eines Bastards gewesen war. Das Wachs-
thum im Allgemeinen war bei den meisten Bastarden

ein strkeres und ppigeres, als bei den reinen Arten,
meist kamen sie auch eher zum Blhen. Einige Ba-

starde (0. canescens bestubt mit 0. longisepala)

zeigten aber auch schwchere Formen als die Eltern.

Die Verschiedenheit der Organisation an einem und

demselben Individuum bewegt sich bei den Bastarden

in nicht weiteren Grenzen als bei den Eltern.

Ueber die Fruchtbarkeit der Bastarde wurden
keine eingehenden Beobachtungen angestellt, nur so

viel ergab sich als sicher, dass an allen die weib-

lichen Organe fuuctionsfhig waren; aber die mnn-
lichen schienen es ebenfalls zu sein. Wenn dem-
nach die Bastarde aller Wahrscheinlichkeit nach unter

sich fruchtbar sind
,

so knnte man versucht sein,

anzunehmen, dass sie in freier Natur leicht besteben

bleiben und zu dauernden Mittelgliedern zwischen
den einzelneu Arten werden mchten.

Hiergegen wendet Herr Hildebrand aber ein,

dass im wilden Zustande der Arten, d. h. in ihrer

Cap-Heimath, wohl immer die drei Formen derselben

Art zusammen vorkommen werden, und, wenn die

Bestubung mit anderen benachbarten Arten durch

Insecten bewirkt wird, doch der Pollen der eigenen
Art den fremden in seiner Wirkung berflgeln wird

(vgl. Rdsch. I, 317). Die Art wrde sich also rein

fortpflanzen und eine Bastardiiung nicht eintreten.

Aus diesem (unseres Erachtens nicht stichhaltigen)
Grunde glaubt Verfasser, dass die Speculationen
ber die Entstehung der Arten aus Bastarden sich

bei Beobachtung in freier Natur als hinfllig erweisen

werden. F. M.

J. Kann: Tgliche Periode des Regen fa lies in
Wien. (Meteorologische Zeitschrift, 18S9, Jahr?. VI,
S. 221.)

Fr die Jahre 1881 bis 1888 lagen Herrn Ha im
continuirliche Rem'strirungen des Regenfalles in Wien
vor fr die (fast) schneefreien Monate April bis inclusive

October, welche er einer rechnerischen Untersuchung
ber die tgliche Periode des Regenfalles unterwarf.

Das Ergebniss dieser Berechnung war ein mit den bis-

herigen Ansichten ber den tglichen Gang der Regen-
menge und -Hufigkeit nicht bereinstimmendes. Es
stellte sich nmlich sowohl fr die ganze Zeit wie fr
die einzelnen Jahrgnge und im Allgemeinen sogar auch
fr die einzelnen Jahreszeiten heraus, dass die Regen
zumeist und am strksten erst am Abend und in den
ersten Nachtstunden fallen, also mit sinkender
Temperatur nach Sonnenuntergang.

Dieses spte Abendmaximum ist aber nicht etwa
eine loeale Erscheinung in Wien, sondern zeigt sich

auch in Klagenfurt und in Bern, und scheint daher
sehr verbreitet zu sein. Um dasselbe sicher auszu-

mitteln
,
mssen die Beobachtungen mit selbstregistri-

renden Regenmessern angestellt werden
,
deren weitere

\ ei'breitung sehr wichtig wre. Denn die tgliche

Regenperiode ist sicherlich complicirt und nach Locali-

tten verschieden, so dass die Aufzeichnungen der

registrirenden Apparate so manche Eigentmlichkeiten
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aufdecken werden, welche auf die bei der Condensation

des atmosphrischen Wasserdampfes zusammenwirkenden
Faotoren neues Licht werfen werden.

0. Tumlirz und A.Krug: Die Energie der Wrme-
strahlung bei der Weissgluth. (Sitzungsberichte

der "Wiener Akademie der Wissenschaften, 1888, Bd. XCVII,

Abth. IIa, S. 1523.)

In der Absicht, die Energie des Lichtes zu be-

stimmen, welches von einem galvanisch glhenden Platin-

drahte ausgeht, haben die Verfasser einen in einer Glas-

rhre eingeschlossenen Platindraht in ein Calorimeter

eingesenkt und die beim galvanischen Weissglhen des

Drahtes an das Calorimeter abgegebene Wrme einmal

bei bedeckter Glasrhre, wo die gesammte entwickelte

Wrme in das Calorimeter eingeht, das andere Mal

bei unbedeckter Glasrhre bestimmt; im letzten Falle

wird Licht nach aussen abgegeben und nur die dunklen,

vom Glase und Wasser absorbirten Strahlen bleiben im

Calorimeter zurck. Diese Versuche hatten aber einen

negativen Erfolg insoweit, als in beiden Fllen fast genau
dieselbe Wrmemenge in das Calorimeter einging; es

soll daher auf dieselbe hier nicht weiter eingegangen

werden, und wir wollen uns gleich dem zweiten Theile

der Abhandlung zuwenden
,

in welchem die vom hell-

weissglhenden Platiudrahte ausgehende Gesammtstrah-

lung direct gemessen wurde.

Die Ausfhrung dieser Bestimmungen gelang mit

Hilfe eines besonders construirten Luftthermometers,

dessen Einrichtung genau beschrieben wird
;

die Zuver-

lssigkeit seiner Angaben, die Art, wie die Versuche

angestellt und berechnet wurden, ist gleichfalls ausfhr-

lich behandelt, und dann werden die Versuchsresultate in

sieben kleinen Tabellen mitgetheilt. Das Ergebniss aller

Messungen war, dass ein Platiudraht von 130 mm Lnge,
0,264 mm Strke und 107,8 qmm oder 1,078 qcm Oberflche

bei der hchsten Weissgluth (bei welcher das Verhltniss

des Drahtwiderstaudes zu dem bei = 4,108 war)

1,018 Grammcalorien pro Secunde ausstrahlte
,
whrend

bei der schwchsten Weissgluth (Widerstandsverbltniss

3,696) die gesammte ausgestrahlte Energie nur 0,317

Grammcalorien ausmachte. Ein einfacher gesetzmssiger

Zusammenhang zwischen Ausstrahlungsenergie und

Widerstandsverhltniss stellte sich jedoch nicht heraus,

weil die physikalischen Zustnde des Drahtes von Ver-

suchsreihe zu Versuchsreihe verschieden waren. Selbst-

verstndlich knnen auch die Strahlungsgesetze, die

weit unter Kothgluth der Krper gefunden sind, fr die

Weissgluth derselben nicht gltig bleiben
,

da sie im

ersten Falle ganz fest, im zweiten hingegen weich sind

und zerstubt werden.

Wird die strkste, hier gefundene Emission durch

die Oberflche des Drahtes dividirt, so erhlt man 0,944

Grammcalorien als die Energiemenge, welche der Draht

im Mittel pro Quadratcentirrieter und pro Secunde aus-

strahlt. Die Verfasser vergleichen hiermit die Wrme-
menge, welche ein Quadratrcntimeter Sonnenoberflche

in der Secunde aussendet, und finden, indem sie die

Langley'sehe Sonnenconstante = 2,84 Calorien pro
Minute nehmen [einen entschieden zu kleinen Werth,

lief.] fr die Wrmemenge, welche die Sonne pro Kubik-

meter und Secunde ausstrahlt, den Werth 540 Gramm-
calorien. Natrlich wre es ganz verfehlt, wollte man
aus dieser Zusammenstellung irgend einen Schluss auf

die Temperaturverhltnisse der Sonne ziehen."

Eine weitere Consequenz ihres Messungsresultates
leiten die Verfasser aus der Angabe von Tyndall her,

dass bei einem weissglheuden Platindrahte das Ver-

hltniss der leuchtenden Strahlen zur Summe der dunklen

und leuchtenden 1 : 24 betrgt. Wenn auch Tyndall
nicht angegeben, fr welche Temperatur er dieses Ver-

hltniss gefunden hat, so soll hier vorlufig angenommen
werden, dieselbe sei ebenso gross gewesen, wie bei der

strksten Emission des galvanisch weissglhenden Drahtes-

dann wrde die vom ganzen Drahte whrend einer

Secunde ausgesendete Lichtmenge 1,018/24 = 0,042

Grammcalorien betragen, d. h. die Lichtmenge wre im
Stande 42 mg Wasser um 1 C. zu erwrmen, oder sie

wre quivalent einer Arbeit 18 g X Im. Die in einer

Stunde ausgesendete Lichtmenge kann 152 g Wasser um
1 C. erwrmen. Weiter ergiebt sich in ungefhrer
Schtzung, dass die Lichtmenge, welche der galvanisch

weissglhende Platindraht bei dem Widerstandsverhlt-

niss 4,168 aussendet, etwa gleich ist 3,81 Lichteinheiten

(der Amylacetatlampe von He f n e r- AI t en e ck); somit

wird bei der Leuchtkraft Eins in jeder Secunde eine

Energiemenge von 0,00326 Grammcalorien ausgesendet,
welche der Arbeit 1 g X 140 cm quivalent ist.

Mit der genaueren Bestimmung dieses mechanischen

Lichtquivaleuts ist Herr Tumlirz weiter beschftigt.

Carl Barus : Der elektrische Widerstand ge-
spannten Glases. (American Journal of Science,

1889, Ser. 3, Vol. XXXVII, p. 339.)

Nachdem der Einfluss der Temperatur auf den elek-

trischen Widerstand des Glases durch eine ganze Reihe

von Untersuchungen festgestellt war, und der krzlich

durch Herrn Warburg gefhrte Nachweis (Rdsch. III,

513), dass das Glas whrend der Elektricittsleitung eine

Zersetzung erfahre, in Folge deren nicht leitende Kiesel-

sure an der Anode sich anhufe
,

die Elektricitts-

leitung des Glases dem Verstndniss nher gerckt, hat

Herr Barus sich die Aufgabe gestellt, den Einfluss der

Spannung auf das elektrolytisch leitende Glas zwischen

den Temperaturen 100 und 360 zu beobachten.

Er benutzte fr diesen Zweck Glasrhren
,
welche

er mit Natriumamalgam fllte und mit der gleichen
Substanz umgab; whrend nun ein Strom durch die

Wand der Rhre geleitet wurde
,

liess er durch an-

gehngte Gewichte einen Zug auf die Rhre einwirken,
oder durch Drehung des einen Rhrenendes eine Torsion

auf die leitende Substanz ausben. Der Widerstand des

gespannten Glases wurde mit dem des nicht gespannten
bei der Temperatur des Wasserdampfes (100), des sieden-

den Anilins (185) und des siedenden Quecksilbers (360)

verglichen.
Wurde z. B. bei etwa 190 an die Glasrhre, welche

einen Widerstand von ungefhr 100 000 Ohm besass,

ein Gewicht von 18 Pfund abwechselnd angehngt und

wieder weggenommen ,
so zeigte die Galvanometernadel

Schwankungen, die mit den Perioden der Spannung
zusammenfielen; die Grsse dieser Schwankungen ent-

sprach einer Abnahme des Widerstandes um 1500 0hm Fr
die gespannte Rhre. Der Zug, den 18 Pfund ausben, hat

also den Widerstand des Glases um 1,4 Proc. vermindert.

Die beobachtete Wirkung setzt sich offenbar zu-

sammen aus dem Beitrage, den die Aenderungen der

Dimensionen, und dem, welchen die molecularen Vor-

gnge auf den Widerstand des Glases ausben. Diese

Complication hat Herr Barus durch Discussion und

durch genaue Messungen, welche hier nicht besprochen
werden knnen, studirt. Erwhnt sei nur, dass nach

den genauen, mit empfindlichem Galvanometer bei 100

ausgefhrten Messungen die Widerstandsabnahme des

Glases den benutzten Spannungen proportional war, und

dass die Berechnung des Einflusses der Dimensions-

nderungen nur etwa V6 der beim Zuge beobachteten

Wirkung ausmachte.
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Das Grgebniss der Untersuchung geht schliesslich

dahin, zu beweisen, dass ein fester Elektrolyt, wie Glas,

ein besserer Elektricittsleiter wird (d. h. geringeren

specifischen Widerstand darbietet), wenn er in einem

Zustande der Spannung (Zug, Torsion) sieb befindet,

als wenn er ohne Spannung ist. Da in diesem Falle

die Elektricittsleitung nothwendig mit einer moleeu-

laren Zersetzung und Wiedervereinigung einhergeht, so

folgt, dass die vorliegende Art Spannung eine derartige

Zersetzung befrdern muss. Die Grsse dieser Mole-

cularumlagerung in der Einheit des Volumens wchst
nahezu proportional der Intensitt der Spannung, und

wenn der Zug Ms zur Bruchgrenze des Glases gesteigert

wird, dann betrgt diese Zunahme ein Prooent. Bei der

Torsion ist die Wirkung nicht viel grsser als etwa yl0

von diesem. Ein Eintluss der Temperatur auf die

Aenderung des Werthes der elektrolytischen Wirkung
der Spannung ist nicht merklich. Soweit die Beobach-

tung reicht, steigert derselbe Zug pro Querschnittsein-

heit die Leitungsfhigkeit des Glases bei 360 nicht mehr
als bei 100.

Da nun die Wirkung des Zuges bei der elektrolyti-

schen Leitung in einer Widerstaudsabnahme besteht, so

ist sie entgegengesetzt der Zugwirkung bei der metalli-

schen Leitung (Widerstaudszunahiue). Erstere ist ausser-

dem entschieden grsser. Soweit also Erfahrungen vor-

liegen, sind sowohl der elektrische Zug-Coeffieient als

der elektrische Temperatur -Coefficient ihrem Zeichen

und ihrer relativen Grsse nach einander hnlich bei

den Metallen wie bei den Elektrolyten. In den Metallen

aber sind sie positiv und klein, in den Elektrolyten

negativ und gross.

Lord Rayleigh : Ueber die Zusammensetzung
des Wassers. (Proceedings of the Royal Society,

1889, Vol. XLV, Nr. 278, p. 425.)

In seinen Bemhungen ,
eine mglichst genaue Be-

stimmung der Zusammensetzung des Wassers zu er-

halten (vgl. Rdsch.III, 275), fortfahrend, bat Lord Ray-
leigh nun einen mehr directen Weg eingeschlagen,
indem er genau gewogene Mengen beider Gase des

Wasserstoffes und des Sauerstoffes im Eudiometer ver-

brannte und aus den Rckstnden die relativen Mengen
der (Jase bestimmte, welche in die Verbindung einge-

gangen sind. Die Gase wurden in zwei gleich grosse

Kugeln unter Atmospbrendruck eingefllt und ge-

wogen; dann wurden sie mittelst einer Sprengel'scheu
Pumpe in eine Mischkammer und von dort in das Eu-

diometer geleitet, wo sie in gewhnlicher Weise durch

den elektrischen Funken verpufft wurden. Nachdem

gengende Mengen Gas aus den Kugeln entnommen
worden . wurden diese verschlossen

,
die Leitungsrhren

und die Mischkammer von allem in ihnen noch vorhan-

denen Gase befreit und nach einer letzteu Explosion
im Eudiometer wurde der in demselben verbliebene

Rckstand bestimmt. Die den Kugeln entnommenen

Mengen wurden aus den Gewichten derselben vor und
nach dem Versuche gefunden, und aus dem Rckstande
wurden die Gewichte der beiden Gase ermittelt, welche
sich verbunden hatten.

Auf die Schwierigkeiten, welche diese scheinbar

sehr einfachen Versuche darboten
,

soll hier nicht ein-

gegangen werden. Im Ganzen sind fnf Versuche als

gelungen zu betrachten. Dieselben ergaben folgende
Werthe fr das Atomverhltniss des verbrannten Sauer-

stoffgewichtes zu dem des Wasserstoffes: 15,93; 15,98;

15,98; 15,93; 15,92. Im Mittel ergiebt sich der Werth

15,95, der noch einer Correction bedarf. In dem Maasse

nmlich, als die Kugeln mit den Gasen ausgepumpt

werden, werden sie von dem usseren atmosphrischen
Druck zusammengedrckt, und es entsteht, wie Ver-

fasser in seiner frheren Arbeit nachgewiesen ,
fr die

Gewichtsbestimmung ein Fehler, da nun der Auftrieb

der Kugel geringer geworden. Bercksichtigt mau
diese Fehlerquelle, so erhlt man als reducirten, schliess-

lichen Werth fr das Atomgewicht des Sauerstoffes

15,89.

Der Verfasser setzt diese wichtige Untersuchung
noch weiter fort.

Edmund Knecht und J. R. Appleyard: Zur Theorie
des Frbens. (Berichte d. deutsch, rhera. Ges. 1889,

Bd. XXII, S. 1120.)

Die Versuche des Herrn Knecht ber das Wesen
des Frbeprocesses, auf welche wir unsere Leser vor

Kurzem aufmerksam machten (Rdsch. IV, 37), habeu

inzwischen zu sehr bemerkenswerthen Ergebnissen ge-

fhrt.

Kocht man Wolle mit Barythydrat oder Natron-

lauge, so lsst sich aus der entstandenen Lsung durch

geeignete Mittel eine Sure in Gestalt eines gelbliehen

Pulvers isoliren, welche bereits frher, jedoch in weniger
reinem Zustande, von Herrn Champion erhalten und

mit dem Namen L an u gin sur e" bezeichnet worden

ist. Diese Sure ist Stickstoff- und schwefelhaltig, zeigt

die Reactionen eines Proteids und besitzt die wichtige

Eigenscbatt, dass ihre wsserige, schwach angesuerte
oder neutrale Lsung alle Substantiven Farbstoffe unter

Bildung intensiv gefrbter Lacke niederschlgt". Die

so gewonnenen Farblacke gleichen in physikalischer

wie in chemischer Beziehung sehr der gefrbten Faser;

durch Kochen mit Barytlsung werden sie zersetzt, wo-

bei die Lanuginsure mit ihren ursprnglichen Eigen-
schaften zurckerhalten wird. Auch Gerbsure und

Chromsure
,
sowie die meisten schweren Metalloxyde

werden durch die Lanuginsure aus ihren Lsungen
gefllt.

In welcher Form die Lanuginsure ursprnglich in

der Wollfaser enthalten ist, lsst sich vorlufig noch

nicht entscheiden, immerhin ist ihr Verhalten wohl

geeignet, einiges Licht ber den Frbeprocess zu ver-

breiten. Bisher nahm man in der Regel an, dass beim

Beizen der Wolle eine theilweise oder gnzliche Disso-

ciation der Beize stattfinde, bei der sich auf der Faser

ein stark basisches Salz 'oder ein Oxydhydrat, nieder-

schlage, whrend freie Sure in Lsung bleibe. Nach

den Beobachtungen der Herren Knecht und Appleyard
erscheint es dagegen wahrscheinlicher

,
dass das Metall-

oxyd der Beize mit einem Bestandtheil der Wollfaser

eine wirkliche, chemische Verbindung eingeht, welche

mit den adjeetiven Farbstoffen B^arblacke bildet, wh-
rend die Sure der Beize von einem anderen Bestand-

theil der Faser neutralisirt wird.

Besonderes Interesse beanspruchen die. Versuche der

genannten Herren ber die Maximalmengen der ein-

zelnen Farbstoffe
,
welche von der Faser aufgenommen

werden knnen. In der Praxis gengen etwa 2 Proc.

(vom Gewicht des Materials) eines Substantiven Farb-

stoffes, um auf Wolle eine volle Farbe zu erzielen", und

man wendet daher nur ausnahmsweise grssere Farb-

stoffmengen an
;

die Aufnahmefhigkeit der Wollfaser

ist indessen eine betrchtlich grssere. Die Versuche

der Herren Knecht und Appleyard ber diesen

Punkt haben im Wesentlichen Folgendes ergeben. Drckt
man die aufgenommeneu Mengen der Farbstoffe in

Procenten des angewandten Materials aus, und nimmt
man die Menge der von der Faser absorbirten Pikrin-

sure als Basis an, so erhlt mau folgende kleine Tabelle :
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Berechnet Gefunden
Pikrinsure (1 Mol.) 13,3 Proc.

Naphtolgelb (1 Mol.) 20,6 20,8

Tartrazin
(

3
/4 Mol.) 23,1 22,6

Krystallviolett (% Mol.) 7,94 8,4

Wie man sieht
,
werden die einzelnen Farbstoffe im

Verhltnis* ihrer Moleculargewichte oder einfacher Mul-

tipla derselben von der Faser aufgenommen. Diese

wichtige Thatsache, im Verein mit dem oben geschil-
derten Verhalten der Lanuginsure , spricht unzwei-

deutig dafr, dass der Frbeproccss ein rein chemischer

Vorgang ist. A.

A. Fick : Ueber die Wirkungsart der Gerinnungs-
iermeute. (Pflger's Archiv fr Physiologie, 1889,

Bd. XLV, S. 293.)

Die Wirkung der ungefoi-mten Fermente denkt man
sich bekanntlich in der Weise, dass ein Molecl des

Ferments mit einem Molecl der umzusetzenden Sub-
stanz in Wechselwirkung tritt, bei welcher eine Verbin-

dung eines Fermeutbestaudtheils mit einem Bestand-

teil der Substanz zu einer Zwischeusubstanz entsteht,
welche dann wieder unter der Einwirkung des Was-
sers so zerlegt wird

,
dass das Fermentmolecl sich

wieder herstellt, whrend der Bestandtheil der Substanz
als Zersetzungsproduct gewonnen wird (vgl. Rdsch. IV,

135). Das Fermentmolecl kann so mit unziihlig vielen

Moleclen des umzusetzenden Krpers in Wechselbezie-

hung treten
,

. so dass eine unbeschrnkte Menge des

Krpers umgesetzt werden kann
;

aber es muss mit

jedem umzusetzenden Molecl mindestens einmal ein

Fermentmolecl in Berhrung kommen.
Die Gerinnung des Blutes, wie die der Milch erfolgt

nach der jetzigen Anschauung gleichfalls durch Fermeut-

wirkung, und es fragt sich, ob auch bei der Gerinnung
jedes Molecl Ei weiss mit einem Fermentmolecl
in Berhrung kommen muss. Herr Fick glaubt nun
fr die Gerinnung der Milch durch Labwirkung das

Gegentheil nachweisen zu knnen. Schon die Schnellig-
keit der Milchgerinuung durch das Labferment spricht

dafr, dass sie ein anderer Process sein muss, als die

gewhnliche Fermeutwirkung. In den Sennhtten wer-

den Milchmengen von mehr als l
/2 cbm durch eine

kleine Handvoll Klberlab in einigen Minuten in ihrer

ganzen Masse geronnen ;
es ist aber kaum denkbar,

dass in dieser kurzen Zeit die kleine, zhe Labmasse
sich durch die ganze Masse der Milch so gleichmssig
verbreitet haben kann, dass jedes Milchmolecl mit

einem Labmolecl in Berhruug gekommen.
Denken wir uns ferner ein Klmpchen des schlei-

migen Labs beim Einrhren in eine Milchmenge von
der brigen Blasse isolirt, so wird dasselbe sofort alle

benachbarten Caseinmolecle ringsumher zum Gerinnen

bringen ; dadurch aber wird das Klmpchen von einer

festen Hlle umschlossen, durch welche es sicher nicht

in kurzer Zeit durchdringen kann. Sehen wir trotz-

dem nach Einrhren einer geringen Labmenge die Ge-

rinnung der ganzen Masse erfolgen ,
so kann offenbar

nicht jedes Caseinmolecl mit einem Fermentmolecl
in Berhrung gekommen sein

;
vielmehr muss ge-

schlossen werden
,

dass der Process irgendwo durch

Fermentmolecle angeregt, sich dann von Caseinmolecl
zu Caseinmolecl fortpflanzt, ohne dass von Neuem
Fermentmolecle mitzuwirken brauchen.

Zur Sttze dieser Auffassung beschreibt Herr Fick
folgenden Versuch: Auf den Boden eines Reagenzglases

legt er einige Tropfen eines Auszuges von Klberlab
und schichtet darber mit grosse/' Vorsicht Milch, welche
das Glas ganz anfllt: das Glas wird in ein Wasserbad

von 40 eingesetzt und schon nach einer Minute ist die

ganze Milch bis oben hin geronnen. Bei der grossen
Langsamkeit der Diffusion (eine Eiweisssehicht von
10cm, ber welcher Im hoch Wasser geschichtet ist,

braucht 14 Jahre
,
um bis an die Oberflche zu diffun-

diren), ist es absolut unmglich, dass Fermentmolecle
aus dem Extract am Boden zu allen Theilen der dar-

ber stehenden Milch gedrungen sein knnen.
Herr Fi-ck ist der Ansicht, dass bei der Blutgerin-

nung der Vorgang ein hnlicher, wie bei der Milch-

gerinnung ist; auch hier veranlasst das Ferment bei

der Berhrung mit dem flssigen Blut die Gerinnung
des Eiweiss, die sich dann aber weiter in die Blutmasse
hinein fortsetzt, ohne dass jedes Blutmolecl mit einem
Fermentmolecl in Wechselbeziehung getreten.

P. Dietel: Ueber die Aecidieu von Melampsora
Euphorbiae d u 1 c i s U 1 1 h und P u c c i n i a

silvatica S c h r o e t. (Oesterr. botan. Zeitschr. 1889,
39. Jahrg., S. 256.)

Von der Rostpilzgattung Melampsora, zu der der
Weiden- und Pappelrost gehren, waren bisher nur Arten
mit hetercischem Generationswechsel bekannt

,
d. h.

solche, die nothwendig ihre verschiedenen Generationen
auf verschiedenen Wirthspflanzen entwickeln. So soll

z. B. der eine Pappelrost zu einem auf der Lrche auf-

tretenden Caeoma Laricis gehren. Herr Dietel weist

nun in dieser Mittheilung nach, dass die auf Euphorbia
dulcis (die ssse Wolfsmilch) auftretende Melampsora
ihre smmtlichen Generationen auf dieser Wirthspnanze
entwickelt, d. h. einen autcischen Generationswechsel

hat, dass mithin die Gattung Melampsora neben den
bisher nur bekannten hetercischen Arten auch aut-
cische Glieder aufweist.

Das in den trockenen waldigen Hgeln Deutschlands

viel wachsende Riedgras Carex brizoides wird sehr hufig
von einem Rostpilze Puccinia silvatica Schroet. befallen,

von dem Schroeter nachgewiesen hat, dass er seine

Aecidiumgeneration auf Taraxacum officinale (dem
Lwenzahn oder der Butterblume) und Senecio nemo-
rensis (einem Kreuzkraute) entwickelt. Herr Dietel
weist nun nach, dass die Keime dieses Rostpilzes auch
in die Klette, Lappa ofhcinalis, eindringen und dort zu

einem Aecidium auswachsen, das bisher fr eine beson-

dere von dem Aecidium auf Taraxacum unterschiedene

Art, das Aecidium Bardanae Wint., gehalten wurde. Er
erhielt dieses Resultat sehr schlagend durch Aussaat

der keimenden Puccinia silvatica auf die jungen aus

Samen herangezogenen Pflnzchen der Klette. Diese

Art kann mithin im Gegensatze zu anderen heterci-

schen Puccinia-Arten ihre Aecidiumgeneration auf einer

Reihe systematisch nicht ganz nahe stehender Gattun-

gen der Compositen ausbilden. P. Magnus.

A.Hansen: Die Verflssigung der Gelatine
durch Schimmelpilze. (Flora, 1889, Jahrg. 72,

S. 88.)

Dass Bacterien feste Substrate, z. ii. Gelatine, ver-

flssigen, ist eine bekannte Erscheinung. Ueber den

urschlichen Zusammenhang zwischen Orgauismenthtig-
keit und Verflssigung weiss man aber nur wenig. Von

einigen Forschern sind fr Bacterien enzymatische Wir-

kungen festgestellt worden. Bei anderen Organismen
hat man die Beobachtung gemacht, dass auch durch

directe Einwirkung des Protoplasmas der lebenden Zelle

Verflssigung bewirkt werden kann
;
so ist bei den Coe-

leuteraten durch Experimente festgestellt worden
,

dass

Fibrin, welches sich in directer Berhrung mit gewissen
Geweben des Krpers befindet, eine Verschleimung erfhrt.
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Herr Hausen stellte sich die Aufgabe, die Ein-

wirkung der Schimmelpilze auf das Substrat etwas

genauer zu untersuchen. Zur Beobachtung gelangten

Pinselschimmel (Penicillium glaucum) und Kpfchen-
Bchimmel (Mucor Mucedo). Fr die Kulturen wurden

Glaskolben von 2% Liter Inhalt benutzt, in welche

etwa 600g 5- bis 7procentiger Gelatine kam. Um die

Baeterien auszuschliessen, wurde die sterilisirte Gelatine

mit 1 bis 12 Proc. Salzsure angesuert. Die Kolben

wurden mit Wattepfropfen verschlossen. Bei richtiger

Kultur hat Penicillium nach drei bis vier Tagen die

Gelatine mit einer gleichmssigen Decke berzogen, und

dann beginnt sofort unter derselben die Verflssigung,

so dass der Peuicilliumrasen bald eine schwimmende

Decke bildet. Die Verflssigung schreitet langsam nach

unten fort, und nach drei Wochen knnen 600 g Gela-

tine vllig verflssigt sein. Die Lsung zeigt Pepton-
reaction. Ganz dieselben Beobachtungen wurden au

Mucor Mucedo gemacht.
Bei der Verflssigung der Gelatine producirt Peni-

cillium in grosser Menge Oxalsure. Wenn man die

Gelatine mit kalkhaltigem, gewhnlichem Wasser her-

stellt und statt mit Salzsaure mit Phosphorsure an-

suert ,
so bedeckt sich der ganze Penicilliumrasen auf

seiner Unterseite mit Quadratoctaedern von Calcium-

oxalat.

Die grosse Menge Gelatine wird verflssigt, ohne

dass das Pilzmycel in das Substrat hineinwchst. Man
muss daher annehmen, dass Stoffe ausgeschieden werden,

welche sieh durch Diffusion verbreiten und die Ver-

flssigung bewirken. Es handelt sich mithin um eine

enzymatische Wirkung. Dies wurde durch folgenden

Versuch nachgewiesen. Auf sterilisirter Gelatine wurde

durch Aufgiesseu einer dnnen Schicht von Collodium

eine Collodiummembrau erzeugt. Auf diese wurde

wieder eiue centimeterdicke Schicht sterilisirter Gelatine

aufgegossen. Nach vollstndigem Erstarren der letz-

teren war nun in der Gelatine ein Diaphragma vor-

handen, und wenn nach Erzeugung eines Peuicillium-

raseus auf der oberen Schicht die Verflssigung bis auf

das Diaphragma vorgeschritten war, so mussten Enzyme,
welche diffusionsfhig sind, noch weiter durch die

Membran hindurch wirken. Dieser Erfolg trat wirk-

lich ein.

Herr Hansen extrahirte das Enzym, indem er

Penicilliumrasen, welche eben die Verflssigung be-

gonnen hatten
,
abnahm und mit Glycerin auszog. Das

Extract wurde auf Gelatine gebracht, und schon nach

einer Stunde war eine Verflssiguug bemerkbar. Die

Lsung gab Peptonreaction. Das Enzym wirkte sowohl

in saurer wie in neutraler Lsuug, aber in letzterer be-

deutend strker.

Auf Strkekleister wirkt das Extract nicht ein. Es

ist dies bemerkenswerth, da Penicillium aufBrod wchst
und dort zweifellos die Strke durch diastatische Enzyme
lsen muss. Man kann aus diesen Thatsachen vielleicht

schliessen, dass die Production der Enzyme sich nach

dem Substrat richtet." F. M.

O. Lehmann: Molecularphysik mit besonderer

Bercksichtigung mikroskopischer Unter-

suchungen und Anleitung zu solchen, sowie
einem Anhang ber m i k r o s k o

]
i i s c h e Ana-

lyse. Bd. I. Mit 375 Figuren und fnf chromo-

lithographirten Tafeln. Bd. IL Mit 249 Figuren
im Text und einer chromolithographirten Tafel.

(Leipzig, W. Engelmaoii.)

Wer in dem vorliegenden, ausgedehnten Werke ein

vollstndiges Handbuch der Molecularphysik, wie man

dem Titel nach vermutheu knnte, sucht, wird sich ent-

tuscht finden. Es setzt vielmehr eine Keuntuiss der

Hauptlehren und Haupttheile dieses jetzt sich so mchtig
ausdehnenden Gebietes der Physik und Chemie, dem
noch eine weite Zukunft bevorsteht, voraus. Das Buch

stellt vielmehr eiue Zusammenfassung einer grossen

Menge von Originalarbeiten des ganzen Gebietes dar,

wobei der Verfasser mit Vorliebe besonders die Gebiete

bercksichtigt, denen er seine eigene Forschung zuge-
wandt hat. So erfahren die Krystallanalyse, die Enau-

tiotropie (physikalische Polymerie) und Monotropie

(physikalische Metamerie), eine ausfhrliche Bercksich-

tigung. Es werden hier z. B. die Methoden fr wissen-

schaftliche Untersuchungen und Demonstrationen neben

aschaftlichen Resultaten gegeben, whrend andere

Theile, wie Diffussion und Elektrolyse, verhltniss-

mssig kurz behandelt sind. Ob die ziemlich ausfhr-

liche einleitende Behandlung des Mikroskops erforderlich

war, mag dahin gestellt bleiben, da der Verfasser wohl

bei denjenigen, die sich speciell mit weiter gehender

mikroskopischer Forschung beschftigen wollen
,

den

grssten Theil dieser Kenntnisse voraussetzen konnte,

ebenso wie die Behandlung des Theiles: Organismen",
wohl ber den Zweck, die Verbindung zwischen Biologie

und Moleculartheorie herzustellen, hinausgeht.

Ein kurzer Ueberblick ber den Inhalt mag zunchst
ein Bild ber die Auswahl des Stoffes geben. Der erste

Theil (852 Seiten) enthlt: 1) Ueber Einrichtung
und Gebrauch des Mikroskops (32 Seiten). 2) Be-

merkungen ber die physikalischen Eigen-
schaften der Krper (Polarisation, Absorption des

Lichtes, Wrmeleitung, Pyro-, Aktiuo-, Piezo-, Thermo-
elektricitt , magnetisches Verhalten). I. Zustands-

nderung fester Krper. 1) Elasticitt, 2) Plasti-

citt, 3) Spaltbarkeit, 4) Nachwirkungen, 5) Volumelasticitt,

6) Thermische Ausdehnung, 7) Enantiotropie, 8) Monotropie,

9) Zustandsnderungen durch elektrische und magnetische
Krfte, 10) Zustandsnderungen durch Einwirkung des

Lichtes. IL Zustandsnderungen flssiger Krper.
1) Fluiditt, 2) Oberflchenspannung und Diffusion, 3) Ca-

pillaritt (285 bis 291), 4) Krystallwachsthum, 5) Structur-

anomalien, 6) Regelmssige Verwachsungen, 7) Lsuug,
8) Niederschlge, 9) physikalische und chemische Lsung,
10) chemische und physikalische Isomerie, 11) Zustands-

nderungen unter Einfluss der Wrme, 12) Uebersttigte

Lsungen, 13) mehrfache Sttigungspunkte, 14) Umwand-

lung befeuchteter Krper, 15) Erstarren und Schmelzen,

16) amorphe Krper, 17) Lsung beim Schmelzpuukt,

18) Erstarren und Schmelzen von Gemengen, 19) ge-

mischte amorphe Krper, 20) Umwandlung von Gemengen,
21) Aenderungen der Lslichkeit durch Druck, 22) Ein-

wirkung elektrischer Krfte auf Flssigkeiten, 23) Elek-

trolyse.

Der zweite Band (615 Seiten ohne Inhaltsverzeich-

niss etc.) enthlt: III. Zustandsnderungen gasiger
Krper: 1) Expansionsvermgen, 2) chemische Ver-

bindungen, 3) Verflchtigung fester Krper Disso-

ciation, Sublimation, Explosivkrper , 4i Absorption
durch feste Krper physikalische und chemische Ad-

sorption , 5) Gaslsungen, 6) Verdampfung, 7) Conden-

sation, 8) mehrfache Sttigungspunkte, 9) der kritische

Punkt, 10) elektrische Entladungen, 11) Einwirkung des

Lichtes auf Gase. Schluss: 1) Moleculartheorien,

2) Organismen. Anhang: Ueber Krystallanalyse: 1) che-

mische Analyse, 2) Structuranalyse.

In dem Abschnitte Nachtrge und Benachrichtigungen
werden Hinweise auf Literatur gegeben, die in den Haupt-
abschnitten nicht bercksichtigt waren. Das Princip,

nach welchem die Auswahl der Originalarbeiten ge-
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troffen wurde, tritt aus dem Buche nicht klar hervor;
dass dabei keine absolute Vollstndigkeit beabsichtigt

war, liegt auf der Hand.

Bei verschiedenen Abschnitten, Lsung etc. werden
sich leicht noch einschlagende Arbeiten nach den Fort-

schritten der Physik augeben lassen, die fr die Auf-

nahme wohl dieselbe Berechtigung htten beanspruchen
konneu. Eine Liste der bercksichtigten Originalarbeiten
findet sich am Schluss des zweiten Bandes. Besonderen

Werth gewinnt das Buch auch dadurch, dass der Ver-

fasser seine eigenen Untersuchungen, die zum grssten
Theile in der Zeitschrift fr Kristallographie verffent-

licht sind, im Laufe der Betrachtung wiedergiebt, auch

einige nicht verffentlichte Beobachtungen sind darin

enthalten, wie die Trichitenbildung bei doppeltapfel-
saurem Ammoniak und Mannit, die Umwandlung von

Dichlorhydrochinoncarbomlicarbonsure und von salz-

saurem Monomethyldioxychinolin etc.

Aus dem Angefhrten ergiebt sich die grosse Flle
vnii Material, welches zur Betrachtung zusammengestellt

ist, so dass das Buch ein Repertorium ber die neuere
Literatur der Molecularphysik und die dieselbe berh-
renden Gebiete giebt, welches ermglicht, sofort in jedem
einzelnen Theile desselben sich wissenschaftlich zurecht-

zufinden. Auf die quantitative Seite der einzelnen

Untersuchungen ist wenig eingegangen und die in den

einzelnen Abhandlungen gewonnenen Zahlenresultate

sind principiell fast nicht bercksichtigt und angefhrt,

dagegen werden eigenthmliche Bildungen, wie sie sich

bei Krystallen und Krystallisations
- Organismen, den

elektrischen Entladungen etc. darbieten, durch anschau-

liche Abbildungen vorgefhrt.
Bei dem grossen Umfange der einschlagenden Lite-

ratur und der grossen Ausdehnung des Gebietes, das

gegen viele Nachbargebiete nicht einmal scharf abge-

grenzt ist, war es ein verdienstvolles Unternehmen, den
Stand der qualitativen Forschung auf diesem Gebiete

bersichtlich darzulegen. Das Buch wird fr diejenigen,
welche dem Studium dieses Zweiges der Physik sich

eingehend widmen wollen, den trefflichsten Ausgangs-
punkt bieten knnen. Dasselbe lsst zugleich eine grosse

Menge Erscheinungen hervortreten
,

an die sich neue

Forschungen und Beobachtungen anschliessen knnen.
Dass man dabei diesen oder jenen Theil noch ausfhr-
licher bercksichtigt zu sehen wnschte (Sedimentiren,

Suspension), auch vielleicht in der Anordnung nicht

berall dem Verfasser beistimmen wird, vermindert den
Werth des Buches nicht. Schw.

Georg Appelt: Pflanze und Boden mit beson-
derer Bercksichtigung des Ackerbaues.
Kurze Einfhrung in die Lehre von der

Ernhrung der Pflanzen, ihren natrlichen
Stoffquellen und der Entstehung des Bo-
dens. (Breslau 1889, Verlag von Wilh. Gottl. Korn.)
Im ersten Abschnitte giebt der Verf. eine allgemeine

Uebersicht ber die Ernhrung der grnen Pflanzen,
wobei namentlich die durch die Wurzel aufgenommeneu
Nhrstoffe (unpassend als Wurzelnahrung" bezeichnet)

eingehende Bercksichtigung finden. Sie ist die beste

Einleitung zum zweiten Abschnitte, in dem die natr-
lichen Stoffquellen und deren Nutzbarmachung durch
die Kultur errtert werden. Hier werden namentlich

eingehend die Herkunft und die Vertheilung der Nhr-
stoffe im Boden geschildert, sowie die Einwirkung der

Wsser', der Kohlensure und anderer im Wasser ent-

haltener Stoffe auf dieselben, ihre Oxydation und ihr Ver-

witterungsprocess und der Einlluss des Pflanzenwuchses
selbst auf den Boden beschrieben. Daran schliesst sich

die Errterung der zur Nutzbarmachung dieser natr-
lichen Stoffquellen geeigneten Beschaffenheit, und Lage
des Bodens, sowie der Kultur, und es werden die Me-
thoden angegeben, den Boden durch physikalische Mittel,

wie z. B. Frderung der Durchlftung, gleichmssiger
Wrmevertheiluug u. s. w., oder durch Zufhrung mine-

ralischer Bestandtlieile oder durch Pflanzenanbau fr
die Kultur zu verbessern und seine ntzlichen Bestand-

tlieile fr den Pflanzenbau aufzuschliessen. Bei jedem
einzelnen Punkte werden erst die physikalischen That-

sachen und im Anschlsse daran die kulturellen Mittel

errtert. Die Besprechung des Verhaltens der einzelnen

Stoffe im Boden schliesst diesen Abschnitt. Die An-

wendung der naturwissenschaftlichen Erkenntniss auf
die fr die Kultur zu nehmenden Maassregeln ist berall

durchgefhrt. Der dritte Abschnitt bringt die Ent-

wickelungsgeschichte des Bodens. Zunchst wird die

geologische Entstehung der verschiedenen Bodenarten
in allgemeinen Zgen auseinandergesetzt und darauf die

oberflchlichen Gesteinsvernderungen ,
wie sie durch

Temperatur, den Chemismus der einzelnen Gesteins-

bestandtheile
,

die Bindung atmosphrischer Gase, den
Stoffabsatz aus Ueberschwemmungs - und Circulations-

wssern und die Fortfhrung von Stoffen durch die-

selben, die Einwirkung der auf den Gesteinen wachsen-
den Pflanzen u. s. w. u. s. w. bedingt werden. Den
Schluss bildet die Klassifikation des Bodens, und werden
im Anhange noch Gesteins- und Boden- Analysen niit-

getheilt.

Das Buch zeichnet sich berall durch genaue Be-

rcksichtigung der neuesten Ergebnisse der Wissenschaft

aus, so dass ich nur mit den Worten schliessen kann, mit
denen Herr Prof. Orth, der Lehrer der Bodenkunde an
der Berliner Iandwii thsehaftlichen Hochschule, in einem

vorgedruckten Schreiben an den Verf. sich ussert:

Es ist verdienstlich, den gebildeten Agronomen und
Praktiker in kurzer Form auf eine grosse Reihe wichtiger
Thatsachen hinzuweisen, welche ihn betreffs Pflanze und
Boden interessiren mssen, und auf die fr die Kultur
sich daran knpfenden Folgerungen speciell aufmerksam
zu machen." P. Magnus.

Vermischtes.
Am 10. Juni hat Herr Gerard de Palezieux einen

Regenbogen beobachtet, der mehrere ungewhnliche
Eigenheiten darbot. Das Phnomen wurde vom Bahn-
hofe zu Rivaz am Genfer See aus gesehen ;

die beiden

gewhnlichen Regenbogen spiegelten sich zum Theil in
dem sehr ruhigen See; neben diesen beiden Bogen und
ihren Spiegelbildern waren aber noch zwei Bruchstcke
aussergewhnlicher Regenbogen zu unterscheiden; der
eine ging von dem Fusse des Hauptregenbogens aus,
durchkreuzte schrg den dunklen Raum zwischen den
Bogen und schnitt den zweiten in einer bestimmten
Hhe. Dieser Regenbogen hatte dieselbe Farbenverthei-

lung wie der innere Bogen. Ebenso ging von der Basis
des usseren Bogens ein aufsteigender Ast parallel zum
vorgehenden in die Hhe

,
der wie der ussere Bogen

gefrbt war; endlich spiegelten sich diese beiden Extra-

bogen gleichfalls im Wasser. Die Erscheinung erklrt
sich sehr einfach durch die Annahme, dass die ausser-

gewhulicheu Bogen gebildet worden sind durch Sonnen-
strahlen

,
die von der sehr ruhigen Oberflche des Sees

gespiegelt worden sind. Man kennt zwar einige analoge
Erscheinungen ,

aber selten sind sie so scharf gewesen.
(Archives scieuces physiques et naturelles 1S89, Juli.)

Berichtigung.
S. 492, Sp. 1, Z. 7 v. o. muss es heissen: Errte-

rung" statt Erweiterung".

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. "W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.
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J. W. Retgers: Das speeifische Gewicht

isomorpher Mischungen. (Zeitschrift f. physi-

kalische Chemie, 1889, Bd. 111, S. 497.)

Die Frage ,
wann zwei Substanzen als isomorph

zu bezeichnen sind, ist von den einzelnen Forschern,

die derselben nher getreten sind
,

in sehr verschie-

dener Weise beantwortet worden, und eine allgemein

angenommene Definition des Isomorphismus giebt

es noch heutigen Tages nicht. Wie weit in diesem

Punkte die Ansichten auseinandergehen ,
charakteri-

sirt Herr Retgers, welcher sich mit eingehenden
Studien ber das Wesen des Isomorphismus beschf-

tigt, treffend mit folgenden Worten :

Der Eine hlt sich streng an den Namen und

erklrt alle Substanzen mit bereinstimmender Form
fr isomorph; ein anderer beschrnkt den Begriff

Isomorphismus auf Snbstanzen von gleichen Krystall-

systemen; ein Dritter erachtet dies berflssig und

giebt sich zufrieden, wenn die Grundformen ein hn-

liches Achsenverhiiltniss aufweisen; ein Vierter will

nur chemisch sehr analoge Stoffe fr isomorph er-

klren, whrend ein Fnfter die chemische Analogie
fr etwas nicht unbedingt Nthiges erachtet. Ein

Sechster sucht den Isomorphismus in der gleichen
Grsse des Molecularvolums

;
ein Siebenter achtet

mehr auf die Fhigkeit des Zusammenkrystallisireus
zweier Substanzen

;
ein Letzter will schliesslich alle

Eigenschaften vereint antreffen, ehe er zwei Krper
fr wirklich isomorph erklrt."

Von dem Entdecker des Isomorphismus selbst,

Mitscherlich, sind drei Eigenschaften als charakte-

ristisch fr isomorphe Krper hervorgehoben worden,
nmlich analoge chemische Zusammensetzung, ber-

einstimmende Krystallform und die Fhigkeit, in

beliebigen Verhltnissen gemischte Krystalle bilden

zu knnen.
Bei der Discussion der Frage, ob wirklich iso-

morphe Substanzen allen drei Bedingungen ent-

sprechen mssen, oder ob Isomorphie auch dann vor-

liege, wenn eine, besonders wichtige, derselben

erfllt sei, gelangt Herr Retgers zu demselben Er-

gebuiss, wie Herr Kopp, dass nmlich das Wesen
der Isomorphie vor Allem in dem Vermgen der Bil-

dung homogener Mischkrystalle beliebiger Zusammen-

setzung beruhe, whrend Analogie der chemischen

Zusammensetzung und Krystallform erst in zweiter

Linie in Betracht kommen. Denn wollte man z. B.

auch Uebereinstimmung in der chemischen Zusammen-

setzung als unbedingtes Erforderuiss fr isomorphe
Substanzen hinstellen, so msste man ausgezeichnet

isomorphe Gruppen, wie die der triklinen Kalknatron-

feldspathe, deren Glieder chemisch sehr verschieden

zusammengesetzt sind, aus der Reihe der isomorphen
Substanzen streichen.

Indem sich Herr Retgers der Auffassung des

Herrn Kopp anschliesst, ist er jedoch gleichzeitig der

Ansicht, dass dessen Definition des Isomorphismus noch

etwas schrfer gefasst und enger umgrenzt werden
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muss
,
um fr alle Flle zutreffend zu sein. Es ge-

ngt nicht festzustellen, dass zwei Substanzen zu-

samroenkrystallisiren knnen
,
um sie fr isomorph

zai erklren, sondern es ist nthig, die physikalischen

Eigenschaften der Mischkrystalle genau zu unter-

suchen, und erst, wenn diese gewissen, weiter unten

zu errternden Bedingungen entsprechen, darf man
die beiden Krper als wirklich isomorph betrachten.

Die Untersuchungen der physikalischen Eigen-
schaften von Mischkrystallen ,

die erst vor Kurzem

begonnen worden sind, haben einen doppelten Zweck:

einmal sollen sie die Gesetze aufdecken, welche

zwischen der chemischen Zusammensetzung des iso-

morphen Gemisches und den verschiedenen physika-
lischen Constanten bestehen, zweitens aber mit Hlfe
der gefundenen Gesetze in zweifelhaften Fllen ent-

scheiden, ob Isomorphie vorliegt oder nicht.

Bisher hatten sich diese Untersuchungen vor-

nehmlich auf die Feststellung der Beziehungen
zwischen den optischen Eigenschaften der Misch-

krystalle, wie des Brechungsexponenten, des optischen

Achsenwinkels u. s. w.
,
und ihrer Zusammensetzung

erstreckt, whrend eine andere hervorragende physi-

kalische Eigenschaft, das specifische G e wicht,
in auffallender Weise vernachlssigt worden war.

Um diese Lcke auszufllen, hat Herr Retgers
eine sehr sorgfltige Untersuchung ber den Zu-

sammenhang zwischen dem specifischen Gewicht und

der chemischen Zusammensetzung bei isomorphen

Mischungen angestellt, welche zu einem theoretisch

wie praktisch gleich wichtigem Ergebniss gefhrt hat.

Auf den ersten Blick erscheint nichts leichter, als

das specifische Gewicht einer Reihe von verschieden

zusammengesetzten Mischkrystallen zweier Substanzen

zu ermitteln
,
dieselben zu analysiren und darauf zu

prfen ,
ob jene physikalische Constante sich in ge-

setzmssiger Weise mit der Zusammensetzung ndert.

In Wirklichkeit bietet diese Aufgabe jedoch die alier-

erheblichsten Schwierigkeiten.

Zunchst ist es nthig, sich eine Reihe von Misch-

krystallen zu verschaffen
,
deren Gehalt an der einen

von beiden Substanzen etwa von 10 zu 10 Proc.

steigt. Zur Sonderung der einzelnen Partien benutzt

man ihr verschiedenes specifisches Gewicht, indem

man die Krystalle in einer schweren Flssigkeit,
welche passend verdnnt werden kann und die Kry-
stalle nicht angreift, durch allmligen Zusatz des

Verdnnungsmittels nach und nach zum Schweben

bringt, und auf diese Weise die Individuen, welche

gleiches specifisches Gewicht besitzen, absondert. Als

schwere Flssigkeit eignet sich fr diesen Zweck be-

sonders das von Herrn Brauns empfohlene Jod-

methylen, dessen specifisches Gewicht = 3,3 ist, und
welches durch Benzol oder Xylol beliebig verdnnt
werden kann.

Die zur Untersuchung gelangenden Krystallindivi-

dueu mssen ferner einer ganzen Reihe von Bedin-

gungen entsprechen, um fr die Untersuchung brauch-

bar zu sein. Erstens mssen dieselben chemisch
vollkommen rein sein. Durch diese Forderung wird

nicht nur die Anwesenheit von Salzen anderer Sub-

stanzen ausgeschlossen, sondern auch von Salzen mit

verschiedenem Wassergehalt. Fr die Untersuchung
drfen daher nur solche Salze ausgewhlt werden,
welche entweder wasserfrei oder stets mit ein und dem-

selben Wassergehalt krystallisiren. Zweitens mssen
die einzelnen Krystallindividnen homogen sein. Die

auch nur annhernde Erfllung dieser Bedingung
ist mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, denn

unter einer grossen Anzahl von Krystallen befinden

sich regelmssig nur wenige, welche ganz oder an-

nhernd frei sind von Einschlssen, sei es von Mutter-

lauge, sei es von Luftblschen, ein Umstand, der die

Beschaffung hinreichenden Materials sehr erschwert.

Erforderlich ist es drittens, dass die beiden Salze,

deren isomorphe Mischungen untersucht werden

sollen, eine gengende Differenz in ihrem spe-
cifischen Gewicht zeigen, whrend Andererseits,

viertens, das specifische Gewicht des schwereren,
nicht mehr als 3,3 betragen darf, da sonst die

Trennung der verschiedenen Krystallpartien mittelst

Jodmethylen nicht mehr durchgefhrt werden kann.

Naturgemss wird durch diese beiden Erfordernisse

der Kreis der zur Untersuchung geeigneten Salze

wesentlich eingeschrnkt. Fnftens endlich muss

die chemische Analyse der isomorphen Misch-

krystalle so genau und so einfach als mglich
sein", da in Folge der erwhnten Schwierigkeit, sich

reines Material in grsseren Mengen zu verschaffen,

die Bestimmungen mit sehr geringen Substanzmengen

ausgefhrt werden mssen.
Wie ungemein wenige Salzpaare all den angege-

benen Bedingungen gengen, geht deutlich aus der

Thatsache hervor, dass Herr Retgers vorlufig nur

zwei fr seine Versuche brauchbare Paare aufzu-

finden vermochte, nmlich die Sulfate des Kaliums

und Ammoniums einerseits, sowie die Alaune des

Kaliums und Thalliums andererseits.

Die Untersuchung dieser beiden Salzpaare, auf

deren Einzelheiten hier nicht eingegangen werden

kann, fhrte Herrn Retgers zu dem wichtigen Er-

gebniss, dass in beiden Fllen die reciproken
Werthe der specifischen Gewichte, d. h. die

specifischen Volumina der Mischkrystalle
direct proportional waren ihrem Gehalt an

Ammoniumsulfat bezw. Kalialaun. Trgt man
die Gewichtsprocente letzterer beiden Substanzen als

Abscissen, die zugehrigen specifischen Volumina als

Ordinaten ab, so erhlt man als graphischen Aus-

druck der Beziehungen beider Grssen zu einander

eine gerade Linie. Aus diesen beiden Versuchs-

reihen leitet Herr Retgers das allgemeine Gesetz

ab: Bei isomorphen Mischungen herrscht

eine Proportionalitt zwischen specifischem
Gewicht (resp. specifischem Volumen) und
chemischer Zusammensetzung."

Bezglich der chemischen Natur von Mischkry-
stallen besagt dieser Satz, dass dieselben usserst

innige Gemenge der beiden Componenten sind,

welche ohne Compression oder Dilatation gebildet
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werden, nicht aber wahre chemische Verbindun-

gen der beiden Bestandteile, welche mit einer

Aenderung des Volumens, und mithin auch des spe-

cilischen Gewichtes verbunden sein wrde.

Wie man mit Hlfe des erwhnten Gesetzes ver-

wickelte Fragen aus dem Gebiet des Isomorphismus
zur Lsung bringen kann, zeigt Herr Retgers an

dem Beispiel der isomorphen Mischungen von Magne-
siumsulfat und Eisensulfat. Pas rhombische MgS0 4

- 7 inj. und das uionokline FeS 4
-- 7 aq. bilden

Mischkrystalle ,
welche bei vorwiegendem Gehalt an

Magnesium rhombisch, an Eisen dagegen monoklin

sind. Zur Erklrung dieser beiden Arten von Misch-

krystallen kann man annehmen, dass die beiden

Substanzen isodimorph seien, eine Ansicht, welche

dadurch gesttzt wird, dass man eine monokline

Modifikation des Bittersalzes knstlich herstellen

kann, und andererseits rhombischer Eisenvitriol

Tauriscit in der Natur vorkommt. Dagegen
wird von anderer Seite behauptet, dass in deuMisch-

krystallen rhombische Bittersalzindividuen mit mono-

klinen Eisenvitriolindividuen gemengt seien, und je

nach dem Vorherrschen der einen oder der anderen

Gattung der gesammte Krystall rhombische oder

monokline Form annehme.

Ist die letztere Annahme die richtige, so muss

nach dem von Herrn Retgers gefundenen Gesetze,

zwischen dem speeifischen Gewicht und der Zusammen-

setzung der Mischkrystalle Proportionalitt bestehen,

und zwar in der ganzen Reihe der Mischkry-

stalle, von den magnesiumrmsten bis zu den magne-
siumreichsten. Sind aber die Krystalle Gemische

isodimorpher Substanzen, so wird diese Proportio-

nalitt nicht bestehen, da die verschiedenen Modifi-

cationen jedes der beiden Salze voraussichtlich auch

ein ungleiches speeifisches Gewicht besitzen werden.

Au der Hand experimenteller Bestimmungen gelang
es Herrn Retgers zu zeigen, dass bei den Misch-

krystallen beider Salze in derThat keine durchgehende

Proportionalitt zwischen speeifischem Gewicht und Zu-

sammensetzung besteht, wenn man nur das speeifische

Gewicht des rhombischen Bittersalzes und des mono-

klinen Eisenvitriols in Rechnung zieht, dass aber

eine solche fr jede der beiden verschiedenen Arten

von Mischkrvstallen sofort eintritt, wenn mau aus

den Bestimmungen in geeigneter Weise das speeifische

Gewicht der labilen monoklinen Modificatiou des

Bittersalzes, sowie der labilen rhombischen Form des

Eisenvitriols ableitet und diese Zahlen den betreffen-

den Rechnungen zu Grunde legt. Es ist damit streng

bewiesen , dass die einen Mischkrystalle beide Salze

in rhombischer, die anderen beide in monokliner

Form enthalten, Bittersalz und Eisenvitriol also in

der That isodimorphe Substanzen sind.

Im Anschluss an seine eigenen Beobachtungen

giebt Herr Retgers eine interessante Zusammen-

stellung der Gesetzmssigkeiten, welche bisher

zwischen anderen physikalischen Constanten und der

ehemischen Zusammensetzung von Mischkrvstallen

aufgefunden worden sind. Hierhin gehrt in erster

Linie das Dufet'sche Gesetz: der Zusammen-
hang zwischen der chemischen Zusammen-
setzung isomorpher Gemische und ihren

Hrechungsexponenten ist eine einfache Pro-

portionalitt"; sowie die von Herrn Bodlnder
festgestellte Thatsache, dass in isomorphen Gemischen

eireularpolarisirender Substanzen das optische Dre-

hungsvermgen proportional der chemischen Zu-

sammensetzung der Gemische ist. Beide Gesetz-

mssigkeiten finden mithin ihren graphischen Ausdruck

gleichfalls in einer geraden Linie.

Ebenso lsst sich nach den Untersuchungen von

Herrn Wyrouboff der Zusammmenhang zwischen

dem Winkel der optischen Achsen in Misch-

krystallen und deren Zusammensetzung durch eine

continuirliche Curve ausdrcken, whrend schon frher

Max Schuster bezglich des Auslschungs-
winkels bei isomorphen Mischungen von Albit und

Anortbit dasselbe gezeigt hatte.

Im Hinblick auf all diese Entdeckungen schlgt
Herr Retgers statt der oben erwhnten Kopp'-
schen Definition des Isomorphismus, folgende, enger
und schrfer gefasste, vor: Zwei Substanzen

sind nur dann wirklich isomorph, wenn die

physikalischen Eigenschaften ihrer Misch-

krystalle continuirliche Functionen ihrer

chemischen Zusammensetzung sind."

Durch die angefhrten Untersuchungen sind die

Anschauungen ber das eigentliche Wesen des Iso-

morphismus bedeutend gendert worden. Vor allem

hat die Analogie der Krystallform ,
auf welche man

frher einen sehr hohen Werth legte, fast ganz ihre Be-

deutung verloren, besonders, nachdem Herr Mallard

nachgewiesen hat, dass Winkelhnlichkeit durchaus

nichts Auffallendes ist, sondern bei natrlichen Minera-

lien sowohl wie bei knstlich dargestellten Verbindun-

gen beraus hufig vorkommt. Die Erscheinung des

Isogonismus tritt auch bei Substanzen der ver-

schiedensten chemischen Coustitutiou auf, welche

nichts mit einander gemein haben, ist also wohl zu

unterscheiden vom Isomorphismus.
Eine Fortsetzung des vernderten Studiums der

Isomorphie wird uns sicherlich weitere Aufschlsse

ber das Wesen dieser interessanten Erscheinung

liefern, so z. B. darber entscheiden, ob die von Herrn

Mallard ausgesprochene Annahme richtig ist, dass

isomorphe Mischungen solche sind, in wel-

chen die physikalischen Eigenschaften der

Bestandtheile rein additiv auftreten". A.

0. C. Marsh: Entdeckung von Sugethieren
aus der Kreidezeit. (American Journal of Science,

1889, Ser. 3, Vol. XXXVIII, p. 81.)

Schon lange war es ein Mangel der Palontologie,

dass keine Reste von Sugethieren aus der Kreide-

Formation bekannt sind, die doch berall zahlreiche

Zeugnisse fr die Existenz der anderen Wirbelthiere

enthlt. In dem unter der Kreide lagernden Jura

hat man viele kleine Sugethiere sowohl in Europa
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wie in Amerika gefunden, und in dem darber lagern-

den Tertir war diese Thierklasse die herrschende, und

selbst im untersten Abschnitte dieser Formation ist

sie durch viele und mannigfache Formen reprsentirt.
Eine Vergleichung der aus dem Jura bekannten

Sugethiere mit denen aus dem Tertir erhob es fast

zur Gewissheit, dass viele Zwischenformen in der

Kreidezeit existirt haben mssen, und ihre Auffindung
war eine den Forschern gestellte Aufgabe. Viele

Jahre hindurch wurden daher in den verschiedensten

Gegenden besondere Untersuchungen nach Kreide-

Sugethieren ausgefhrt, aber bisher fast regelmssig
ohne Erfolg.

Das am meisten Erfolg versprechende Feld war

offenbar das Gebiet der Felsengebirge, und eine erste

gnstige Meldung wurde 1856 gemacht, daLeidy als

einem Sugethic r mit Namen Ischyrotheriuru antiquum

angehrig gewisse Wirbel beschrieb, welche Ilayden
im Judith -Becken, Montana, gefunden. Jetzt weiss

mau, wie brigens Leidy selbst vermuthet hatte,

dass diese Reste einem Reptil angehren, und der

Gattungsname ist von Cope in Ischyrosaurus um-

gewandelt worden.

Eine zweite Ankndigung erfolgte von Cope im

Jahre 1882; sie sttzte sich auf einige fragmen-
tarische Reste, welche Wort mann in Dakota ent-

deckt hatte. Diese Fossilien waren zwar nicht an

Ort und Stelle gefunden, aber sie geborten offenbar

zur Laramie- Formation. Der Name Meniscoessus

conquistus wurde von Cope zweien dieser Stcke

gegeben. Das eine wurde fr ein Prmolarzahn ge-

halten und zuerst beschrieben; das zweite war ein

unvollkommener Molarzahn. Ein drittes Stck, das

distale Ende eines Humerus, sollte eine zweite, kleinere,

unbestimmbare Art reprsentiren. Jetzt weiss man,
dass der erst beschriebene und fr ein Prmolar ge-
haltene Zahn einem Dinosaurier-Reptil angehrt und
nicht einem Sugethier. Der unvollkommene Molar-

zahn und das Oberarm-Bruchstck entstammen offen-

bar einem Sugethier, das aber noch nicht benannt ist.

Auch Verfasser hat sorgfltig nach Kreide-Suge-
thieren in verschiedenen Theilcn des Westens gesucht,
sowohl persnlich wie durch Expeditionen, die unter

seiner Leitung standen. In dem verflossenen Jahre ist

besonders die Laramie - Formation von Dakota und

Montana darauf hin durchforscht worden, aber ohne

den erwarteten Erfolg. In diesem Frhling wurde
ein neues Suchen und eine systematische Durch-

forschung derselben Formation in Dakota und in

Wyoming unternommen, und die bisher erzielten Re-

sultate haben das Material zu einem neuen Kapitel
der Palontologie geliefert. Herr J. B. Hotcher,
des Verfassers geschtzter Assistent, hatte die Ober-

leitung der Feldarbeit und ihm gehrt das haupt-
schlichste Verdienst der glcklichen Entdeckungen,
die gemacht sind.

Diese Entdeckungen bestehen zum Theil aus nicht

weniger als einhundert Stcken von Sugethierresten,
welche Kiefer, Zhne und verschiedene Skeletttheile,

die meisten in guter Erhaltung, eiuschliessen. Sie

reprsentiren viele Individuen, die smmtlich von

kleiner Statur sind, und nicht wenig neue Gattungen
und Arten. Von einigen der wichtigsten giebt Herr

Marsh eine kurze Beschreibung, whrend andere in

einer spteren Mittheilung charakterisirt werden sollen.

Die hier beschriebenen Reste wurden in der

typischen Laramie-Formatiou gefunden, entweder au

Ort und Stelle oder in Gesellschaft mit anderen

Fossilien, welche ihre geologische Stellung ber jeden

berechtigten Zweifel feststellen. Die mit ihnen zu-

sammen gefundenen Wirbelthier- Fossilien sind vor-

zugsweise Reste von Dinosauriern, welche durch

mindestens zwei Ordnungen und mehrere Familien

reprsentirt sind. Die zahlreichsten Stcke sind

Zhne von fleischfressenden Formen
,

die dem Me-

galosaurus verwandt sind, andere gehren zu Hadro-

saurus und seinen Verwandten, und zwei oder mehr sind

Arten von Ceratops. Zhne, wie sie als Meniscoessus

beschrieben worden, sind nicht ungewhnlich, und die

Wirbel von Ischyrosaurus kommen neben ihnen vor.

Die erhaltenen Reste stellen die Reptiliennatur dieser

beiden ausser Frage. Krokodile von kleinem Wuchs,
Schildkrten der Gattung Compsemys und verschiedene

Fische, meist Ganoiden, sind in demselben Horizont

reichlich. Die Fossilien der Wirbellosen deuten darauf

hin, dass die Ablagerungen brackischeu oder Sss-
wasser- Ursprung haben.

Reste eines einzelnen Vogels sind an einer Stelle mit

den Sugethieren vergesellschaftet gefunden worden.

Ei 1 war etwa so gross wie eine Taube und hatte

krftiges Flugvermgen. Er scheint den Apatornis
verwandt zu sein, einem der vom Verfasser beschrie-

benen gezahnten Vgel; er heisse Cimolopteryx rarus.

Auch die Reste der Sugethiere deuten ihrerseits

in gewissem Grade ihren Horizont an
, und dies ist

einer der interessantesten Punkte dieser Entdeckung.
Viele von ihnen gehren nmlich zu der Gruppe,
welche der Verfasser Allotheria genannt hat, und

welche die triassischen Triglyphus, Tritylodon und
Mikrolestes enthlt, ferner die jurassischen Stereo-

guathus, Plagiaulax und Bolodon in Europa und

Allodou und Ctenacodon in Amerika, wie einige

sj^tere Formen.

Die meisten der neuen Gattungen zeigen nahe

Verwandtschaften mit den triassischen und jurassischen

Formen, und eine Gattung kann jetzt nicht vom

Dryolestes unterschieden werden. Eine andere Gat-

tung scheint mehr einem Iusectenfresser hnlich und

hat Zhne von ebenso allgemeiner Form als Tupaia.
Neben diesen giebt es inehrex-e Gattungen kleiner

Beutelthiere, welche, obwohl vollkommen unter-

schieden, nahe Verwandtschaften zu einigen amerika-

nischen Tertirformen oder anderen noch existirenden

zu haben scheinen.

Fleischfresser, Nager und Uugulaten scheinen in

dieser einzigen Fauna ganz zu fehlen. Noch ber-

raschender ist das Fehlen ihrer wahrscheinlichen

Ahnen, wenn nmlich nicht die Insectenfresser mit

dieser bedeutenden Stellung betraut werden. Viele

bekannte Thatsachen deuten darauf hin.
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Im Ganzen sind die bereits in diesen Ablagerungen

gefundenen Sugetbiere sehr nahe das, was man von

der Kreide erwarten konnte; doch scheinen bisher

die lteren Typen vorzuherrschen. Die Allotheria

aus diesem Horizont scheinen verschieden zu sein

von den Beutelthieren
,
und einige gesicherte Stcke

scheinen auf die Schnabelthiere als mgliche Ver-

wandte hinzudeuten. Wenigstens eine Gattung der

neuen Formen hat einen freien Coracoid -Knochen,

ebenso einige andere Charaktere der Monotreme, und

es ist mglich, dass diese Eigentmlichkeiten der

ganzen Gruppe augehren. Diese l'unkte will Ver-

fasser spater eingehender behandeln.

Die in der vorliegenden Mittheilung kurz beschrie-

benen Stcke geben eine Vorstellung von der reichen

Sugethier - Fauna
,
welche whrend der Kreidezeit

gelebt hat, und deutet an, was mau noch von spteren

Entdeckungen zu erwarten hat. Da auch eine kurze

Skizzirung der einzelnen Formen den Zielen unserer

Zeitschrift fernliegt, mge es gengen, die Namen
der in dieser ersten Mittheilung beschriebenen Suge-
tbiere der Kreidezeit aufzuzhlen: Cimoloinys gracilis,

('. bellus; t'imolodon nitidus; Nanomys minutes; Di-

priodon robustus; Tripriodon coelatus, T. caperatus;
Selenacodon fragilis; Halodon sculptus; Camptomus
aiuplus; Oryolestes tenax; Didelphodon vorax, D. ferox,

D. comptus; Cimolestes incisus, 0. curtus; Pediomys

elegans. In einer zweiten kurzen Mittheilung (August-
heft des Americ. Journ. of Sc. p. 177) werden noch

folgende Sugetbiere beschrieben: Cimolomys digona;
Selenacodon brevis; Stagodon nitor; Platacodon nanus;
Oracodon aneeps; Allacodou leutns; Ilalodou formosus;

Didelphops. All diese und andere Reste aus demselben

Horizont werden ausfhrlich beschrieben und abge-

bildet werden in einem Werke ber die mesozoischen

Sugetbiere, mit dessen Bearbeitung Herr Marsh
gegenwrtig beschftigt ist.

Alex. Brandt: Anatomisches und Allgemeines
ber die sogenannte Hahnenfedrigkeit

und ber anderweitige Geschlecbtsano-
malien bei Vgeln. (Zeitschrift f. wissenschaftl.

Zoologie, 1889, Bd. XLVIII, S. 101.)

Die Erscheinung, dass weibliche Vgel unter ge-
wissen Umstnden das Federkleid der Mnnchen
sammt ihren sonstigen Eigenthmlichkeiten und Ge-

wohnheiten annehmen, bezeichnete man als Hahnen-

fedrigkeit". Mit einem allgemeinen Namen spricht
sie der Verfasser als Arrbenoidie an und stellt sie der

Thelyidie entgegen, welche in der entgegengesetzten

Erscheinung, nmlich in dem Auftreten mnnlicher
Charaktere bei den Weibchen besteht. Beide Er-

scheinungen sind in Bezug auf ihre Ursachen noch

wenig erforscht, und der Verfasser suchte deshalb in

das Wesen derselben, zumal der hufiger auftretenden

Arrbenoidie einzudringen, indem er die grberen und
feineren anatomischen Verbltnisse arrhenoider Weib-
chen feststellte.

In ausfhrlicher Darstellung schildert er zuerst

das Vorkommen der Arrhenoidie, ihre Verbreitung,

den Grad ihrer Ausbildung, sowie die sonstigen Er-

scheinungen, welche sie begleiten. Natrlich wird

sich die Arrhenoidie eben nur bei solchen Vgeln zu

erkennen geben, deren Mnnchen Merkmale aufweisen,

welche sie von den Weibchen unterscheiden. Beob-

achtet wurde sie in den Ordnungen der Sperliugs-

und Kukuksvgel, sowie der Sumpf- und Schwimm-

vgel. Die Ausbildung, in welcher die Arrhenoidie

auftritt, zeigt sehr verschiedene Grade; zuweilen ist

sie eine sehr extreme. Ein solcher Fall wurde frher

in diesen Blttern geschildert und dabei gezeigt, wie

mit dem Federkleid auch die Gewohnheiten der Mnn-
chen angenommen wurden (Ildsch. II, 433).

Nach einer ausfhrlichen Besprechung der inter-

essanten, zumal in Bezug auf ihre Anatomie zur

Kenntniss gekommenen Flle, stellt der Verfasser

seine eigenen Untersuchungen dar, die sich auf ein

weibliches Gartenrotschwnzchen mit mnnlichem

Charakter im Federkleid, auf eine Anzahl hahnen-

fedriger Dirk - und Auerhhner, sowie verschiedene

Haushbner mit abnorm, theils mnnlich, theils

weiblich entwickeltem Genitalapparat erstrecken. Den

interessanten Ausfhrungen des Verfassers kann an

dieser Stelle nicht ins Einzelne gefolgt werden; als

Ergebnisse seien nur erwhnt, dass bei dem in seltener

Weise arrbenoiden Rothschwnzchen das Ovarium

zwar vorbanden, aber sein Inhalt (die Eifollikel) in

Rckbildung begriffen war. Bei den hahnenfedrigen
Hennen und Birkhhnern zeigte sieb das Ovarium

mehr oder weniger rckgebildet, indem es zwar noch

vorhanden, aber nicht mehr zur Bildung von Eiern

fhig, einmal sogar bis auf eine blasse, bindegewebige
Platte reducirt war. Bei einer hahnenfedrigen Birk-

henuc hatte der Verfasser den besonders interessanten

Befund, dass sich die Geschlechtsdrse zwittrig aus-

gebildet zeigte. Mit der abnormen Bildung des

Eierstocks verband sich auch eine mehr oder weniger
unvollkommene Gestaltung des Eileiters, der bei jenem

zwittrigen Birkhuhn gar nicht aufzufinden war.

In einem Falle, welchen der Verfasser unter der

Rubrik Thelyidie auffhrt, fand er zwei Keimdrsen

vor, die er ihrem Bau nach fr Hoden halten musste.

Der Verfasser glaubte dieses Thier als ein ursprnglich
mnnlich angelegtes deuten zu drfen, in welchem erst

spter die weibliche Ausbildung in den Vordergrund
trat. Diese dokumentirt sich in dem Vorhandensein

eines Eileiters, sowie im usseren Habitus des Tbieres,

welcher derjenige eines alten Weibchens ist.

In einem zweiten allgemeinen Theil seiner Arbeit

bespricht Herr Brandt zunchst die Auffassungen
der verschiedenen lteren und neueren Autoren ber

die Ursachen der Arrhenoidie und Thelyidie und ver-

gleicht diese Erscheinungen mit derjenigen, wie sie

in entsprechender Weise bei anderen Thieren, und auch

beim Menschen, vorkommen. Als Resultat seiner

Betrachtungen gelangt Herr Brandt zu einer Reibe

von Stzen, von denen wir einige hervorheben. Die

Arrbenoidie wird als Hervortreten der Merkmale

definirt, welche das Mnnchen sonst vor dem Weib-

chen voraus hat, whrend die Thelyidie vielmehr ein
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Zurckbleiben in der Ausbildung und ein Verharren

auf der kindlichen Stufe bedeutet. Beide Erscheinungen
knnen nach Brandt unabhngig von einer ver-

nderten Beschaffenheit der Genitalorgane, als Aus-

druck einer selbststndigen Variabilitt usserer Merk-

male" auftreten. Hufig bilden sie aber den Ausdruck

einer abnormen Beschaffenheit der Genitalorgane und

erscheinen als augeboren bei Hermaphroditismus und

sonstigen Missbildungen, als erworben bei Verlust

oder Entartung der inneren Geschlechtstheile. Diese

Entartung besteht zumeist in krankhafter oder seniler

Degeneration der Ovarien oder Rckbildung des

Eileiters. Das Auftreten der dem betreffenden Ge-

schlecht (und zumal dem Weibchen) nicht zukom-

menden Charaktere denkt sich der Verfasser so, dass

die nicht zur Verwendung kommenden Baustoffe zur

Ausbildung jener usseren Vernderungen den Anlass

gaben. E. Korscheit.

A. Prazmowski: Das Wesen und die biologische

Bedeutung der Wurzelknllchen der

Erbse. Vorlufige Mittheilung. (Anzeiger der

Akademie der Wissenschaften in Kvakau, 1889, Nr. 6.)

Wir gaben vor kurzer Zeit Kenntniss von einer

Mittheilung des Herrn Verfassers, in welcher derselbe

nachzuweisen bestrebt war, dass die Wurzelknllchen

der Papilionaceen durch einen eigentmlichen Pilz

verursacht werden (Rdsch. IV, 202). Die betreffen-

den Ergebnisse wichen in einigen Punkten von den-

jenigen ab, zu welchen Herr Beyerinck in einer

gleichzeitig von uns referirten Arbeit gelangt war.

Der damals von dem Referenten ausgesprochene
Wunsch nach erneuter Untersuchung des Gegenstandes
ist nicht unerfllt geblieben. Herr Prazmowski
hat sich damit von Neuem eingehend beschftigt,

nachdem die Mittel zur Ausfhrung der erforder-

lichen Versuche ihm aus dem galizischen Landesfonds

gewhrt worden waren.

Die Untersuchungen wurden an der Erbse aus-

gefhrt, auf welche sich daher die nachstehend mit-

getheilten Ergebnisse in erster Linie beziehen; doch

drften die brigen Papilionaceen sich nicht wesent-
lich anders verhalten. Die Hauptergebnisse der

Untersuchung sind nun folgende:
Die Wurzelknllchen der Erbse sind keine nor-

malen Bildungen der Wurzel, denn sie werden in

sterilisirten und vor zuflliger Infection geschtzten
Medien nie gebildet ,

sie entstehen immer nur auf

dem Wege der Infection.

Die inficirendeu Knllchenorganismen sind Bac-

terien, wie dies zuerst von Beyerinck dargethan
worden ist. Der urschliche Zusammenhang zwi-

schen den Bacterien und den Wurzelknllchen wurde

durch eine Reihe von exaeten Versuchen bewiesen,

in denen zur Inficirung von Pflanzen Bacterien-

Kulturen verwendet wurden, welche durch Tausende

von Generationen von den ursprnglich aus den

Knllchen gezchteten Bacterien getrennt waren.

Nach zwlfmaligem Ueberimpfen waren die Bacterien

ebenso wirksam und brachten ebenso zahlreiche

Knllchen an den Wurzeln hervor, wie die direct

den Knllchen entnommenen.

Die Bildung der Knllchen erfolgt nur im jugend-
lichen Zustande der Wurzel und ihrer Verzweigungen.
Inficirt man die Pflanzen erst zwei bis drei Wochen
nach dem Aufgange der Samen, so bleiben sninit-

liche Wurzeltbeile
,
welche zu dieser Zeit schon aus-

gewachsen waren, knllchenfrei.

Die Knllchenbaeterien dringen direct durch

jugendliche (nicht verkorkte) Zellmembranen in die

Wurzelhaare und Epidermis -Zellen der Wurzel ein

und vermehren sich dort auf Kosten des plasmati-

schen Inhalts der Zellen. Ihre weitere Eutwickelung
wurde bis jetzt nur in Wurzelhaaren beobachtet.

Nachdem die Bacterien sich im Wurzelhaare massen-

haft vermehrt haben, vereinigen sie sich in der Nhe
des Scheitels derselben zu traubenfrmigen Conglo-
meraten von Kolonien, welche sich immer dichter au

einander legen , dann sich mit einer derben und

glnzenden Membran umhllen und unter Vermitte-

lung der letzteren mit der Zellmembran des Wurzel-

haares verwachsen. Aus diesem Gebilde wchst gegen
die Basis des Wurzelhaares hin ein hyphenhn-
licher Schlauch hervor, welcher eine glnzende
Membran besitzt und im Inneren dicht mit Bacterien

erfllt ist. Dieser Bacterienschlauch hnelt in

seinem ganzen ferneren Verhalten einem echten

Hyphenpilze, denn er wchst an seinem Scheitel fort

und erzeugt unterhalb desselben Verzweigungen, die

sich ebenso verhalten.

Der Bacterienschlauch wchst aus dem Wurzel-

haar in die Epidermis und in die Rinde der Wurzel

hinein
;

er kann bis zur Endodermis des centralen

Gefsscyliuders eindringen. Im Inneren der Rinde'n-

zellen wachsen die Schluche in der Richtung gegen
die Zellkerne hin, und diese legen sich ihnen meisten-

theils so dicht an, dass sie an ungefrbten Prparaten
in der Mehrzahl der Flle als solche nicht unter-

schieden werden knnen. In diesem eigenthmlichen
Verhalten der Zellkerne findet Verfasser den Grund

dafr, dass Beyerinck die Bacterienschluche als

Reste der Zellkerntheilungeu deutet und sie als

Schleimfden" bezeichnet. Auf dem ganzen Wege,
welchen die Bacterienschluche durchlaufen, werden

ausserhalb derselben keine freien Bacterien im In-

halte der Zellen angetroffen ;
smmtliche Bacterien

sind in diesem Stadium der Entwickeluug des Knll-

chens in den Schluchen eingeschlossen.

Sobald die Bacterienschluche in die tieferen

Schichten der Rinde eingedrungen sind, fangen die

nchst ihnen gelegenen Zellen an, sich durch anfangs

langsame, dann immer rascher werdende Theilungen

zu vermehren. Gleichzeitig sprossen aus den Bac-

terienschluchen zahlreiche und dnne Zweige hervor,

welche in die neu entstandenen Zellen hineinwachsen

und sich in ihnen durch weitere Verzweigungen ver-

breiten. In Folge dieser Theilungen bildet sich als-

bald in der Tiefe der Rinde ein meristematisches Ge-

webe, in welchem sich bald die charakteristischen

Gewebe des Knllchens difl'erenziren. In der Mitte
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entsteht ein parenehymatisches, ziemlich weitzelliges

Gewebe, dessen Zellen nach allen Richtungen von

den reich verzweigten Bacterienschluchen durchsetzt

werden, spter 'durch Auflsung der Membranen der

Schlauche sich mit den aus denselben befreiten Bac-

terien erfllen und so zum .,Bacteroidengewebe" der

Autoreu werden. Nach aussen differencirt sich die

Rinde des Knllehens, welche aus etlichen Lagen von

inhaltsarmen und in der Richtung des Radius zu-

sammengedrckten Zellen besteht, deren Membranen

spter verkorken. Zwischen dem Bacteroidengewebe
und der Rinde verbleibt eine Lage von kleinzelligem,

theilungsfhigem und bacterienfreiem Gewebe: das

Meristem oder der Vegetationsscheitel des Knllehens.
Im hinteren Theile dieses Meristems werden spter
die zahlreichen Gefssbndel des Knllehens gebildet,
welche als Verzweigungen des im centralen Gefss-
bndel der Wurzel entspringenden Hauptstammes
entstehen. Zwischen den Gefssbndeln und dem

Bacteroidengewebe bleibt noch eine Lage von Zellen

erhalten, welche bacterienfrei sind und hauptschlich
Strke als Inhalt fhren : die sogenannte Strkeschichte.

Die Stelle, an welcher die Bildung des Knllehens

erfolgt, ist durch die in die Wurzel eindringenden
Bacterienschluche vorgezeichnet. Da nun letztere

an beliebiger Stelle eindringen und in beliebiger

Richtung in der Rinde fortwachsen, so ist auch die

Stellung der Knllchen keine regelmssige, und die

Deutung derselben als metamorphe Nebenwurzeln ist

daher unbegrndet.
Nachdem die Gewebe des Knllehens sich differen-

zirt haben und die Bacterien durch Auflsung der

Membranen der Schluche frei geworden sind (nicht

alle Bacterienschluche werden aufgelst, ein Theil der-

selben bleibt erhalten), vermengen sich die Bacterien

mit dem plasmatischen Inhalt der Zellen, vermehren
sich in diesem durch Wachsthum und Spaltungen,
nehmen gabelige Gestalt an und werden so zu Bac-

teroiden. Die weiteren Schicksale der Bacterien

hngen innig mit der Rolle zusammen , welche den

Knllchen im Haushalte der Pflanze zukommt (vergl.

Rdsch. IV, 292).

Um diese Rolle nher kennen zu lernen, hat Ver-

fasser Versuche angestellt nach einer Methode, welche

es ermglichte, die Pflanzen nur dem Einfluss der

Knllchenbacterien mit Ausschluss aller brigen

Organismen auszusetzen. Ein Theil der Versuchs-

pflanzen wurde ferner mit allen nthigen Nhrstoffen

versehen
,

ein anderer Theil erhielt alle nthigen
Nhrstoffe ausser Stickstoff. Es ergab sich , dass

durch die Knllchenbildung die Ernhrung und Ent-

wickelung der Pflanzen gefrdert wird, indem selbst

Pflanzen, denen alle Nhrstoffe zur Verfgung standen,
ein krftigeres Wachsthum zeigten und hhere Ernten

ergaben, wenn sie mit Knllchenbacterien inficirt

waren, als ebensolche Pflanzen ohne Mitwirkung von

Bacterien. In stickstofffreiem Boden wuchsen infi-

cirte Pflanzen normal und gesund, nicht inficirte ver-

hungerten. Damit ist endgltig der Beweis geliefert,

dass unter Vermittelnng der Knllchenbacterien die

Pflanzen (Erbsen) aus dem Stickstoffvorratb der

Atmosphre mit diesem Nhrstoff versorgt werden.

Ob der Stickstoffgewinn aus Stickstoffverbindungen
oder elementarem Stickstoff herstammt, darber fllt

der Verfasser vorlufig noch kein Urtheil. Dagegen
macht derselbe schon jetzt genauere Angaben ber

die Art und Weise, wie die Pflanze aus der Anwesen-
heit der Bacterien Nutzen zieht. Die Bacterien be-

halten die normale Gestalt eines einfachen Stbchens
nur so lange ,

wie sie in den Schluchen enthalten

sind; sobald sie aber nach Auflsung der Schlauch-

membranen in directe Berhrung mit dem Plasma

der Wurzelzellen treten
,
werden sie in Gestalt ver-

ndert, indem sie sich gabelig verzweigen und zu

Bacteroiden werden. In diesem Zustande knnen sie

sich noch eine Zeit lang vermehren
;
mit der weiteren

Entwickelung des Knllcheus geht ihnen aber auch

diese Eigenschaft verloren, ihr Krper wird hyalin
und lst sich schliesslich auf. Mit dieser Auflsung
geht eine Resorption des Inhaltes der Bacteroidzellen

Hand in Hand; dieselben entleeren sich unter Zurck-

lassung von gewissen Inhaltskrpern. Aus allen

diesen Erscheinungen ergiebt sich, dass die Pflanze

sich nach und nach der Bacterien bemchtigt und
ihre Krpersubstanz sich zu Nutze macht.

Wann die Entleerung beginnt und wie schnell

sie verluft, hngt von der Menge des Stickstoffes

im Boden ab. In einem an Stickstoffnhrstoffen

reichen Boden wachsen die Knllchen zu ansehnlicher

Grsse heran, und die Entleerung der Bacteroid-

zellen tritt erst gegen das Lebensende der Pflanze

reichlicher und schneller ein. Bei Mangel an Stick-

stoffuahrung jedoch beginnt die Entleerung frh-

zeitig und geht im raschen Tempo von statten.

In beiden Fllen beginnt die Entleerung in den

ltesten, hinteren Theilen des Bacteroidengewebes
und schreitet von da nach dem Vegetationsscheitel

des Knllehens vor. Hier bleibt jedoch eine Zone

erhalten, deren Zellen keine Entleerungserscheinungen

zeigen und mit Bacterien dicht erfllt sind. Aber

auch in den lteren Theilen bleiben noch zahlreiche,

anscheinend lebensfhige Bacterien und mit Bacterien

erfllte Schluche zurck
,

welche nach dem Tode

der Pflanze durch Fulniss der Knllchen in den

Boden gelangen. In der Vegetationsperiode der

Pflanze findet ebenfalls ein fortwhrender Uebergang
der Bacterien aus den Knllchen in den Boden statt,

da die Knllchen
,

wahrscheinlich in Folge ihres

Eiweissreichthums ,
fr zahlreiche, namentlich thie-

rische Feinde eine willkommene Beute darstellen und

durch dieselben beschdigt werden. In solchen

durch Iusectenfrass beschdigten Knllchen sieht man
fters die Bacteroidenmassen der Zellen sich von

Neuem mit Membranen umhllen und die so ent-

standenen Bacterienschluche durch Sprossungen in

immer kleinere und von Membranen umgebene
Kolonien zerfallen, ein Vorgang, den Verfasser frher

als eine Art Sporenbildung aufgefasst hatte.

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dass die

Wurzelknllchen syrabioutische Bildungen zwischen
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gewissen Bodenbacterien und bestimmten Theilen der

Wurzel einer hochorganisirten Pflanze darstellen,

welche sowohl fr die Bacterien, als auch fr die

Pflanze von Nutzen sind. Die Bacterien finden in

dem Zellsafte der Wurzel eine ihren Bedrfnissen

entsprechende Nahrung ,
knnen sich so durch un-

zhlige Generationen hindurch vermehren und von

dieser Vermehrungssttte aus sowohl whrend des

Lebens der Pflanze, als auch insbesondere nach deren

Tode wieder im Boden verbreiten. Fr die Pflanze

ist die Symbiose mit Bacterien dadurch ntzlich, dass

sie sich unter Vermittelung derselben mit dem fr
ihre Lebensprocesse so beraus wichtigen Stickstoff,

welcher berdies im Boden meistentheils in zu ge-

ringer Menge enthalten ist, versorgen kann. F. M.

S. J. Perry und A. L. Cortie: Vergleichung des

Spectrums eines Sonnen f

'

leckes vom
Mai 1884 mit dem eines Fleckes vom
Mai 1889 zwischen den Linien C und 1).

(Monthly Notiees of the Royal Astronomical Society, 1889,

Vol. XLIX, p. 410.)

Da bisher noch wenig Beobachtungen der Spectra
von Souuenflecken an ihrem rothen Fude whrend einer

Minimumperiode ausgefhrt sind, publiciren die Herren

Perry und Cortie ihre Wahrnehmungren vom 6. und
7. Mai d. J. Sie stellen ihre genauen Messungen ,

die

sich ausschliesslich auf den Abschnitt zwischen der

JJ-Linie und der Linie von der Wellenlange 6474,85

ganz nahe bei C beschrnkten, mit den Ergebnissen der

Untersuchung eines Fleckes zusammen, der unter genau

gleichen Bedingungen zur Zeit eines Fleckeumaximums
am 27. Mai 1884 beobachtet worden. Der diesjhrige
Fleck (whrend einer Minimumperiode) war am 5. Mai

am Sdiiuenraude erschienen und verschwand am 11. Mai;
der aus dem Jahre 18S4 war sehr schwarz, tauchte be-

reits am 4. April auf uud hatte nach zwei Sonnen-

uudufen einen stetigen Zustand angenommen.
Die Ergebnisse der Untersuchung sind in zwei Ta-

bellen mitgetheilt, von denen die eine die Wellenlngen
der im betreffenden Spectralgebiet liegenden Linien

nebst den Verbreiterangen derselben in dem Flecke von
1884 und in dem von 1889 enthlt, sowie die betreffen-

den Angaben , ob die Linien in der Chromosphre hell

erscheinen; die zweite Tabelle bringt eine Zusammen-

stellung nach den Elementen
;

in derselben wird ange-

geben, wieviel Eisen-, Titan-, Natrium- u. s. w. Liuien

um mehr als die Hlfte ihrer Breite verstrkt sind und
ob sie in der Ohromosplnire hell erschienen. Wenn
auch zunchst keine weiteren Schlsse aus den Beob-

achtungen abzuleiten sind, so verdienen doch die Th.it-

sachen eine Erwhnung.
Die Verbreiterung der schwachen Linien noch unbe-

kannten Ursprunges im Sonnerispectrum kommt so-

wohl in dem Fleck der Maximum-, wie in dem der

Minimumperiode vor; besonders hervorzuheben sind

drei Linien 6039j3, 6053,28 und 6061,7, die im gewhn-
lichen Sonnenspeclrum kaum wahrnehmbar, aber in

beiden Flecken stark verbreitert sind. Andererseits ist

die Zahl der stark verbreiterten Metalllinien viel grsser
im Minimumfleck, als in dem der Maximumperiode; so

verhalten sich z. B. die Zahlen bei den Eisenlinien wie
27 zu 8. Ferner wurde keiner von den verbreiterten

Eisenlinien des Maximum-Fleckes in der Chromosphre
hell beobachtet, whrend nicht weniger als zehn von
diesen Linien im Minimumfleck eoineidirende helle

Linien haben. Ueberhaupt betragen die hellen Chromo-

sphrelinieu ,
welche unter den meist verbreiterten der

beiden Flecke beobachtet worden, beim Maximumfleck
nur fnf und beim Minimumfleck vierundzwanzig. End-
lich ist noch der interessante Unterschied hervorzu-

heben
,

dass mehrere Linien des Maximumfleckes sich

weit in die Penumbra hinein erweitert zeigten ,
wh-

rend im Minimumfleck dies nur einmal beobachtet

wurde.

Emil Berg: Untersuchung eine sW in tergewitters.

(Repertorium fr Meteorologie, 1889, Bd. XII, Nr. 13.)

Ein sehr heftiges Gewitter, welches in der Nacht

vom 1. zum 2. December 1887 das westliche Russland

heimsuchte, ist von Herrn Berg zum Gegenstand einer

sehr interessanten monographischen Bearbeitung gemacht,
aus welcher an dieser Stelle nur einige allgemeine Er-

gebnisse hervorgehoben werden knnen. Es gelaug im

Ganzen aus 60 verschiedenen Orten Berichte ber dies

Gewitter zu sammeln
,

so dass der Verlauf desselben

durch Finnland, Estland, Livland, Kurland, Kowno,
Wilua bis nach dem Gouvernement Minsk verfolgt werden

konnte und zwar von 7 h p. m. des 1. December bis

10 h a. m. des 2. December. Die kartographische Dar-

stellung des Verlaufs lsst erkennen, dass ein Haupt-

gewitterzug eine mehr NW-SE-Richtnug innehaltend, von

einem kleineren, seeundren, mehr sdlich von W nach E
ziehenden Gewitter getroffen und gekreuzt wurde, und

dass beide dann vereint langsam verschwanden. Nach Dar-

stellung des Verlaufs der beiden Gewitter, welche von

heftigen, zum Theil orkanartigen Strmen und Regen-
oder Hagelflleu begleitet waren

,
wird das Verhalten

der einzelnen Witterungselemente whrend des Gewitters

geschildert und ganz besonders auf einzelnen Karten

die Beziehungen des Luftdruckes, der anomalen Tem-

peraturerhhung und der Luftfeuchtigkeit zu den jedes-

maligen Fronten der Gewitterzge in den einzelnen

Stunden dargestellt. Sehr berzeugend ist hier sowohl

der Einfluss der hohen Temperatur, wie besonders der

der absoluten Luftfeuchtigkeit auf deu Gang des Gewitters

zu erkennen (vgl. Rdsch. IV, 264).

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Gewitters

war zeitlich und rumlich eine sehr verschiedene.

Whrend das Hauptgewitter in der Zeit von 7 h p. bis

1 h a. eine Geschwindigkeit von 78,3 km in der Stunde

hatte, legte das seeundre Gewitter in der ersten Zeit,

11 h p. bis 2 h a., nur 17,6 km pro Stunde zurck. Im
Mittel betrug die Geschwindigkeit des Hauptgewitters

47,6 km pro Stunde. Die Verlangsamung desselben,

nachdem es mit dem seeundren Gewitter zusammen-

getroffen, fhrt Herr Berg darauf zurck, dass in Folge
des Vorrckens des Temperatur- und Feuchtigkeits-

maximums nach Osten die Entstehungsbedingungen fr
das Gewitter gnstiger wurden und deshalb eine Er-

schpfung desselben nicht sobald eintrat; die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit nahm ab, whrend die Front-

ausdehnung zunahm.

Sehr treffend ist die Bemerkung des Herrn Berg
ber die Wirbelnatur des Wintergewitters; wenn auch

in neuester Zeit erkannt ist, dass ebenso wie die Winter-

gewitter auch die Sommergewitter mit Wirbelerschei-

nungen in Zusammenhang stehen, und dass der Unter-

schied nur ein gradueller sei, so wird doch immer noch

zwischen Wirbelgewittern des Winters und den Wrme-
gewittern des Sommers unterschieden. Herr Berg glaubt
nun vor Allem betonen zu mssen, dass im Sommer die

tr die Entstehung von Gewittern nothwendigeu Vor-

bedingungen stark erhhte Temperatur uud absolute

Feuchtigkeit im Wesentlichen bereits fertig vor-

handen sind, die Entladung daher durch eine geringe
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Gleichgewichtsstrung der Atmosphre, Bei ea in Folge
einer Theildepreasion oder eines rein Idealen Wirbels,

herbeigefhrl werden kann. Im "Winter hingegen fehlen

diese gnstigen Entstehungsbedingungen fr Gewitter

durchaus und mssen erst durch eine starke Strung
itmosphrischeo Gleichgewichtes, also durch eine

heftige l'vklone hervorgerufen werden. Demgemss
treten die Wintergewitter wohl auch nur in Begleitung

derjenigen Cyklone auf. welche in Folge ihrer Lage und

Zugrichtung lniiiz besonders geeignet sind, die zur Ge-

witterbildung aotb.wendigen Vorbedingungen zu erzeugen.
Das in der Abhandlung studirte Wintergewitter giebt
einen interessanten Beleg hierfr.

P. C'ulinanii: Beschreibung einiger Versuche
ber den funken, welcher bei der Unter-

brechung einer Strombahn auftritt.

(Yierteljahrsschr. d. naturf. Gesellsch. in Zrich, 1888,

Jahr-. XXXIII, S. 263.)

Bei der Unterbrechung eines durch einen Draht

fliesseii' ! n 'Mroiues entsteht ein Funke, der fr eine Reihe

von Messungen sich sehr strend erweist, und dessen

Natur Herr Culmann nher studiren wollte. Die Me-

thode, welche hier die besten Resultate gab, beruhte

auf der bereits von Herrn v. Helmholtz bemerkten

rerung . welche die Induction in einem benach-

barten Leiter durch den Funken erfhrt. Wird nm-
lich eine erste Leitungsbahn in einem gegebeneu
Momente mechanisch geffnet, so wrde in einer un-

mittelbar benachbarten, wenn der Strom in der ersten

sofort auf Null herabfiele, sofort ein Inductionsstrom

ten und dieser inducirte Strom wrde im ersten

Augenblick am strksten sein, um daun von diesem

seinem hchsten Werthe an allmalm auf Null abzu-

sinken. Durch den Funken wird der primre Strom
noch einige Zeit unterhalten, das Auftreten des Induc-

tionsstromes wird verzgert und sein Verlauf gendert.
Diese Wirkungen des Funkens gestatten einen Rck-
schluss auf seine Dauer und seinen Verlauf. Die Dauer
des Funkens kann gemessen werden durch die Bestim-

mung des Augenblickes, von welchem die Stromstrke
in der secundren Leitungsbahn abnimmt, und der Ver-

lauf der Stromstrke wird in der Weise untersucht,
dass man fr zwei kurz auf einander folgende Momente
die Elektrieittsmenge misst, welche seit der Unter-

brecht! irj de primren Stromes durch einen Querschnitt
der secundren Bahn geflossen ist.

Bei den Versuchen wurden die Strken des primren
Stromes fr jede Versuchsreihe variirt, und durch eine

itenbu ole gemessen; um die Spirale aus dickem
irdraht der ersten Leitungsbahu liefen die Win-

dungen einer zweiten Spirale der secundren Leitungs-
bahn, in welche ein empfindliches Galvanometer ein-

geschaltet war. Die Einheit fr die Zeitdauer zwischen
den Unterbrechungen der Bahnen war 115 Millionstel

Secunde. Auf die weitere Beschreibung der Versuche,
ihrer Aenderungen und der einzelnen Messungen kann
hier nicht eingegangen werden. Die Resultate der
I ntersuchungen waren folgende:

Die Dauer des Funkens, der bei der Oeffnung eines

Stromes berspringt, ist der Stromstrke proportional
(verificirt zwischen 0,89 und 3,48 Ampere). Eine wh-
rend di I I' i pringi as des Funkens geschlossene, be-

nachbarte Leitungsbahn vermindert seine Dauer.

Der durch den primren Strom in einer benach-
barten Leitungsbahn inducirte secundre Strom ist

wahrend der Dauer des Funkens um so strker, je
schwcher der primre Strom ist (verificirt zwischen

0,45 und 3,48 Ampere). Hat man im primren Strom-

kreis drei Windungslagen und bestimmt den bei Ein-

schaltung von ein, zwei oder drei dieser Lagen durch
denselben primren Strom indticirteu secundren Strom,
so findet man denselben whrend der Dauer des Fun-
kens am strksten ,

wenn nur eine Windungslage im

primren Kreise eingeschaltet ist, am schwchsten, wenn
alle drei eingeschaltet sind.

Verfasser schliesst mit der Bemerkung, dass ihm
wohl bewusst sei, dass er die Gltigkeit dieser Gesetze

nur innerhalb sehr enger Grenzen verificirt habe; er

hofft aber, dass es ihm spter mglich sein werde, den
Bereich ihrer Gltigkeit nher festzulegen.

J. L. Soret und Edouard Sarasin : Ueber den Bre-

chungsindex des Meerwassers. (Comptes rendus,

1889, T. CV1II, p. 1248.)

Wasser, welches vor acht Tagen im Mittelmeere,
4 km vor Nizza, in dem dunkelblauen, vollkommen klaren

Wasserstrome, der von der hohen See kommt, geschpft
war, wurde nach der gewhnlichen Methode im Sonnen-

licht auf sein Brechungsvermgen untersucht. Zuvor
haben die Verfasser einige Messungen des Brechuugs-
index von destillirtem Wasser ausgefhrt, und die

Werthe stimmten mit den besten Bestimmungen des

Brechungsexponenten des Wassers berein. Das Meer-
wasser wurde bei ungefhr 20 und bei 1 untersucht,
die fr die Sonnenlinien A, B, C, D, F, h, H, ge-
fundenen Werthe fr destillirtes Wasser, Meerwasser
bei 20 und bei 10 sind in einer Tabelle zusammen-

gestellt nebst den Differenzen zwischen destillirtem und
Meerwasser und zwischen den beiden Temperaturen.
Hier mgen nur die Werthe fr die D-Linie angegeben
sein. Destillirtes Wasser = 1,33305; Meerwasser bei

20 = 1,34011; Meerwasser bei 10 = 1,34092.

Aus der vollstndigen Tabelle ersieht man, dass der

Brechungsindex des Meerwassers und des destillirteu

Wassers ziemlich constant ist von der Linie A bis I),

'

und dass sie dann zunehmen von D bis H (bei H sind

die drei bezglichen Werthe 1,34349; 1,35105; 1,35187).
Was den Einfluss der Temperatur betrifft, so scheint

derselbe von A bis H ziemlich constant zu bleiben ; der

mittlere Unterschied betrgt 0,00085.

P. Barbier und L. Roux: Untersuchungen ber
die Dispersion in den organischen Verbin-

dungen. (Comptes rendus, 1889, T. CVI1I, p. 1249.)

Die Untersuchung der Zerstreuung des Lichtes in

flssigen, organischen Verbindungen haben die Herren

Barbier und Roux an einer grossen Zahl verschiedenen

Gruppen angehriger Krper ausgefhrt, in der vor-

stehenden Mittheilung theilen sie zunchst nur die Re-

sultate mit, welche sie an einfach substituirten Benzolen

erhalten haben.

Als Ausdruck fr das Dispersionsvermgen nahmen
sie den Coefficienten B in der bekannten Cauchy' sehen

Formel n = A -J- B/).'
1

. in welcher n das Brechungs-

vermgen bezeichnet, welches fr zwei Linien des Zinn-

spectrums bestimmt wurde, fr eine Linie im Roth von
der Wellenlnge 645,2 und eine im Blau von der Wellen-

lnge 452.4. Aus den Werthen, welche sie fr Benzol,

Toluol, Aethylbenzol , rsopropylbenzol , Isobutylbenzol
und Isoamylbenzol erhalten, ergaben sich folgende inter-

essante Beziehungen:

1) Der Werth A. welcher den Grenzwerth des Index

darstellt fr die Wellenlnge unendlich, ist constant fr
die verschiedenen Glieder der lieihe. 2) Die Werthe
von B hingegen, welche als Maass des Dispersionsver-

mgens gelten, nehmen ab, wenn die Moleculargewichte
zunehmen. 3) Die Werthe des Dispersionsvermgens
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sind umgekehrt proportional den Cubikwurzelu der

Molecularvolume.

Die Verfasser gaben noch die entsprechenden Werthe

fr eine andere Reihe von Benzolderivaten, die jedoch

keine allgemeine Beziehungen ergeben haben. Dem-

nchst sollen die Ergebnisse an anderen Reihen homo-

loger Verbindungen (Alkohole, Suren, Aether u. s. w.),

sowie die Versuche ber das Dispersionsvermgen der

Lsungen mitgetheilt werden.

M. Carey Lea: Ueber allotropische Formen des

Silbers. (American Journ. of Science, 1889, Ser. 3,

Vol. XXXVII, p. 476 u. Vol. XXXVIII, p. 47.)

Ueber die Natur des Silbers hat Herr Lea eine

hchst merkwrdige Entdeckung gemacht und in zwei

Mittheilungen verffentlicht. Nach denselben kommt

dieses Metall in allotropischen Formen vor, deren Eigen-

schaften sich bedeutend von denen des normalen Silbers

unterscheiden. Es giebt drei solcher Formen, oder

vielmehr drei Modifikationen einer Form, welche in

vielen Beziehungen unter einander sich unterscheiden,

aber mehr Verwandtschaft zu einander besitzen als irgend

eine dieser Modificationen zum normalen Silber bat.

Eine dieser Modificationen ist in Wasser lslich und

weht leicht in die zweite unlsliche Form ber
,
welche

aber durch blosse Anwesenheit eines neutralen Krpers,
der keine chemische Einwirkung auf sie hat, wieder

lslich wird. Die dritte Form ist dem Golde sowohl an

Farbe wie an lanz sehr hnlich".

Ob das metallische Silber aus seinen Verbindungen
in seiner normalen, oder in einer allotropischen Form

niedergeschlagen wird, hngt von dem benutzten Re-

ductionsmittel ab. Die allotropischen Formen werden

nmlich unter besonderen, genau angegebenen Bedin-

gungen erhalten ,
wenn das Silber durch citronensaures

Eisenoxydul ausgeschieden wird. Die drei allotropischen

Formen des Silbers werden wie folgt charakterisirt :

A ist lslich; tiefroth in Lsung, mattlila, blau oder

grn in feuchtem Zustande
;
metallisch glnzend blau-

grn in trockenem Zustande.

B ist unlslich; bildet sich aus A; ist dunkelroth-

braun in feuchtem Zustande, in trockenem der Modifikation

A hnlich.

C. Goldsilber ; dunkelbronzefarbig in feuchtem Zu-

stande
,

in trockenem dem metallischen Gold in ver-

brannten Stcken hnlich; eine Variett ist kupferfarbig;

iu Wasser ist sie unlslich und scheint keine entspre-

chende lsliche Form zu besitzen.

Diese drei neuen Formen haben einige Eigenschalten

gemeinsam ,
welche sie vom normalen Silber unter-

scheiden. 1) Wenu man sie in teigigem Zustande mit

einem Pinsel ber Papier oder Glas ausbreitet, so

nehmen sie beim Trocknen Metallglanz an und bilden

eiue optisch zusammenhngende Haut. 2) Werden diese

Hute mit einem gelsten Haloidsalz behandelt, beson-

ders mit einem solchen, das sein Halogen leicht abgiebt,

so erhlt man sehr schne Farbenreactionen. Der Unter-

schied gegen das Verhalten eines Blattes normalen Sil-

bers ist besonders auffallend. 3) Die strkeren Suren

verwandeln, selbst in sehr verdnntem Zustande, die

allotropischen Formen des Silbers in normales Silber
;

selbst Essigsure, wenn sie nicht sehr verdnnt ist, thut

dies. Bemerkenswert h ist, dass diese Umwandlung absolut

i ihne Gasentwickelung vor sich geht. 1) Alle allotropischen

Formen des Silbers werden leicht in ein hchst feines

Pulver verwandelt, 5) Das Licht wirkt auf alle drei

Formen ein; A und B werden nach mehrstndiger

Wirkung des Sonnenlichtes brunlich, whrend C sieh

aus dem rothgoldigen in das rein goldgelbe verwandelt.

6) Die Bestndigkeit dieser Formen ist eine sehr ver-

schiedene
,
doch konnten die Bedingungen ,

welche sie

beeinflussen, noch nicht genauer festgestellt werden.

Vollstndiger Ausschluss von Luft und Licht scheint die

Bestndigkeit zu begnstigen. 7) Die alltropischeu

Formen besitzen ein niedrigeres specirisches Gewicht als

das normale Silber. Whrend das letztere in fein ge-

pulvertem Zustande ein specifisches Gewicht 10,02 be-

sitzt
,
wurde das der Modifikation B = 9,58 und das

von C = 8,51 gefunden.
Ueber die drei Modificationen werden noch nach-

stehende Angaben von Interesse sein
,
wenn auch an

dieser Stelle auf die genaueren Angaben ber die Her-

stellung, die Eigenschaften und die Reactionen dieser

Krper nicht eingegangen werden kann.

A. Wenn verdnnte Lsungen von Ferrocitrat mit

einer solchen eines Silbersalzes zusammengebracht

werden, so entsteht eine tiefrothe Flssigkeit. Beim

Concentriren wird die Flssigkeit fast ganz schwarz;

beim Stehen scheidet sich ein feiner, lilafarbiger Nieder-

schlag aus, der in Wasser lslich ist, und zwar mit

intensiv rother Farbe. Eine Analyse des Niederschlages

ergab, dass er 97,27 Proc. Silber enthielt, daneben weder

Wasserstoff noch Sauerstoff, nach denen sorgfltig ge-

sucht wurde; vielmehr bestanden die 2 bis 3 Proc. Reste

aus Beimengungen des Fllungsmittels. Die Lsung
wurde sofort optisch geprft und als eine vollkommene

erkannt.

B. Die Modification B wird, wie erwhnt, aus A

erhalten, wenn man neutrale Salzlsungen z. B. Magne-

siumsulfat, Kupfersulfat, Ferrosulfat u. a. zu der Lsung
von A hinzusetzt, wobei ein purpurbrauner Niederschlag

der unlslichen Form gefllt wird. Behandelt man die

Form B mit sehr verdnntem Natriumborat, Kalium-

oder Natriumsulfat oder anderen Salzen, so wird dies

Silber in Wasser lslich ,
obwohl mit anderen Farben

als A. Die Analyse von B ergab 97,96 Proc. Silber und

2,04 Proc. Eisenoxyd und Citronensure.

C. Die dritte goldgelbe oder kupferfarbige Modi-

fication wird erbalten durch die gegenseitige Einwir-

kung zweier Gemische, von denen das eine aus 200 ccm

lOprocentiger Lsung von Silbernitrat, 200ccm 20procen-

ticer Lsung von Rochellesalz und S00 ccm destillirtem

Wasser besteht, die zweite 107 ccm einer 30procentigen

Lsung von Ferrosulfat, 200 ccm 20procentiger Rochelle-

salzlsung und 800 ccm destillirtes Wasser enthlt. Das

goldfarbige Silber ist bestndig im trockenen Zustande,

aber weniger im feuchten Zustande. Auf Papier oder

Glas mit der Brste ausgebreitet, zeigt es nach dem

Trocknen seine interessanten Eigenschaften. Die Analyse

ergab 98,75 Proc. Silber und den Rest Ferrocitrat.

Die beiden unlslichen Silbermodificationen B und

C zeigten noch die interessante Reaction ,
dass eine auf

Glas ausgebreitete Haut von blaugrnem B, die im

Wasserbade auf 100 C. erhitzt wurde, nach wenigen

Minuten an der Oberflche hellgelb wurde. Hingegen

erhielt eine hnliche Haut des goldfarbigen C in gleicher

Weise behandelt, blulichen Schimmer. In beiden Fllen

nderte sich nur die Oberflche.

Herr Lea sagt: Wre ich im Staude irgend eine

andere Erklrung fr die beobachteten Erscheinungen

zu finden, ohne eine Lslichkeit des Silbers anzunehmen,

so wrde ich sie mir angeeignet haben; aber es bot

sieh keine dar." Er spricht ferner die Vermuthung

aus, dass diese allotropischen Formen wahrscheinlich

eine activere Form des Silbers darstellen
,
von der das

gewhnliche oder normale Silber eine polymerisirte

Form sein mag. Etwas hnliches ist bereits bei anderen

Metallen, Blei und Kupfer, beobachtet".
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K. Fonqu: Ausfliessen geschmolzenen Glases
in Folge zu fllige r D u r c h b ohrung eines
Glasofens. (Comptes rendus, 1889, T. CIX, p. 5.)

In einer grossen Glasfabrik bekam ein Ofen von
24 m Lnge ,

(i m Breite und 1,2 m Hhe
,
der etwa

400000 kg geschmolzenen Glases enthielt, unvermuthet
ein Loch und mehr als die Hlfte seines Inhaltes Boss

theils durch die zufllig entstandene, theils durch eine

Gegenffnung, welche man absichtlich machte, um den
Strom glhender Masse in einer schnell angelegten Kinne
aus Ziegeln und Erde nach dem Fabrikhofe abzuleiten.

Die Glasmasse hatte nach calorimetrischen Bestimmungen
eine Temperatur von 2100 bis 2200, hingegen zeigte
das thermoelektrische Pyrometer von Le Chatelier
nur eine Temperatur von 1600 bis 1800". Das ge-
schmolzene Glas bestand aus Kieselerde 73,7, Natron

11,7, Kalk 14,6, nebst Spuren von Magnesia und Eisen.

Die Gegenffnung hatte man erst zwei Stunden nach

Beginn des Ereignisses fertig gestellt, nachdem die Be-

mhungen den etwa 2 cm dicken Strahl durch Abkhlen
zum Stehen zu bringen, vergeblieh blieben.

Wie bei den vulkanischen Lavaausflssen erstarrte

auch der Glasstrom an seiner Oberflche und lngs der
Wnde der angelegten Abflussrinne, so dass sich eine

feste Scheide bildete, innerhalb welcher die geschmolzene
Masse sich fortbewegte ,

was man aber nur am Ende
des Stromes auf dem Hofe in 25 m Entfernung vom
Ufen bemerken konnte. Dort hatte sich eine Ansamm-
lung gebildet in Gestalt eines kleinen

,
runden Berges,

der an seiner Oberflche in der Richtung des Fliessens

gerunzelt war. Durch die erste Oeffnung waren etwa

70000kg der geschmolzenen Masse ausgeflossen, durch
die zweite 180 000 kg; das Fliessen dauerte von Mittag
bis 5 h 30 m Abends.

Ein Querschnitt durch den Strom in 10 m Abstand
vom Ofen nach dem vlligen Erkalten der Masse zeigte,
dass der mittlere Theil aus einem durchsichtigen, leicht

grnlichen Glase ohne Spur einer Krystallisation be-

stand
,

welches nur nach dem Rande hin nussgrosse,

milchig weisse Knoten enthielt; der Durchmesser dieser

Glasmassen betrug 3 cm. Die das Glas umhllende Scheide

war milchweiss und zum grossen Theil krystallinisch ;

hin und wieder zeigte die weisse Masse eine grnliche
Frbung. Die Scheide war etwa 1cm dick, nicht blasig,
und schlackig nur an den Berhrungsstellen mit dem
Kies und Sand der Rinne.

Unter dem Mikroskop zeigte sich die enfglaste Masse

zusammengesetzt aus schnen Sphrolithen von Wolla-

stonit in einer Glasmasse. Die chemischen und optischen

Eigenschaften derselben Hessen sich leicht nachweisen.

Dieser Glasstrom unterscheidet sich nun sehr

wesentlich von den Strmen vulkanischer Lava sowohl

durch den Mangel an Blasen in der Nhe der Ober-

flche, wie durch seine Structur, da er seine strkste

Krystallbildung nicht in dem centralen Theile besitzt,

wie die vulkanischen Strme, sondern in seinen Sahl-

banden. Diese Unterschiede schreibt Herr Fouque
vorzugsweise der Verschiedenheit in der chemischen

Zusammensetzung des ursprnglichen Magmas in den
beiden Fllen zu. Der Wollastonit, der den Glasstrom

charakterisirte, erstarrt unter ganz anderen Umstnden
als die Feldspathe und die Doppelsilicate des Eisens

und der Magnesia in den Laven.

E. Salkowski: Ueber die Zuckerbildung und
andere Fermentationen in der Hefe. (Zeit-

schrift f. physiologische Chemie, 1889, Bd. XIII, S. 504.)

Eine gelegentliche Beobachtung, dass Presshefe,
welche zum Schutze gegen Fulnissprocesse mit Chloro-

formwasser vermischt war, nachdem sie mehrere Monate

gestanden hatte, einen betrchtlichen Zuckergehalt aul-

wies, war der Ausgangspunkt fr eine Untersuchung
ber die Zuckerbildung und andere Fermentationen

in der Hefe. Das Chloroformwasser (1 zu 10) hat die

Eigenschaft, die lebenden Fermentorganismen zu tdten,
dabei aber die Wirkungen lslicher Fermente nicht

zu stren; es bietet daher ein vorzgliches Mittel, letz-

tere genau zu studiren ,
und es wurde daher von Herrn

Salkowski dazu verwendet, durch unzweideutige Ver-

suche zu entscheiden
,
ob der Zucker in und ans der

Hefe gebildet werde. Zu den Versuchen wurde mg-
lichst strkefreie Hefe benutzt, welche durch Jodbehand-

lung unter dem Mikroskop nur sehr vereinzelte Strke-

krner erkennen Hess; und zum Vergleiche wurde stets

gewhnliche, amylumhaltige Presshefe gleich behandelt.

Zunchst wurde zuckerfreie und strkearme Hefe mit

Chloroformwasser angesetzt, und nach lngerer Zeit die

Flssigkeit auf ihren Gehalt an Zucker geprft ;
und

nachdem das Vorhandensein betrchtlicher Mengen des-

selben nachgewiesen war, wurde die Natur und die

Menge des Zuckers bestimmt und die Quelle desselben

aufgesucht. Der aufgefundene Zucker konnte offenbar

nur das Product einer durch ein lsliches Ferment ver-

anlassten Ghrung sein, und es war die Vermuthung
berechtigt, dass in der Flssigkeit noch andere Gh-
rungsproduete enthalten sein knnten, die man bisher

in der selbstghrenden Hefe ebensowenig wie den Zucker

bemerkt hatte, weil bei der vom Chloroformwasser nicht

beeinflussten Selbstghrung der Hefe nur die Endproducte
Alkohol und Kohlensure auftreten, die Zwischenpro-
duete jedoch sich der Wahrnehmung entziehen.

Die Resultate der Untersuchung waren in Krze
folgende: Bei der Digestion von Hefe mit C'hloroform-

wasser bei Lufttemperatur findet Selbstghrung nicht

statt, dagegen enthlt die Digestionsflssigkeit nach

einigen Tagen Zucker
,
Leucin und Tyrosiu ,

Xanthin-

krper. Die Bildung dieser Krper beruht auf einem

fermentativen Process
,
denn sie findet nicht statt in

genau ebenso angestellten Parallelversuchen, bei denen
die Hefe vorher durch Wasserdampf sterilisirt war.

Da nun die Lebensusserungen der Hefe bei der Aufbe-

wahrung in Chloroformwasser erlschen, eine solche Hefe

weder Ghrung bewirken
,
noch sich vermehren kann,

so muss man annehmen
,
dass die genannten Processe

auf der Wirkung eines lslichen Fermentes beruhen.

Die Eigenschaften des in der Hefe gebildeten Zuckers

sprechen fr seine Lvulose- Natur; seine Menge betrgt
im Mittel 6,48 Proc. des Trockengewichtes der Hefe

;

seine Quelle ist das Kohlenhydrat der Hefezellen.

Ch. H. Ali- Colin: Eigen bewegung bei Mikro-
kokken. (Centralblatt fr Bacteriologie und Parasiten-

. knde, 1889, Bd. VI, S. 33.)

Bekanntlich ist bis jetzt bei den Bacterien, welche

auf den verschiedenen gebruchlichen Nhrmedien nur

in Kugelform auftreten, und welche man nach Colin zu

der Gattung Mikrokokken vereinigt, Eigenbewegung
niemals wahrgenommen, und man hat diese biologische

Eigenschaft als charakteristischen Unterschied zwischen

Kokken und Bacillen betrachtet. Verfasser ist es jedoch

gelungen, aus Trinkwasser Kokken zu zchten, denen

spontane. Eigenbewegung zukommt. Diese Kokken
kommen fast immer als Diplokokken ,

theils als kurze

Streptokokken und bisweilen als Tetraden zur Beob-

achtung; ihr Durchmesser ist 1, Sie haben alle mor-

phologischen Charaktere der Kokken und lassen sich bei

Zimmertemperatur leicht zchten auf Nhrgelatine, Agar,



516 Naturwissenschaftliche Rundschau. Ni. 40.

Kartoffeln, Kleister u. s. w.
,

wachsen aber nicht bei

Krpertemperatur.
Im hngenden Tropfen untersucht

, zeigen junge
Kulturen neben der Brown' sehen Molecularbewegung
eine wahre Schwimmbewegung ;

am schnsten zeigt sich

die Erscheinung auf Stichkulturen in Sproeentig. Milch-

zucker-Nhragar, bei denen die Eigenbewegung whrend
mehrerer Tage fortbestehen bleibt. Dass diese Sehwimm-

bewegungen wirkliehe spontane Eigenbewegungen sind,

beweisst Verfasser nicht bloss durch die Art der Be-

wegungen, sundern auch sehr berzeugend damit, dass

die Bewegung aufhrt, wenn die Kokken durch irgend
ein Mittel getdtet werden. Da hierdurch sicher er-

wiesen ist, dass es Kokken giebt, welche Eigenbeweguug
zeigen, so ist das biologische Merkmal der Beweglichkeit
als Unterschied zwischen der Gruppe der Kokken und

den Bacillen hinfllig geworden. Verfasser nennt den

von ihm beschriebenen Spaltpilz Micrococcus agilis.

Herrn. Frerichs: Die Hypothesen der Physik.
Ein Versuch einer einheitlichen Dar-

stellung derselben. Zweite Auflage. (Norden

1889, Hinrious Fischer Nachf., 143 S.)

Der Titel des Werkes knnte die Vermuthung er-

regen, man habe es hier mit einem jener zahlreichen

Versuche zu thun
,

die noch unlsbaren, hchsten Pro-

bleme der Naturwissenschaften mit einem Schlage durch

die einfachsten und natrlichsten" Annahmen zu ent-

ziffern, bei denen nur der winzige Umstand, dass auf

die Thatsachen keine gengende Rcksicht genommen
ist, ihrer allgemeinen Anerkennung durch die Gelehrten

im Wege steht. Bei der Leetre berzeugt man sich

jedoch bald, dass diese Vermuthung unbegrndet, der

Autor ernster zu nehmen ist. Nicht eine eigene, neue

Hypothese wird uns vorgetragen, sondern durch eine

rationelle Errterung der wichtigsten Eigenschaften
der Materie und der vorzglichsten Erscheinungsweisen
der in der Physik behandelten Krfte, wie durch eine

Prfung der bedeutendsten, von den Physikern auf-

gestellten Hypothesen kommt der Verfasser zu seiner

einheitlichen Darstellung derselben. Eine Besprechung
der bekanntesten Eigenschaften der Materie fhrt dazu,

die Vorstellung ,
die Materie bestehe aus kleinsten,

uutheilbaren, gegen einander beweglichen Atomen oder

Moleclen, als die wahrscheinlichste anzuerkennen. In

hnlicher Weise gelangt der Verfasser in einem zweiten

Abschnitte, der von den Licht- und Wrme-Erscheinun-

gen handelt, au der Hand der bekannten Gesetze ber

die Wirkungen dieser beiden Imponderabilien" zu dem

Schlsse, dass die Hypothese von den Schwingungen
eines Aethers, dessen Atome" den Raum ausfllen und
zwischen den Krpermoleclen ,

diese atmosphrenartig
umgebend, die Wechselbeziehungen zwischen Licht und
Wrme einerseits und der Materie andererseits her-

stellen, die annehmbarste ist. Im dritten Abschnitte

wird die Elek.trieitt und zum Schlsse der Magnetismus,
aber abweichend von den beiden ersten Abschnitten, in

der Weise behandelt, dass die wichtigsten Hypothesen
ber die Natur der Elektricitt errtert werden und

schliesslich die Annahme als die natrlichste hingestellt
wird, dass auch die Elektricitt auf Bewegung des

Aethers zurckzufhren sei, indem [nach der unitarischen

Theorie Edluud'sJ positive Elektricitt einen Ueber-
schuss, negative Elektricitt ein Deficit des Aethers be-

deute und der Magnetismus durch die Ampere'schen
Molecularstrme erklrt wird. Die kleine Schrift kann
selbstverstndlich nur eine allgemeine Besprechung und
bersichtliche Darstellung dieser Theorien bringen; die

Bekanntschaft mit den wichtigsten physikalischen Er-

scheinungen gengt zum Verstndniss dieser leicht fass-

lichen Schrift, die sich sehr angenehm und fliessend liest.

Die vorliegende, 1889 erschienene zweite Aullage trgt
am Schlsse das Datum Juni 1870; sie scheint darnach

[dem Referenten war ein Vergleich mit der ersten Auf-

lage nicht mglich] nur ein Wiederabdruck der ersten
zu sein. Dieser Umstand erklrt es, dass in der Schrift
keine Rcksicht genommen ist auf die in der letzten Zeit

sich hufenden Nachweise fr die innigen Beziehungen
zwischen Licht und Elektricitt, welche die aufgestellte

Hypothese wesentlich sttzen wrden. Ereilich hat Ver-
fasser berhaupt Einzeluntersuchungen wenig heran-

gezogen ,
und sich auf die Discussion der lteren

, all-

gemein bekannten Thatsachen beschrnkt.

Vermischtes.
In der zweiten allgemeinen Sitzung der Versamm-

lung deutscher Naturforscher und Aerzte in
Heidelberg, am 20. September, wurde der vorgelegte
Statuten - Entwurf (s. Beil. zu Nr. 38) mit folgenden
Aenderungen angenommen:

. 4 lautet statt der beiden ersten Stze des Entwurfs:
Als Mitglieder der Gesellschaft knnen alle diejenigen
aufgenommen werden, welche sich wissenschaftlich mit
Naturforschung oder Medicin beschftigen und die brger-
lichen Ehrenrechte besitzen."

In SJ. 9 heisst es jetzt: Die Versammlungen fangen
am dritten Montage des September an.

Als Sitz der Gesellschaft, .2, wurde Leipzig gewhlt.
Zum Vorstande der Gesellschaft wurden gewhlt:

A. W. v. Hofmann (Berlin) erster Prsident; His
(Leipzig) zweiter Prsident; v. Bergmann (Berlin);
Hertz (Bonn); Leuckhart (Leipzig); Victor Meyer
(Heidelberg); Quincke (Heidelberg); v. Siemens'
(Berlin); Virchow (Berlin); Lampe-Fischer (Leipzig)
Schatzmeister; Lassar (Berlin) Generalsecretr.

Als Versammlungsort fr die nchstjhrige Ver-
sammlung wurde Bremen bestimmt.

Bekanntlich wird der Quarz wie die meisten brigen
Substanzen durch Reibung elektrisch und besitzt ferner
die Eigenschaft, auch, nachdem die Reibung aufgehrt,
noch zehn Minuten bis eine halbe Stunde elektrisch zu
bleiben. Herr Alex. Hodgkinson macht nun darauf
aufmerksam (Memoirs and Proceedings of the Man-
chester Literary and Philosophical Society 1888, Ser. 4,

Vol. I, p. 15), dass diese Eigenschaft den Quarz un-

geeignet macht zu Schutzhllen fr Com passe,
Ohren u. s. w., da sie die Ablesungen der Instrumente

ganz unzuverlssig werden lsst. Er zeigte einen Com-
pass vor, dessen Vorder- und Rckseite aus zwei plau-
eonvexen Quarzlinsen bestanden, die mit ihren ebenen
Flchen einander zugekehrt waren; die Nadel rotirte

zwischen diesen Decken um eine Axe, deren Enden in

zwei konischen Lchern in der Mitte der Quarzhllen
steckten. Schon das blosse Herausnehmen des Instru-

ments aus der warmen Tasche gengte, um der Nadel
eine feste Stellung zu geben, die vom Erdmagnetismus
nicht beeinflusst wurde. Wenn man das Instrument

drehte, so drehte sich die Nadel mit. Wurde die Quarz-
oberflche mit dem trockenen Finger radial geriehen,
so stellte sich die Nadel in dieselbe Richtung, und wenn
man ihr durchschtteln eiue andere Stellung aufzwang,
dann kehrte sie in der Ruhe wieder zu dieser Stellung
zurck. Drehte man den Compass so, dass die Axe der
Nadel sieh in der Richtung der magnetischen Erdkraff

befand, die Nadel also im Gleichgewicht war, dann
wurden die Wirkungen der radialen Reibung noch auf-

fallender. Wie zu erwarten war, ist diese Eigenschaft
nicht auf den Quarz beschrnkt. Ein mit Glas bedeckter

Compass zeigte dieselben Erscheinungen, jedoch mit
dem Unterschiede, dass die anziehende Wirkung auf-

hrt mit dem Ende der Reibung. Dass die Anziehung
vou der magnetischen Kraft der Nadel unabhngig ist,

wurde durch die Thatsache erwiesen
,

dass ein ganz
hnliches Instrument mit einer unmag netischen Nadel
dieselben Erscheinungen zeigte.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin \Y., Magdeburgerstrasse 25.
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E. Ponfick: Ueber das Maass der Entbehrlich-

keit und der Wiederersatzfhigkeit des

Leberorgans. (Centralblatt fr die medicin. Wissen-

schaften, 1889, Jahrg. XXVII, S. 6 + 1.)

Unter vorstehendem Titel verffentlichte Herr

Ponfick nachstehende vorlufige Mittheilung:

Seit mehreren Jahren mit Versuchen ber die

Beziehung zwischen der Leber und gewissen Ano-

malien der Blntbeschaffenheit beschftigt, bin ich auf

eine Reihe berraschender Thatsachen gestossen,

welche ich darum gesondert schon jetzt verffentliche,

weil sie mit dem eigentlichen Zwecke meiner Arbeit

nicht in unmittelbarem Zusammenhange stehen.

In einem bisher ungeahnten Maasse zeigt sich

der Organismus duldsam gegenber einem selbst

erheblichen Ausfalle an Lebersubstanz. Bei strenger

Handhabung der Antisepsis gelingt es nmlich, volle

drei Viertel dieser mchtigen Drse sei es in

verschiedenen, durch mehrtgige Zwischenrume ge-

trennten Sitzungen, sei es sogar auf einmal zu

entfernen, ohne dass die Thiere darum ihr Wohl-

befinden, oder gar ihr Leben verlieren mssten. Unter

Hunderten von Versuchsthieren ,
welchen in den

mannigfachsten Combiuatiouen bald der, bald jener

Lappen ausgerottet worden war, ist eine nicht geringe

Zahl Monate, ja ein Jahr und lnger nach der Ein-

busse eines so betrchtlichen Bruchtheiles des ur-

sprnglichen Vorrathes an Lebersubstanz durchaus

gesund geblieben.

Allerdings fehlt es ja nicht an Thatsachen aus

der Pathologie, welche beweisen, dass ungeachtet des

Ausfalles engerer Bezirke von Lebersubstanz die Ge-

sundheit und der normale Ernhrungszustand sehr

wohl erhalten bleiben knnen. Allein wenn man

erwgt, dass es sich da stets um Processe handelt,

welche sich allmlig entwickeln und erst nach ge-

raumer Zeit umfnglichere Abschnitte ausser Func-

tion zu setzen pflegen, so muss die Entbehrlichkeit

eines so bedeutenden Stckes einer Drse offenbar

allgemein auffallen, welche mit Recht als die eigent-

liche Werksttte fr die vegetativen. Leistungen des

thierischen Organismus betrachtet wird.

Die Lsung des Rthsels ergiebt sich, sobald man

die Thiere einige Zeit hindurch verfolgt und in wech-

selnden Fristen nach der Operation die Beschaffenheit

des zurckgelassenen Leberrestes einer Prfung unter-

zieht. Da zeigt sich denn, dass der Ausrottung mit

einer nicht minder erstaunlichen Sicherheit und
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Schnelligkeit eine massige Neubildung jungen

Lebergewebes folgt, eines Productes, welches zwar

gewisse Eigentmlichkeiten gegenber dem ur-

sprnglichen darbietet, indess in allem Wesentlichen

als Ersatz fr dasselbe gelten darf. Diese Neubildung

beginnt bereits in den ersten Tagen nach dem Ein-

griffe und erreicht, allen Anzeichen nach, schon in

wenigen Wochen ihren Hhepunkt. In ausgesproche-

nen Fllen geht sie soweit, dass annhernd die Ge-

saramtsumme des einst Entfernten im Nu neugeschaffen

wird: also mehr als das Doppelte dessen, was ber-

haupt zurckgeblieben war.

Diese Erfahrungen gewhren nicht nur ein theo-

retisches Interesse, insofern sie im Sinne der Cellular-

pathologie die sicher schrankenlose Vermehrungs-

fbigkeit eines selbst geringfgigen Restbestandes

an Gewebe auch im extrauterinen Leben beweisen
;

und zwar an einem so hoch orgauisirten Parenchym,

wie dem der Leberdrse. Nicht minder drfte ihnen

aber auch eine praktische Bedeutung innewohnen.

Denn es wird hierdurch ausser Zweifel gestellt, dass

die operative Chirurgie auch im Bereiche der Leber-

erkrankungeu auf Erfolge hoffen darf, ohne darum

den Eckstein des gesammten Stoffwechsels unheilbar

schdigen zu mssen."

H. Kayser und C. Runge: Ueber die Spectren
der Elemente. (Abhandlungen der Berliner Akademie

der Wissenschaften. Anhang. 1888 und 1889.)

Eine bisher noch nicht abgeschlossene Reihe von

Abhandlungen ber die Spectren der Elemente leiten

die Herren Kayser und Runge mit nachstehender

allgemeinen Betrachtung ein, welche, um die Aufgabe

der Untersuchung nher zu bezeichnen , eine ber-

sichtliche Darstellung der Ziele der Spectralanalyse

enthlt und nach Anfhrung der bisher von Anderen

erreichten Ergebnisse die eigenen Resultate der Ver-

fasser kurz andeutet:

Die Ziele der Spectralanalyse haben sich seit deren

Einfhrung in die Wissenschaft durch Kirchhoff

und Bunsen im Jahre 185!) sehr wesentlich ver-

schoben. Zu dem Zwecke, den der Name besagt,

nmlich zu einem Ersatz oder einer Sttze bei der

chemischen Analyse, werden die Spectralerscheinungen

kaum verwandt, wenn man von einzelnen wenig be-

deutenden Fllen absieht, z. B. der Untersuchung

der seltenen Erden. Zu solchem Zwecke gengte' die

ungefhre Bestimmung der Spectren der verschiedenen

Elemente; kam es doch meist nur auf die Kenntniss

einer oder weniger Hauptlinien an
,
deren Sichtbar-

keit ber das Vorhandensein des Elements entscheiden

konnte.

Allmlig ist aber an die Stelle dieser ungefhren

Untersuchung der Spectren eine genauere getreten.

Nicht mehr die Hauptlinien der Elemente erregen

Interesse, sondern das ganze Spectrum und vor allem

die Vernderungen, die in demselben bei den ver-

schiedenen Zustnden des leuchtenden Dampfes vor

sich gehen.

Diese Aenderung des Standpunktes ist wohl haupt-

schlich bedingt worden durch die Entwickelung der

kinetischen Gastheorie seit jener Zeit und durch .die

Wege, welche die theoretische Chemie eingeschlagen

hat. Wir haben uns allmlig mehr an den Begriff

des Mulekels gewhnt, au die Anschauung, dass das-

selbe ein ganz gesetzmssig aus Atomen aufgebautes

und daher auch mit ganz bestimmten Eigenschaften

und Krften versehenes Individuum ist. Wir wissen,

dass ausser der Wrmebewegung des ganzen Molekels

auch seine Theile in dauernder Bewegung sind, der-

art, dass diese Atomenergie proportional zur Mole-

cularenergie wchst und abnimmt. Whrend die

Bewegung des Molekels als Ganzes fr alle Gase und

Dmpfe identisch ist abgesehen von der freien

Wegelnge und Geschwindigkeit muss die Atom-

bewegung fr jedes Molekel eine andere sein, da sie

von der Lagerung der Atome, ihrer Zahl und Masse,

den zwischen ihnen stattfindenden Krften ,
endlich

der Art der Zusmmenstsse verschiedener Molekeln

abhngen muss. Es ergiebt sich so, dass die Atom-

bewegung, auf weiche vor Ausbildung der kinetischen

Gastheorie kaum Rcksicht genommen wurde, ganz

besonders wichtig und interessant ist, weil sie fr
das Molekel charakteristisch ist

,
weil wir durch sie

ebenso wie durch chemische oder andere physikalische

Erscheinungen, nur noch in viel feinerer Weise, die

Natur der Molekeln erkennen knnen. Die kleinsten

Aenderungen in der Lagerung der Atome, in der

Grsse der zwischen ihnen wirkenden Krfte werden

Aenderungen der Atombeweguug bedingen ,
so dass

das Studium der letzteren uns viel tiefer in die Be-

schaffenheit und Natur der Molekeln einblicken lsst,

als irgend ein anderer Vorgang.

Zu dieser Kenntniss der feinsten, intramolecularen

Vorgnge sind verschiedene Wege eingeschlagen

worden; auf physikalischem Gebiete haben sich z. B.

die Erscheinungen der Elektrolyse und der Polarisa-

tion des Lichtes mit Erfolg verwerthen lassen. Aber

kein Gebiet ist so Erfolg versprechend, wie das der

Spectralerscheinungen, wenn auch freilich die wirk-

lich erreichten Erfolge bisher noch nicht sehr gross

sind.

Es wird heute wohl ganz allgemein angenommen,
dass die Schwingungen, welche wir im Lichte glhen-

der Dmpfe sehen, bedingt sind durch die Schwin-

gungen der Atome, dass daher Aenderungen des

Spectrums identisch sind mit Aenderungen der Atom-

bewegung. Wie beide Arten von Schwingungen, die

der ponderablen Atome und die des Lichtthers, zu-

sammenhngen, darber wissen wir freilich noch

nichts, und es Hessen sich verschiedene Hypothesen

aufstellen. Wir knnten annehmen, dass die Schwin-

gungszahlen des Aethers identisch sind mit den

Schwingungszahlen der Atome, dass also die Schwin-

gungszahlen der gesehenen Spectrallinien uns direct

die Schwingungszahl der Atome geben. Aber es

scheint auch die Hypothese zulssig, dass die Schwin-

gungen der Atome nur die des Aethers anregen,

ohne mit ihnen identisch zu sein; wir knnen uns
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vielleicht denken, dass der zu einem Molekel gehrige
Lichtther seiner Masse and Gestalt nach bestimmter

Sehwiiigiingen fhig ist, welche durch die Atom-

bewegung hervorgerufen werden. Welche Annahmen

wir aber auch macheu, immer mssen die Licht-

Bchwingungen in Beziehung zu den Atonibewegtmuen.
d. h. zum Molecularbau stehen und sich gleichzeitig

mit diesem ndern.

So erscheint denn das Spectrum als das geeignetste

Hilfsmittel ,
um Vorgnge im Molekel zu studiren.

Welcher Art die Vorgnge sind, die gewissen Aende-

ruogen im Spectrum entsprechen, das zu sagen

reichen unsere Kenntnisse freilich noch lange nicht

aus, wenn auch schon Andeutungen vereinzelt vor-

handen sind. Aber auch so ist das Studium des

Spectrums eines Elements unter verschiedenen Be-

dingungen wichtig und interessant genug. Derartige

Versuche sind ausserordentlich mhevoll undschwiei ig,

so dass sie leider bisher sehr wenig unternommen

wurden. Und doch liegt in ihnen wohl das eigent-

liche Ziel der Spectralanalyse ;
die Erkenntniss der

molecularen Vorgnge. Lockyer war wohl der erste,

der derartige eingehende Versuche unternahm, und

in neuerer Zeit haben vor allem die Herren Liveing
und Dewar die dankenswertesten Untersuchungen

angestellt. Aber noch in anderen Richtungen knnen
die Versuche der Spectralanalyse von der grssten

Wichtigkeit werden. Wenn wir die Spectren der

verschiedenen Elemente betrachten, so zeigen einzelne

eine Anzahl von Linien ber das ganze Spectrum
zerstreut, andere dagegen wenige Linien oder Linien-

gruppen, die auffallend regelmssig liegen, so dass

sich der Gedanke einer gesetznissigen Lage der

Linien von selbst aufdrngt. Von den elastischen

Schwingungen der Materie her sind wir daran ge-

whnt, dass eine einfache Gleichung, welche Gestalt,

Dichte, Elasticittscoefficienten des Mediums enthlt,

die verschiedenen mglichen Schwingungen angiebt ;

namentlich hutig sind die Flle, dass wir Reihen

von harmonischen ( fbertnen haben. So begannen

frhzeitig die Versuche, die verschiedeneu Linien

eines Elementes als harmonische Obertne darzustellen.

Aber diese Versuche sind als entschieden fehlgeschlagen

zu bezeichnen, und wir knnen mit Sicherheit sagen,

dass die Aetherschwingungeu , welche durch ein

.Mulekel hervorgerufen werden, sich nicht wie die

einer gespannten Saite oder einer Orgelpfeife ver-

halten. Es ist das eigentlich auch von vornherein

wenig wahrscheinlich bei dem complicirten Bau des

Molekels; eher knnen wir Aehulichkeiten mit

schwingenden Platten oder dreidimensionalen Massen

erwarten.

Auch ohne das Gesetz der Schwingung zu kennen,
kann man in noch anderer Richtung vorgehen. Bei

Molekeln, welche chemisch verwandt sind, kann man
Aehulichkeit der Constitution und der Krfte und
daher auch Aehulichkeit der Spectren vermuthen.

Eine solche Beziehung ist zumeist in sehr bescheidenem

Maasse vonMitscherlich und vonLecoq deBois-
baudran aufgestellt worden, und sie scheint be-

rechtigt; sptere ausgedehntere Versuche von Cia-

mician dagegen sind wohl als ganz willkrlich und

verfehlt zu bezeichnen.

Lngere Zeit blieben darauf diese Untersuchungen

unterbrochen, bis eine neue Verffentlichung die

Frage wieder in FluBS brachte. Von Herrn Bahner
wurde eine Formel angegeben, welche mit wunder-'

barer Genauigkeit die Wellenlngen der bekannten

Wasserstofflinien ergab, so dass der Wasserstoff,

wenigstens in dem Zustande ,
wo er das Linienspec-

trum oder Spectrum zweiter Ordnung giebt, durch

diese Formel vllig charakterisirt erscheint. Gleich-

zeitig theilte Herr Cornu, dem wir so viele vorzg-
liche Spectraluntersuchungen verdanken, mit, dass

bei mehreren Metallen die Wellenlngen der leicht

umkehrbaren Linien in gesetzmssiger Beziehung
zu denen des Wasserstoffes stehen. Die leicht um-

kehrbaren Linien sind die Hauptlinien des Elements,

sie sind identisch mit Lockyer 's langen Linien
;

denn diese haben ja die Bedeutung, dass sie von dem

Dampf bei den verschiedensten Temperaturen und

Drucken emittirt werden
;

also werden sie auch bei

niedriger Temperatur noch stark absorbirt werden

und sich somit leicht umkehren. Etwas spter hat

dann Herr Deslandres eine Formel fr die Linien

gegeben, welche die Banden mehrerer Elemente bilden

(Rdsch. II, 506; IV, 36). Es waren hiermit die

ersten Thatsacheu eines gesetznissigen Zusammen-

hanges zwischen den Linien desselben Elements fest-

gestellt, und es erschien danach nicht aussichtslos,

auch bei anderen Elementen nach solchen Gesetzen

zu suchen. Es ist klar, dass mit Lsung dieser Auf-

gabe auch die zweite, Beziehungen zwischen den

Spectren verschiedener Elemente zu erhalten, zugleich

gelst ist; es mssen sich eben Beziehungen zwischen

den Constanten der Formeln ergeben.

Der ideale Fall wre der, dass sich fr jedes

Element eine Formel ergbe, welche smmtliche

Linien des Spectrums enthlt. Dann wren die Con-

stanten dieser Formel ebenso charakteristisch fr das

Element, wie etwa das Atomgewicht. Aber wir

knnen das kaum erwarten aus folgenden Grnden:
Wir wissen, dass das Spectrum eines Elementes mit

der Temperatur vernderlich ist; jene Constanten

mssen also noch Functionen, und zwar nicht einmal

continuirliche Functionen der Temperatur sein, viel-

leicht auch der Dichtigkeit, durch welche die Hufig-
keit der Zusammenstsse zwischen den Molekeln be-

dingt wird. Weiter wissen wir, dass in einem

leuchtenden Dampfe Molekeln von sehr verschiedenem

Zustande der Disgregation vorhanden sind, dass also

ein Spectruin gar nicht einer Temperatur angehrt,
sondern ein Gemisch der Spectren verschiedener Tem-

peraturen ist, in welchem nur das Spectruin der mitt-

leren Temperatur vorherrscht. Es ist noch ein

weiterer Grund mglich, aus welchem die Spectreu

complicirter werden knnen; wir brauchen nicht an-

zunehmen, dass die Atome eines Molekels alle in

genau gleicher Weise schwingen; wenn das aber

nicht der Fall ist, so kann jedes Atom eine Reihe
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von Linien hervorrufen
,

welche einer besonderen

Formel gehorchen. Durch diese Ueberlegungen finden

wir, dass ein Spectrum sehr complicirt werden kann

dadurch, dass sein Molekel sehr zusammengesetzt ist,

oder dadurch, dass das Spectrum mit der Temperatur
sehr variabel ist. In beiden Fllen werden mehrere

Formeln zur Darstellung der Beobachtungen erforder-

lich sein. Dabei ist aber nicht einmal nthig, dass

sich alle Linien durch Formeln unterbringen lassen,

denn von den Spectren ,
die einer Temperatur an-

gehren, welche von der mittleren Beobachtungs-

temperatur weit abliegt, kann nur eine, oder einige

wenige Linien, die intensivsten, sichtbar werden, so

dass sich fr sie keine Formeln aufstellen lassen
;

es

knnte das nur bei hherer oder niedrigerer Tem-

peratur geschehen, wo die schwcheren Begleiter

ebenfalls erscheinen. Dieser Betrachtung entspricht
die Thatsache, dass der Balmer'schen Formel nur

die Hauptlinien des Wasserstoffes, nicht aber die

schwcheren, wie sie etwa von H. W. Vogel ge-

messen wurden, entsprechen, und dass nach Cornu
nur die umkehrbaren Linien den gesetzmssigeu Zu-

sammenhang mit dem Wasserstoff- Spectrum zeigen.

Es wird dadurch die Aufgabe noch dahin erweitert,

fr die verschiedenen Zustnde des Dampfes die

Formeln zu erhalten, und sie wird dadurch so

complicirt, dass ihre Lsung fast aussichtslos er-

scheint.

Zum Glck scheint aber bei vielen Elementen die

Vernderlichkeit mit der Temperatur, soweit wir

diese variiren knnen, nur eine geringe zu sein, die

Intensitten der Linien ndern sich freilich sehr be-

deutend
,
wie es z. B. das Eisenspectrum ,

hervor-

gerufen im galvanischen Lichtbogen oder im Induc-

tionsfunken, zeigt; aber im Grossen und Ganzen

bleiben dieselben Linien. So erscheint denn die

Frage fr viele Elemente wenigstens lsbar, und wir

haben es unternommen, an ihrer Lsung mitzuarbeiten;

wenn wenigstens bei einigen Elementen
,

oder fr

einige Reihen ihrer Linien die Formeln gefunden

sind, so wird dadurch fr den Rest die Arbeit wesent-

lich erleichtert.

Die Herren Liveing und Dewar haben auf die

Thatsache aufmerksam gemacht, dass sehr hufig die

ultravioletten Linien besonders charakteristisch fr
ein Element sind, d. h. dass sie am leichtesten oder

allein erscheinen, wenn nur Spuren des Elements als

Verunreinigung vorhanden sind. Dem entspricht es

auch, dass ganz besonders im Ultravioletten charak-

teristische Serien sich bemerklich machen. Dies

liegt freilich auch noch daran
,
dass die Linien mit

abnehmender Wellenlnge immer enger an einander

rcken, wodurch der Seriencharakter leichter in die

Augen springt, als wenn die Linien durch weite

Zwischenrume getrennt sind, wie im sichtbaren

Theile des Spectrums, wobei dann noch zahlreiche

nicht zur Serie gehrende Linien in die weiten Zwi-

schenrume fallen. Ist erst im Ultraviolett die Serie

erkannt, so lassen sich die zugehrigen Linien im

sichtbaren Spectrum auffinden.

Es ist uns nun in der That gelungen, eine

Formel aufzufinden, welche fr eine ganze
Anzahl von Elementen Serien darstellt, und

zwar liegen dieselben meist im Ultravioletten, in

einzelnen Fllen gehen sie von einem Ende des be-

kannten Spectrums bis zum anderen. Die Balmer'-
sehe Formel fr Wasserstoff erscheint als Specialfall

der unsrigen. Die mittelst der Formel berechneten

Linien stimmen mit den experimentellen Bestimmun-

gen soweit berein als letztere genau sind."

Die Herren Kayser und Runge haben die von

ihnen gefundene Formel noch nicht publicirt. In den

beiden bisher erschienenen Abhandlungen geben sie

zunchst ihre Messungen in den Spectren des Eisens

und des Kohlenstoffes. Sie hatten nmlich die Ueber-

zeugung gewonnen, dass das vorliegende Beobach-

tungsmaterial fr die von ihnen beabsichtigte Unter-

suchung nicht genau genug ist, und haben sich zu

neuen Bestimmungen der Spectren der Elemente ent-

schlossen. Zu ihren Untersuchungen bedienten sie

sich Rowl and 'scher Concavgitter und legten ihren

Messungen die von Bell angegebene Wellenlnge
der D- Linien zu Grunde (Rdsch. III, 449). Als

Maassstab fr die Messungen der verschiedenen Spec-

tren whlten sie das Eisenspectrum, dessen Beschrei-

bung die erste Abhandlung enthlt. Die Tabellen

der Wellenlngen und die Photographien des ganzen

Spectrums bilden den Hauptinhalt der Abhandlung.
Die zweite Abhandlung beschftigt sich ausschliess-

lich mit der Darstellung des Kohlenstoff- Spectrums.
Nach dem Erscheinen des Schlussergebnisses soll hier

auf diesen Gegenstand zurckgekommen werden.

A. de Quatrefages : Einleitung in das Stu-

dium der Menschen-Rassen II. (Comptes

rendus, 188, T. CIX, p. 245.)

Beim Ueberreicheu des zweiten Theiles des oben

bezeichneten Werkes an die Akademie zu Paris gab
Herr Quatrefages nachstehenden Abriss vom In-

halte desselben :

Der erste Theil des Werkes beschftigte sich mit

den allgemeinen Fragen , welche die Geschichte der

Species Mensch" betreffen. In dem zweiten Theile

sollten von demselben Gesichtspunkte die Rassen ge-

prft werden, welche aus dieser Art hervorgegangen.
Ihre Zahl ist betrchtlich. Selbst bei Vernachlssi-

gung der letzten Nuancen, welche die sich am nch-

sten stehenden zu unterscheiden gestatten wrden,
habe ich deren mindestens hundertzweiundsiebzig

gezhlt. Um dem Verstndniss zu Hilfe zu kommen,

um ebensowohl die Aehnlichkeiten, wie die Unter-

schiede darzustellen, welche zwischen diesen Menschen-

gruppen existiren
,

waren eine besondere Namen-

gebuug und eine methodische Eintheilung nothweudig,

wie sie in den brigen Naturwissenschaften blich

sind.

Schon lange habe ich in meinen Vorlesungen und

sonst zu zeigen gesucht, wie man dies Problem lsen

kann, indem man auf die Vertheilung der Menschen-

rassen die Methode anwendet, welche Jussieu und
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Cuvier gelehrt haben. Von einem Vergleiche aus-

gehend, den auch Isidor G eoffroy angewendet hat,

habe ich die Menschenspeek-s als einen mchtigen Raum

betrachtet, der drei Stamme erzeugt, welche die drei

ethnologischen Haupttypen darstellen: den schwarzen,

den gelben und den weissen. Die Aeste" und die

Zweige" dieser Stmme entsprechen den primren
und seeundaren Abtheilungen, dann kommen die

Familien" und die Gruppen". Dies ist der allge-

meine Kabinen, den ich beim Entwerfen meiner ethno-

logischen Tabellen benutzt habe. Ich habe sie zu

wiederholten Malen durchgearbeitet und glaube sie

in der vorliegenden Publication noch verbessert zu

haben. Doch bin ich weit entfernt, sie als definitive

zu betrachten. Hier, wie in der Zoologie und Bo-

tanik, kann die Classification sich nur immer weiter

vervollkommnen in dem Maasse, wie die Wissenschaft

neue Fortschritte macht.

Ich hatte weder zu charakterisireu ,
noch zu be-

schreiben die Rassen, welche in diesen Tabellen vor-

kommen. Das wre die Aufgabe eines Lehrbuches

der Anthropologie, und es handelte sich hier nur um
eine Einleitung in diese Wissenschaft. Aber es schien

mir werthvoll, die Aufmerksamkeit zu lenken auf

zwei Reihen von Thatsachen, die zu oft vergessen

und missachtet werden. Der Mensch war zu allen

Zeiten viel mehr reiselustig, viel mehr wandernd,

als man es gewhnlich glaubt; und Bewegungen der

Bevlkerungen , die pltzlich und in Masse , oder

laugsam durch Einsickern (Infiltration) erfolgten,

knnen nicht stattfinden, ohne die Berhrung und

die Mischung der Tribus oder der Vlker, oft der

verschiedenen Rassen herbeizufhren. Die Kreuzung
ist die unvermeidliche Folge der Wanderungen. Wenn
man also die Bevlkerungen nach den Methoden

analysirt, welche die jetzige Wissenschaft an die

Hand giebt, so erkennt mau, dass Kreuzung fast

berall, zu allen Zeiten und in grsstein Maassstabe

stattgefunden. Obwohl ich mich darauf beschrnken

musste, die auffallendsten Thatsachen anzugeben,

glaube ich dies Resultat ausser Zweifel gesetzt zu

haben in den Bemerkungen, welche jeder Tabelle

folgen.

Diese allgemeine Art, die Geschichte der Menschen-

rassen zu betrachten, hat mich dazu gefhrt, viele

Einzelfragen zu lsen ,
mit denen meine Vorgnger

sich nicht beschftigt zu haben scheinen.

lu dem Kapitel, welches den Haupttypen ge-

widmet ist, hatte ich zunchst zu untersuchen, zu

welchen dieser Typen die fossilen Menschenrassen

gehren, und welche Stellung diesen Rassen in

einer natrlichen Eintheilung zukommt. Mit anderen

Worten
,

ich musste verfahren
,

wie die Zoologen,
welche in ihre Tabellen die ausgestorbenen Thier-

species einreihen. Der Anthropologe disponirt hier

ber hnliche Daten, wie diejenigen, welche den

Palontologen leiten. Aber er hat ausserdem noch

seine besonderen Untersuchungsmittel.
Die Vergleichung der verschiedenen Theile des

Skelettes und namentlich der Kopfknochen liefert

offenbar die wichtigsten Aufschlsse. Ferner haben

alle fossilen Menschenrassen, selbst die ltesten, noch

heute oft sehr zahlreiche Reprsentanten unter den

jetztlebenden Vlkerschaften; und man kann diesen

Enkeln der tertiren und quaternren Menschen er-

gnzende Aufschlsse entnehmen, indem man ihre

usseren Charaktere und ihre Sprache bercksichtigt.

Gruppirt man diese verschiedenen Daten, so kommt
man zu der Erkeuntniss, dass die fnf oder sechs

fossilen Rassen, die in Europa entdeckt sind, zwei

Gruppen bilden, welche zu den zwei verschiedenen

Aesten des weissen Stammes gehren. Die

Menschen von Grenelle, von Lesse und Truchcre ge-

hren zu dem finnischen Aste; die von Cro-Magnou
und von Canstadt zu dem allophylen Aste.

Man hat bisher noch kein menschliches Fossil

in Asien endeckt, noch in Afrika; hingegen kennen

wir zwei quaterare Rassen aus Amerika. Beide

gehren zum gelben Aste; aber die der Pampas
schliessen sich dem sibirischen Zweige an und

die von Lagoa dem amerikanischen Zweige, fr
welchen die Esquimos den Typus bilden.

In dem ersten Theile des Buches habe ich allge-

mein gezeigt, dass die drei menschlichen Grundtypen
sich entwickelt und charakterisirt haben in der Um-

gebung des grossen Centralmassivs von Asien. Ich

musste nun die Frage nher begrenzen und ver-

suchen
,

die Punkte des Erscheinens der allgemeinen

Typen annhernd zu bestimmen, ihre ersten Ausbrei-

tungs
- Bewegungen zu erkennen, Rechenschaft zu

geben von ihrem successiven Erscheinen und von

der Vertheilung der ersten seeundaren Typen, welche

jede erzeugt hat. Das Studium der Vlkerschaften,

die Geographie und selbst die Geschichte haben im

Verein mit den vorstehend angegebenen Daten mir

gestattet, diesen Fragen nher zu treten und sie zu

lsen
,
wenn auch nicht immer mit voller Sicherheit,

so doch wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit.

Das den Weissen zugefallene Gebiet war einstens

vollkommen zusammenhngend; auch jetzt ist es

noch berall so, ausser im Norden Asiens, wo es von

den Gelben durchbrochen ist. Es scheint, als htte

sich einst im Westen des centralen Gebirgsstockes

ein grosses ethnisches Centrum des weissen Typus

gebildet ,
das von Norden nach Sden ziemlich aus-

gedehnt war, und nach und nach die drei seeundaren

Centra gebildet habe, das finnische, das semitische

und das arische. Ich lasse hier die Allophylen bei

Seite, welche eine besondere Gruppe bilden.

Die Geschichte der Gelben bietet ganz hnliche

Thatsachen. Dieser Typus hat sich im Wesentlichen

im Norden des centralen Gebirgsstockes entwickelt;

er hat frher zwei seeundre Centra gebildet, und

sein Gebiet war stets ein zusammenhngendes. Wohl

verstanden , berall
,
wo das Gebiet der Weissen mit

dem der Gelben zusammengestossen ,
haben sich die

Vlkerschaften gemischt und Kreuzung fand in allen

Graden statt; daraus entstand eine breite Zone ge-

mischter Rassen, welche die relativ rein gebliebenen

Centra trennt.



622 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 41.

Auf den ersten Blick knnte man glauben, dass

die Geschichte der schwarzen Rasse nicht dieselben

allgemeinen Thatsachen darbietet, wie die ihrer

Schwestern. Die Neger bewohnen nmlich heute

zwei ethnische Centra, die gleichrnssig gut cha-

rakterisirt, aber durch weite Lnder und Meere von

einander getrennt sind, Melanesien und Afrika. Man
knnte also veranlasst sein zu sagen, dass alles sich

so verhlt, wie wenn der Negertypus zwei ursprng-
liche Bildungscentra gehabt htte. Etwas Nach-

denken und Ueberlegen erzeugt aber ganz .ludere

Anschauungen. Ich will hier nicht in das Detail

der Thatsachen eingehen, welche die Schlsse be-

grnden, auf deren Zusammenfassung ich mich hier

beschrnke.

Der Negertypus hat sich im Sden des centralen

Gebirgsstockes entwickelt. In Folge dessen waren

seine Reprsentanten unter viel weniger gnstigen

Bedingungen als die Weissen und die Gelben. Wh-
rend diese weite Rume vor sich hatten

,
in denen

sie sich ausbreiten konnten in dem Maasse, als ihre

Zahl wuchs
,
waren die Schwarzen eingezwngt zwi-

schen Gebirge und Meer. In sehr frher Zeit im

Osten und im Norden von den Gelben angegriffen,

und im Westen von den Weissen aufgehalten, hatten

sie kein anderes Hilfsmittel, als inmitten der Meere

die Lnder aufzusuchen, weiche ihnen fehlten. Die

geographischen Bedingungen zwangen sie, sich in zwei

Ilauptwanderungsstrme zu spalten. Die einen, sich

nach Osten wendend, erreichten die indischen Insel-

gruppen, deren ersten Bewohner sie unbestreitbar

waren, und bevlkerten von da Melanesien ;
die ande-

ren , lngs der Ksten in westlicher Richtung zie-

hend, durchkreuzten den Golf von Aden oder die

benachbarten Meere und erreichten Afrika in der

Mitte dieses Continentes
;
aber sie wurden im Norden

aufgehalten von den Proto-Semiten
,
und die Berh-

rung dieser beiden Rassen erzeugte die Mischvlker,

die man zuweilen Negroide genannt bat. Im Cen-

trum und im Sden war das Land frei; die Schwarzen

bemchtigten sich desselben und bewahrten dort ihre

ethnische Reinheit bis zu dem Moment, wo sie

erreicht wurden von den Infiltrationen , mit denen

ich mich hier nicht zu beschftigen habe. Uebrigeus
sind nicht alle Schwarzen ausgewandert. Ein Theil

der Rasse blieb an Ort und Stelle und durch seine

Verbindungen mit den gelben und weissen Eindring-

lingen entstanden all jene dravidischeu Vlkerschaften,

welche durch llmlige Nuancen in die drei Haupt-

typen bergehen.

Kurz, wenn man einige zufllige Vlkerwande-

rungen bei Seite lsst
,
welche ohne wirkliebe ethno-

logische Bedeutung sind
,

so kann man in folgende

Stze die allgemeinen Resultate zusammenfassen, zu

welchen diese Reihe von Untersuchungen fhrt.

Der Norden Asiens war die erste Wiege der

Menschenspecies; die drei ethnologischen Grundtypeu
haben sich um seinen centralen Gebirgsstock gebildet;

er hat die seeundren Haupttypen geboren und bat Re-

prsentanten von fast allen aufbewahrt. Er blieb das

grosse Vaterland der Gelben und hat sozusagen den

brigen Welttheilen die hier erzeugten Rassen aus-

getheilt.

Abgesehen von einigen seltenen Ausnahmen, die

alle local und auf die Ostgrenzen beschrnkt sind,

hat Europa seit den Tertirzeiten nur Weisse er-

halten, allophyle, finnische und arische. Es ist da-

her sehr natrlich, dass es vollstndig besetzt ist

mit weissen Vlkerschaften.

In Afrika haben die allojihylen Weissen, die

durch die Rasse von Cro-Magnon reprsentirt sind,

einen Theil des Nordwestens eingenommen, und sie

stiegen bis zu den Canarien herab. Gleichwohl kann

man unter Vernachlssigung der verhltnissmssig
modernen Invasionen und Infiltrationen sagen, dass

die Proto-Semiten und die Schwarzen sich in diese

grosse Halbinsel getheilt haben.

Alle drei Grundtypeu findet man in Oceanien.

Sie kamen hierher vom Continent. Zwei von ihnen

haben hier je eine besondere Provinz. Die allo-

phylen Weissen besetzten wesentlich Polynesien, die

Schwarzen Melanesien, woher sie zuweilen aus-

strahlten. In Malsien besonders haben sich die

Gelben mit den beiden anderen Typen verbunden

und sie sind die jngsten in dieser maritimen Welt.

Nach dem zu urtheilen
,
was wir bisher erforscht

haben, datirt die Bevlkerung Amerikas nur aus

den quaternren Zeiten. Diese Bevlkerung stammt

gnzlich von Wanderungen her, welche in diesen

Welttheil sehr verschiedene Typen gefhrt haben.

Gleichwohl haben die allophylen Weissen und die

Gelben, im Verein mit den localen quaternren Rassen,

welche, wie wir gesehen haben, diesem letzten Typus

angehren, wesentlich den Grundstock der Bevlke-

rung gebildet. Die Schwarzen haben nur zum ge-

ringen Theile. beigetragen zur Bildung der amerika-

nischen Rassen.

Nachdem ich mich ziemlich ausfhrlich ber die

allgemeine Geschichte der Grundtypen ausgebreitet

habe
,
Hess ich nach und nach Revue passiren die-

jenige der schwarzen, gelben und weissen Rassen

und dann die der beiden grossen Gruppen gemischter

Rassen der oceanischeu und der amerikanischen. Ich

habe oben gesagt, welchen Gesichtspunkt ich bei

dieser Prfung eingenommen habe. Begreiflicher-

weise kann ich hier nicht auf die Einzelheiten ein-

gehen ,
die nthig sind zur Auseinandersetzung der

Wanderungen und ihres ethnologischen Einflusses

auf last alle Hauptvlkersckafteu der Erde, wie ab-

gekrzt und schnell auch diese Auseinandersetzung

werden sollte. Aber ich wnsche einiges Gewicht

zu legen auf das allgemeine Resultat dieser Studie.

Die Wanderungen und die Kreuzungen, welche

sie im Gefolge haben, zeigten sich in schrfster Weise

seit der Morgenrthe der neolithischen Zeiten. In

der prachtvollen Knochensammlung, welche Herr

de Baye aus den Hhlen des Petit Morin (Marne)

zu Tage gefrdert, habe ich alle quaternren Rassen

vereint gefunden mit Ausnahme der von Canstadt.

Sie waren hier vergesellschaftet zu einem neuen eth-
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nolosrischen Element, zu einer jener Rassen, welche

voll einem asiatischen ("entrinn ausgegangen, zu uns

die Industrien der polirten Steine brachten. Aber

neben gewissen reinen, oder fast reinen Typen

zeigen zahlreiche Kopfknochen und ganze Skelette

eine Mischung von Eigenschaften, welche in unbe-

streitbarer Weise die Kreuzung beweisen.

Was nun in jenen entlegenen Zeiten standfand

an den Ufern des Petit Morin, vollzog sich fast

berall und zu allen Zeiten, bald an einem Punkte,

bald an einem anderen; bald in Folge gewaltiger Ein-

flle, bald durch friedliches Einsickern; und aus

all diesen Bewegungen der Menschen-Vlker ergab

sieh, dass die Zahl der wirklich reinen Rassen

ungemein beschrnkt wurde, wenn berhaupt eine

einzige existirt, die als solche angenommen werden

kann. Nur einige kleine Gruppen, durch ihre Iso-

lirung geschtzt wie die Mincopi, zeigen eine Iden-

titt der Charaktere, welche ihre ethnologische Gleich-

migkeit bezeugt.

A. Famintzin: Beitrag zur Symbiose von Algen
und Thieren. (Mem. de l'Acad. imper. des siences

de St. Petersbourg, 1889, Ser. VII, T. XXXVI, p. I.)

Bei der Symbiose von Algen und Thieren lassen

sich zwei extreme Flle unterscheiden. Im ersten

Fall sind die Organismen nur sehr lose mit einander

verbunden, und jeder ist so selbstndig, dass man

ihn ohne Weiteres erkennt; im anderen Falle dagegen

bedarf es sorgfltiger Versuche ,
um die symbiotisch

entstandene Form
in ihre Bestand-

teile zu zerlegen.

Ein Beispiel fr
den ersteren Fall

ist die von Herrn

Famintzin ge-

nauer untersuchte

Symbiose eines

Wimperinfusors,
des Tiutinnus in-

quilinus, mit einer

Alge. Letztere

wurde frher zu

den Ectocarpeen

gestellt. Herr Fa-
mintzin findet je-

doch, dass sie den

Diatomaceen
,
und

zwar der merk-

wrdigen Gattung
Chaetoceros ange-
hrt. Wir haben

also hier das erste Beispiel eines Zusammenlebens von

Diatomaceen mit Infusorien.

Der Krper von Tintinnus inquilinus (T in der

nebenstehenden Figur) steckt in einer Hlse, welche

hinten abgestutzt und, wie die Untersuchung ergab,

offen ist. Die Hlse ist immer in der Art an der Alge

(CA) befestigt, dass die vorderen Enden heider in eine

Ebene fallen. Die Alge Chaetoceros bildet Ketten von

einzelnen Zellen, welche mit zahlreichen hrnerhn-
lichen Auswchsen versehen sind '

). Die Hrner sind

holde papillse Ausstlpungen der Membran und stehen

daher mit dem eigentlichen Zellinnern in ununter-

brochenem Zusammenhang, sind mit Protoplasma ge-

fllt und enthalten hufig sogar Chromatophoren. Ihre

Wand ist ebenso starr und verkieselt wie die brige

Zellmembran. Die Form und Richtung der Hrner ist

bei den verschiedenen Arten sehr ungleich. Die

Chaetocerosketten sind bei einigen Arten aus vielen,

bei anderen nur aus wenigen Zellen zusammengesetzt.
Bei ersteren haben die Hrner an verschiedenen

Stellen der Ketten verschiedene Richtung; bei den

anderen hingegen lassen sich in grosser Anzahl

Exemplare mit nur nach einer Richtung gekrmmten
Hrnern auffinden, wie man dies auf unserer Figur
sieht. In dem hier dargestellten Falle haben die

Hrner der Alge trotz des Zusammenlebens mit Tin-

tinnus ihre normale Entwickelung und Richtung bei-

behalten; in anderen sehr zahlreichen Fllen jedoch

wird in Folge der Symbiose mit dem Infusor die

Entwickelung und Richtung der Hrner in mannig-
facher Weise abgendert. In letzteren Fllen hat

sich nach des Verfassers Annahme das Infusor mit

einer noch sehr jungen Alge vergesellschaftet und

deren Entwickelung beeiuflusst, whrend in solchen

Fllen, wie sie unsere Abbildung darstellt, der Tin-

tinnus sich mit einer schon erwachsenen Alge ver-

einigte. Das Eintreten einer solcher Vereinigung

(mit einer ausgewachsenen Alge) konnte Herr Fa-

mintzin nicht beobachten. Indessen sah er, wie

erwachsene Exemplare von Tintinnus sich mit ganz

jungen, einzelligen, nur mit zwei Hrnern versehenen

Chaetoceros vereinigten. Das Aufsuchen der Alge
und das Anschmiegen an dieselbe vollbringt Tin-

tinnus wahrscheinlich mit Hilfe seiner Cilien.

Dass hier wirklich eine zweckmssige Anpassuugs-

erscheinung vorliegt, bezeugen Beobachtungen sowohl

von frheren Forschern ,
als auch des Verfassers.

Die Tintinnusformen kleben ausserordentlich leicht

an jeder zufllig im Wasser vorhandenen Schleim-

masse an; man kann sie fortwhrend zu Hunderten

an der Oberflche sowohl der lebenden, als der todten

Radiolarieu beobachten; ,es gengt der Contact mit

einem der dnnsten Pseudopodienfden, um den Tin-

tinnus festzuhalten und zu Grunde zu richten. Es

bedarf wohl nach diesen Bemerkungen kaum weiterer

Auseinandersetzungen ber den Nutzen, den der Tin-

tinnus von dem mit ihm verbundenen Chaetoceros

zu ziehen im Stande ist; es bietet ausserdem keine

Schwierigkeit, sich durch directe Beobachtung zu

berzeugen, wie der mit Chaetoceros symbiotisch ver-

bundene Tintinnus vor dem Ankleben an schleimige

Massen geschtzt wird und deshalb ohne Gefahr

zwischen den letzteren herumschwimmen kann.

a
)
Eine genaue, von Abbildungen begleitete Schilderung

dieser Alge hat krzlich Herr Schutt geliefert (Botanische

Zeitung, 1888, S. 161).
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Fr das zweite der eingangs erwhnten Extreme

in der Symbiose von Thieren und Algeu finden wir

ein bekanntes Beispiel an den Radiolarien und den

von ihnen beherbergten gelben Zellen". Cien-

kowski hat zuerst erkannt, dass diese gelben Zellen

selbstndige Organismen (Algen) sind, indem er zeigte,

dass sie nach dem Tode des Radiolars am Leben

bleiben und sich vermehren. Darauf wurden ent-

sprechende Gebilde bei Flagellaten, Ciliaten, Spongien,

Coelenteraten, Echinodermen, Bryozoen und Wrmern
entdeckt. Genauere Untersuchungen darber ver-

danken wir K. Brandt. Die von diesem Forscher

gegebene Darstellung der Ernhrungsweise der Poly-

zoen (koloniebildenden Radiolarien) wird jedoch von

Herrn Famintziu ebenso verworfen wie seine Schil-

derung der Entwicklung und des Generationswechsels

dieser Organismen. Wir gehen hier auf beide Punkte

ein, zuerst und nur flchtig auf den letztgenannten,

der ganz auf zoologischem Gebiete liegt und fr die

Frage der Symbiose nur beschrnktes Interesse hat.

Herr Famintzin untersuchte (whrend eines

halbjhrigen Winter -Aufenthalts in Neapel) haupt-

schlich die Collozouin -Arten inerme, fulvum und

pelagicum; ausserdem Sphaerozoum punctatum und

neapolitanum. Den Angaben Haeckel's und

Brandt's gemss erhielt er eine reiche Ernte von

erwachsenen Kolonien des Collozoum inerme bis un-

gefhr Ende November; seit dieser Zeit wurde ihre

Zahl im Auftriebe geringer. Statt ihrer kamen aber

kleine, sogenannte Winterkolonien zum Vorschein.

Diese kleinen Winterexemplare stammen nicht von

Schwrmern her (Brandt), sondern sind als Thei-

lungsproducte der Herbstqualster zu deuten. Ver-

fasser beobachtete fter, dass einige der einen ausge-

wachsenen Qualster von Collozoum oder Sphaerozoum
zusammensetzenden Kapseln in eine Menge von Thei-

lungsstcken zerfielen. Manchmal lste sich die ganze

Kapsel in lauter einkernige Piasinastcke auf, welche,

sich von einauder lostrennend, lngs den Pseudopodien
nach verschiedenen Richtungen innerhalb des Qual-

sters transportirt wurden. Dabei wurden manche in

den Pseudopodienbahnen mit einer oder mehreren gel-

ben Zellen durch Pseudopodieuplasma innig verbunden

und stellten also Conglomerate dar, die alle Elemente

des Radiolarienkrpers enthielten und als junge, neu

entstandene Individuen angesehen werden konnten.

Die kleinen, winterlichen Kolonien von Collozoum

haben weniger und kleinere Individuen, sowie auch

eine geringere Zahl von gelben Zellen
,
mitunter gar

keine. Die gelben Zellen nehmen jedoch an Zahl

mit dem Wachsen der Kolonie zu. Das Ausbleiben

der gelben Zellen wird nach Herrn Famintzin' s

Untersuchungen wahrscheinlich durch die Auflsung
der in herbstlichen Exemplaren enthaltenen gelben

Zellen verursacht. Die Entstehung der kleinen Winter-

kolonien aus den grossen ,
herbstlichen Qualstern

konnte Verfasser leider nicht direct beobachten.

Wir wenden uns nunmehr zu der allgemeineres

Interesse bietenden Frage der Ernhrungsweise der

Radiolarien. Die Anschauungen, zu welchen Brandt

auf Grund seiner Untersuchungen ber diesen Punkt

gelangt ist, fasst Herr Famintzin folgeudermaassen

zusammen:

1) Animalische Kost gebrauchen die Polyzoeu nur

im Jugendzustande, wenn noch keine oder nur wenig

gelbe Zellen in ihnen vorhanden sind. 2) Spterhin
aber nehmen sie gar keine feste Nahrung auf; ihre

Ernhrung und ihr Wachsthum wird in dieser Periode

des Lebens ausschliesslich durch die Thtigkeit der

gelben Zellen besorgt, welche in dem extracapsulren
Plasma krftig issimiliren und mit dem Ueberflusse

der Assimilationsproducte die Polyzoenkolonie er-

nhren. 3) Die gelben Zellen werden dabei nicht

als Nahrung verbraucht. 4) Das Vorhandensein von

Strkekrnern ausserhalb der gelben Zellen in dem

extracapsulren Plasma wird von Brandt als Beweis

dafr angesehen, dass die gelben Zellen einen Theil

ihrer Assimilationsproducte an die sie beherbergenden

Polyzoen abgeben.
Nach Herrn Famintzin sind alle vier Schlsse

unrichtig. Die Polyzoen nehmen vielmehr feste, ani-

malische Nahrung auf und verspeisen ausserdem gelbe

Zellen whrend ihres ganzen Lebens bis zur Bildung

der Sporen und auch spterhin whrend der Eut-

wickelung der extracapsulren Krper.
Dies Ergebniss wurde durch besondere Versuche

festgestellt. Frisch gefischte, mglichst unversehrte

Polyzoenkolonien (Collozoum und Sphaerozoum) wur-

den in filtrirtes Meerwasser gebracht und nachdem

sie die usserste Schicht der Gallerte mit den daran

haftenden Schmutztheilchen abgeworfen hatten, in

ein Uhrglschen bergefhrt, welches an Infusorien

uud Crustaceen reichen Meeresauftrieb enthielt, und

freischwimmend mittels starker Vergrsserung be-

trachtet. Nach kurzer Zeit erschienen schon einige

dieser Thiere an der Oberflche der Gallerte den

Pseudopodien angeklebt und wurden trotz ihrer An-

strengungen sich loszureissen festgehalten ,
in die

Gallerte gezogen und verspeist. Diese Beobachtungen

sind sehr lstig uud ermdend, da man der Bewegung
des Objectes entsprechend das Uhrglschen fort-

whrend bewegen muss; trotzdem hat Verfasser eine

grosse Menge solcher Beobachtungen angestellt und

vollkommen sichere Resultate erhalten. Durch die

Bewegung des gefangenen Thieres kleben in seiner

Nhe die Pseudopodien unter einander zusammen

und bilden ganz in der von Haeckel beschriebenen

Weise zuerst ein unregelmssig maschiges Netz,

welches nach einiger Zeit um das gefangene Thier

sich in einen geschlossenen Sack umwandelt. Das

Thier wird mit dem Sack allmlig tiefer in die Gallerte

gezogen, bis es an die Grenze einer der Vacuolen der

Kolonie gesunken ist. War das Thicrchen nackt, so

wird es nach dem gnzlichen Aufhren seiner Bewe-

gungen zu einer Kugel umgestaltet, welche aufquillt

und fters in 2 bis 20 Kugeln sich auflst. Diese

Umwandlung geschieht ganz unabhngig von den

gelben Zellen, welche sich vollkommeu indifferent

verhalten. Von den Crustaceen ist nach einiger Zeit

nur noch der Chitinpanzer zu sehen.
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Diese Beobachtungen wurden sowohl an jungen,

wie an vllig ausgewachsenen Kolonien angestellt, so

dass Herr Famintzin den Scbiuss zieht, dass die

kolonienbildenden Radiolarien whrend des ganzen

Lebens nach der Art aller brigen Radiolarien anima-

lische Nahrung brauchen. Dass die mit gelben

Zellen reichlich versehenen Radiolarien lngere Zeit,

ohne feste Nahrung von aussen zu sich zu nehmen,

auf Kosten der in ihnen enthaltenen gelben Zellen

nicht nur leben, sondern auch betrchtlich wachsen

knnen, unterliegt wohl keinem Zweifel. Die gelben

Zellen versorgen sie dann mit Nahrungsstoffen; sie

werden getdtet, aufgelst und verspeist." DieStrke-

krner im extrakapsulren Plasma sind keine aus

intacten, gelben Zellen entstandenen Assimilations-

producte, sondern stammen von denjenigen gelben

Zellen her, die der Auflsung und dem Zerfall anheim-

gefallen sind.

Die Hauptrolle der gelben Zellen findet Herr

Famintzin darin, dass sie gleich den brigen Algen

befhigt sind, aus unorganischen, im Meerwasser ge-

lsten Stoffen ihren Krper aufzubauen, zu wachsen

uud sich zu vermehren und daher den sie beherber-

genden Radiolarien als Nahrung dienen und im Falle

des Mangels an animalischer Kost lngere Zeit die

Radiolarien am Leben erhalten knnen.

Verfasser untersuchte auch Actinien, welche in

den Futodermzellen gelbe Zellen enthalten. Er beob-

achtete dabei auch entfrbte, gelbe Zellen und alle

mglichen Uebergnge zwischen diesen und den

normalen gelben Zellen. Die entfrbten Zellen sind

immer iu der innersten, den Epithelzellen nchsten

Schicht des Entodermgewebes enthalten. Die Rolle

der gelben Zellen der Actinien hat sich also als

vollkommen entsprechend der der gelben Zellen der

Radiolarien erwiesen." F. M.

C. Lang: Fortpflanzungsgeschwindigkeit der

Gewitter in Sddeutschland whrend des

zehnjhrigen Zeitraumes 18 7!) bis 18S8.

(Beobachtungen <ter meteor. Stationen im Konigr. Bayern,

1888, Jahrg. X. S. XXXVII.)

Franz Hrn: Beobachtungen ber Gewitter
und Hagelschlge in Bayern whrend der

Jahre 1880 bis 1888. (Ebenda, S. L.)

Das Beobachtuugsmaterial, welches die Central-

station Mnchen ber die Gewittererscheinungen des

nun abgelaufenen Jahrzehntes gesammelt hat, ist nach

zwei Richtungen einer bersichtlichen Bearbeitung
unterworfen 'worden. Herr Lang suchte die Um-
stnde zu ermitteln ,

welche die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Gewitter in dem Beobachtungs-

gebiete beeinflussen; whrend Herr Ilorn aus den

tischen Daten der abgelaufenen neunjhrigen

Beobachtungsperiode die Beziehungen zwischen Ge-

witter und Ilagelfllen studirte. Wenn auch auf ein

bestimmtes, verhltnissmssig enges geographisches

Gebiet, Sddeutschland, uud speciell Bayern begrenzt,

haben die Untersuchungen gleichwohl zu Ergebnissen

gefhrt, welche ein allgemeines Interesse beanspruchen.

Das von Herrn Lang bearbeitete Material um-

fasste 1904 einzelne Gewitterzge, welche die

Grundlage zur Beantwortung folgender Hauptfragen
bildeten: 1) Welches ist die mittlere Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Gewitter Sddentschlands im

Allgemeinen, d. h. im zehnjhrigen Durchschnitte?

2) Welchen Aenderungen war dieselbe im Laufe der

untersuchten zehn Jahrgnge unterworfen V (Sculare

Periode.) 3) Wie ndert sie sich durchschnittlich im

Laufe des Jahres V (Jahresperiode.) 4) In welcher

Beziehung steht die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
der Gewitter zu ihrer Zugrichtung ? 5) Welche

Unterschiede weist dieses Element rcksichtlich seiner

geographischen Vertheilung auf? und 6) Wie ndert

sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter

durchschnittlich im Laufe eines Tages? (Tagesperiode.)

Dieser prcisen Fragestellung gegenber ergiebt

sich von selbst die Art der Untersuchung, ber welche

nur Einzelnes erwhnt sei: Bei der Beantwortung
der zweiten Frage ,

welche
,
um es hier vorweg zu

erwhnen, eine langsame Zunahme der Geschwindig-

keiten von 1879 bis 1884/85 und von da an eine

etwas schnellere Abnahme ergeben, war die Aehnlich-

keit dieses Ganges mit dem eines anderen meteoro-

logischen Elementes aufgefallen ,
das zur Entstehung

der Gewitter in einer zweifellosen Beziehung steht,

nmlich mit der Wanderung der Sturmcentra
,
oder

Depressionsgebiete ,
und forderte zu einer eingehen-

den Vergleichung auf. Durch Beobachtungen war

festgestellt ,
dass die vom Atlantic kommenden De-

pressionen bei ihrer weststlichen Wanderung durch

Europa fnf ganz bestimmte Strassen innehalten, von

denen die Strasse IV Mitteleuropa durchzieht und

daher die Witterungsverhltnisse Deutschlands sehr

wesentlich berhrt, whrend die Strasse V, welche

ber Italien liegt, auf Sddeutschland gleichfalls nicht

ohne Einfluss ist. Diese Zugstrassen haben nun vom
Jahre 1879 an eine stetige Wanderung gezeigt, und

sind bei der Discussiou mit bercksichtigt. Die Er-

mittelung der Jahresperiode der Fortpflanzungs-

geschwindigkeiten Hess eine gesonderte Betrachtung

der Winter- und Sommergewitter zweckmssig er-

scheinen. Zur Feststellung des Einflusses der geogra-

phischen Vertheilung endlich wurde das Beobachtungs-

gebiet in vier zu den Breitengraden parallele Zonen

zerlegt, nnd die Gewitter, welche sich ber zwei oder

drei Zonen erstreckten, sind bei beiden bezw. bei allen

drei mitgezhlt worden.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen hier

in der Zusammenstellung des Verfassers wiederge-

geben werden; sie lauten folgendermaassen:
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter

betrgt in Sddeutschland nach zehnjhrigem Durch-

schnitt 38,4 km pro Stunde [das Minimum der Beob-

achtungen war 34,7 km, das Maximum 42.7 km].

Dabei sind die Vernderungen dieses Elementes

von Jahr zu Jahr derart gewesen, dass von 187'.i bis

1884 85 eine Zunahme, von da bis zur Gegenwart
aber eine Abnahme derselben stattfand (sculare

Periode). Diese sculare Schwankung findet ein
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Analogon in einer whrend dieser zehn Jahre statt-

gefundenen Verlagerung der Depressionsbahnen IV

und V im Sommer von mehr maritimer zu continen-

taler Lage und von 18S4/85 wieder in die ursprng-
liche Stelle zurck, 187!) und 1888, d. h. in den zwei

Jahren, die nahezu einem Minimum der Sonnenflecke

entsprechen, war also die Depressionsbahn IV ajn

weitesten gegen Nord- und Ostsee, V am weitesten

gegen das Mittelmeer zurckgewichen, whrend

gleichzeitig die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der

Gewitter ein Minimum betrug. 1884/85, d. h. zu

jener Zeit, welche auf ein Maximum der Sonnenflecke

folgt, durchschritten die Depressionsbahnen dagegen

Mitteleuropa von W nach E in seinen centraleren

Lagen und betrug gleichzeitig die Geschwindigkeit
der Gewitterfortpflanzung ein Maximum.

Der jhrliche Gang der Gewitter-Fortpflanzungs-

geschwindigkeit weist ein ausgesprochenes Maximum
im Winter auf, sinkt dann rasch zum April und Mai,

um nun wieder, jedoch durch eine secundre Senkung
im September unterbrochen, zuzunehmen, was eben-

falls fr den Einfluss der Depressionsbahnen auf

dieses Element spricht. |

Wie in der Abhandlung

hervorgehoben und durch statistisches Material be-

legt wird, sind im Halbjahre October bis Mrz die

nrdlichen Depressiousbahneu am weitesten sdwrts

gerckt und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit er-

reicht den Werth 43,3 km. Ferner sind die Monate

April und September, in denen Minima der Geschwin-

digkeit beobachtet werden, diejenigen, welche eine

verhltnissmssig grosse Anzahl von Depressionen ber

dem Mittelmeerbecken aufweisen. Endlich zeigt sich

aber noch viel entschiedener der Zusammenhang der

Fortpflanzungsgeschwindigkeit mit den Depressions-
strassen in dem Umstnde, dass in den einzelnen

Jahren 1882, 1884, 1885 und 1887, in denen der

jhrliche Gang der Fortpflanzungsgeschwindigkeiten
in den einzelnen Monaten Abweichungen von dem
durchschnittlichen Gange zeigen, genau entsprechende

Abweichungen in dem Verlaufe der Sturmbahneu zur

Beobachtung gelangt sind.]

In Sddeutschland ziehen die meisten Gewitter

aus W und WSW und ist deren Zuggeschwindigkeit

grsser als die irgend einer anderen Herkunftsrichtung.
Die Gewitterzge nehmen vom Main bis zu den

Alpen an Geschwindigkeit ab, scheinen im Hochgebirge
ein Minimum zu besitzen

, um nun, soweit hierfr

schon zwei Jahrgnge massgebend sein knnen, gegen
Mittelitalien hin wieder zuzunehmen

, abermals ein

Beleg fr den Einfluss der Depressionsbahnen.
Der tgliche Gang der Gewitter -Fortpflanzungs-

geschwindigkeit zeigt, dass ein Maximum um Mitter-

nacht, ein Minimum etwa um die Mittagszeit besteht,

was den bezglichen Ergebnissen von Hellmann und

Sprung recht wohl entspricht. Die ebenso wie in den

einzelnen Jahrgngen, so auch noch im zehnjhrigen
Durchschnitte gut erkennbaren secundren Hebungen
sind dagegen noch nicht erklrbar und konnte fr
sie, bei der Vernderlichkeit ihrer Eintrittszeiten, auch

noch kein entsprechendes Analogon gefunden werden.

Immerhin scheint unter gemeinschaftlicher Zu-

sammenfassung aller dieser Punkte festzustehen, dass

die Gewitter um so rascher ziehen, je nher sie dem

Sdrande einer Cyklone stehen, und dass ausserdem

der Zug der Gewitter um so schneller ist, je inten-

siver sich die cyklonale Thtigkeit im Allgemeinen

gestaltet.

Das Material, welches Herr Hrn in seiner Ab-

handlung bearbeitete, bestand aus 46 307 Einzel-

meldungen ber Gewitter und aus 2734 Beobachtungen
von Ilagelfllen. Unter den verschiedeneu aus einem

solchen Material abzuleitenden Schlussfolgeruugen hat

Verfasser sich auf die Untersuchung folgender drei

Fragen beschrnkt: 1) Wie gestalten sich die ver-

schiedenen Perioden der Gewitter und Hagelschlge
nach ihrem scularen

, jhrlichen und tglichen Ver-

laufe. 2) In welcher Beziehung steht berhaupt und

in den einzelnen Perioden das Auftreten der Ilagel-

schlge zu jenem der Gewitter? 3) Wie gestaltet sich

die geographische Vertheilung der beiden Elemente

whrend des neunjhrigen Zeitraumes?

Als wichtigstes Ergebniss dieser statistischen Unter-

suchung stellte sich heraus, dass die Gewitterhufigkeit
und die Ilagelhungkcit gleichen Verlauf zeigen und

dass keine Hagelmeldung ohne gleichzeitige Beob-

achtung elektrischer Entladungen zur Kenntuiss der

Ceutralstatiou gelangt ist. Beide Erscheinungen zeigen

eine sculare Periode, sie nehmen von 1881 bis zu

einem Minimum 1884 ab und steigen dann wieder

bis zur Gegenwart an. Wenn man hingegen die

selteneren Flle von Wintergewittern ausscheidet und
einer gesonderten Betrachtung mit den Winterhagel-
fllen unterzieht, so findet man fr beide einen gerade

umgekehrten Gang, eine Zunahme bis zum Jahre 1884

und von da an eine Abnahme. Ein gleicher Gegen-
satz zeigt sich in dem tglichen Gange der Gewitter

und des Ilagels in den beiden Jahreshlften.

Aus den sonstigen Ergebnissen sei hier ferner

hervorgehoben, dass allem Anscheine nach die Hagel-
wahrscheinlichkeit einer jhrlichen Schwankung in

der Art unterliegt, dass die Gewitter im Winter am
meisten von Hagel begleitet sind, sehr viel seltener

in den wrmeren Monaten. Endlich sei bemerkt, dass

nach den neunjhrigen Beobachtungen in Bayern die

Unterschiede der Hufigkeit in den einzelnen Bezirken

beim Ilagel minder gross sind, als bei den Gewittern,

dass aber im Allgemeinen sowohl die Gewitter als die

Hagelhufigkeit von Norden gegen Sden zunimmt.

Otto Knopf; H. Kreutz: Elliptische Elemente
des Kometen Brooks 1889, 6. Juli. (Astrono-

mische Nachrichten, 1889, Nr. 2921, 2922.)

Das grosse Interesse, welches der Brooks' sehe

Komet durch seine von Herrn Barnard entdeckte und
von sehr verschiedenen europischen Beobachtern be-

sttigte Theilung erweckt (vgl. Rdsch. IV, 41)3) bei-

lufig sei erwhnt, dass Herr Weiss in Wien die Thei-

lung des Kerns und die Entfernung der Bruchstcke
von einander bereits anfangs August besttigen und

verfolgen konnte ,
dieses Interesse rechtfertigt es,

dass hier zwei neue Berechnungen der elliptischen Ele-

mente wiedergegeben werden, die unter sich sehr auf-
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fallend bereinstimmen, whrend sie von den in unserer

frheren Mittheilung angegebenen Elementen des Herrn

Zelbr wesentlich abweichen. Herr Knopf hat die

Elemente aus den Beobachtungen Mt. Hamilton .luli S.,

Dresden .luli 30. und Wien August 19. berechnet; der

Berechnung des Herrn Kreutz lagen zu Grunde die

Beobachtungen Mt. Hamilton Juli s.. Hamburg Auguel -'.

und Dresden August -'.">.

Knopf: Kri-utz:

T= i --: s,-,.t. 26.997 M. /,. Berlin

tu = 9110 60' 28,6"
--' = is u 21,'J

i = (i 3 J4.il
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tu = 312" 21' 26,8"
:; is s 29 3
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Umlauraxi ii 7' Jahre

l.ujl'
= 0,46a

log .i = 0.576001

!,.;;
"" = 2,687501

f = 2S 27 41,G

mlaufszeit = 7,237 Jtthre

luga 0,573034
ii = 490,266"

Wilhelm Hallwachs: eber den Zusammenhang
des K lf k tri citts Verlustes durch Be-

leuchtung mit der Lichtabsorption. (An-

nalen .1er Physik, 1889, N. F., Bd. XXXVIII, S. 666.)

Die bereits nach verschiedenen Richtungen von einer

Reihe von Physikern untersuchte Erscheinung, dass

negativ geladene Metallplatten bei Belichtung durch

ultraviolettes Licht diese Ladung sehr schnell verlieren,

hatte unter anderen Besonderheiten auch die ergehen,

dass sie an frisch geputzten Oberflchen beobachtet

wurde, hingegen ausblieb, wenn die Oberflchen lngere

Zeit au der Luft gelegen hatten. Der zunchst liegende

Gedande, es knne sich hier um eine die Erscheinung
hindernde Oxydation der Oberflche handeln

,
musste

aufgegeben werden, da Kupferbleche nach dem Aus-

glhen ihre negative Elektrieitat unter dem Einfluss

der Belichtung ebenso schnell abgaben ,
wie bei frisch

geputzter Oberflche
,
auch wenn das Blech durch ln-

geres Glhen sich mit einer Oxydschicht vollstndig
bedeckt hatte. Ebensowenig konnte die Luftfeuchtig-
keit eine Rolle spielen, da die Schnelligkeit des Ver-

lustes der negativen Elektrieitat sich nicht nderte,

wenn man die Kupferplatte fnf Minuten in einen

Dampfstrom gebracht, oder sogar mit Wasser begossen
und dann an der Luft getrocknet hatte. Auch etwaige

absorbirte Gase konnten hierbei keine primre Rolle

spielen, weil in Versuchen mit Flssigkeiten das Aus-

kochen derselben keinen Unterschied gegen nicht aus-

gekochte, gashaltige Lsungen hervorbrachte. Ob den

absorbirten Gasen irgend eine seeundre Rolle zu-

komme, darber will Verfasser, bevor neue Erfahrungen
von ihm gesammelt siud, kein Urtheil aussprechen.

Cm das 1 i'achtungsmaterial weiter zu bereichern,

hat nun Herr Hallwachs eine Reihe von Flssigkeiten auf

ihre Empfindlichkeit gegen die Erscheinung untersucht.

Die Kohlen des Bogenlichtes standen horizontal und

waren von einem horizontalen Eiseublechcylinder um-

geben, der nur durch eine unten befindliche Oeffnuug
von 3cm Durchmesser das Licht austreten Hess; die

Strahlen gingen durch die Oeffnungen zweier horizon-

taler Blechschirme, von denen die Oeffnung des oberen

durch eine ultraviolettes Lieht durchlassende Gyps- oder

Quarzplatte, die des unteren durch eine undurchlssige

limmerplatte geschlossen war, welche nur whrend
des Versuches entfernt wurde. Die Strahlen trafen dann
die Oberflche der Flssigkeit, welche sich in einem
isnlirten Uhrglase befand und durch einen eintauchenden

l'latindraht mit dem Goldblattelektroskop verbunden
war. Bei weniger empfindlichen Flssigkeiten war das

einfache Kohlenlicht zu schwach; es mussten Metallseelen

in die Kohlen eingefhrt werden.
Die Versuche ergaben, dass die Erscheinung mit

gleicher Strke, wie bei den Metallen auftrat bei wsse-

rigen Lsungen von Fuchsin, Cyanin , Jodgrn; mit

geringerer Strke bei den wsserigen Lsungen von

salpetrigsaurem Kalium, Eosin. Hmatoxylin, Blauholz,

Rothholz, sowie Ameisensure und Anilin. Keine Wirkung
winde erhalten bei Wasser, wsserigen Losungen von

Chromsure, Lackmus, bermangansaurem Kali, Kobalt-

nitrat, Salpeter, Bromkalium, sowie bei Aceton und Aroyl-

tat. Die Empfindlichkeit der Flssigkeit nahm mitder

Concentration ab, doch viel weniger schnell als diese.

Mittelst der empfindlichen Flssigkeiten suchte Herr

Hall wachs die Beziehung zwischen Lichtabsorption

und dem Elektricittsverlust durch Bestrahlung zu er-

mitteln. Zunchst besttigte er, was auch schon frher

beobachtet war, dass alle Flssigkeiten, welche bei der

Beleuchtung eine ihnen mitgetheilte negative elektrische

Ladung abgaben, die ultravioletten Strahlen usserst

stark absorbirten. Die Absorption wurde in einfachster

Weise geprft durch Einschalten eines Troges mit der

absorbirenden Flssigkeit in die oben beschriebene Bahn

der ultravioletten Strahlen.

Die Beziehung zwischen Liehtabsorption und Elek-

tricittsverlust war jedoch keine einlache. Es fanden sieh

Flssigkeiten ,
welche die wirksamen Strahlen absor-

birten, und dennoch den Elektricittsverlust nicht zeigten.

Am auffallendsten war, dass z. B. eine alkoholische

Fuehsinlsung, welche smmtliche Strahlen absorbirte,

die auf die wsserige Lsung wirkten, selbst vollkommen

unempfindlich fr die Erscheinuug war, whrend bei

der gleich concentrirten wsserigen Lsung die Gold-

blttchen in 10 Secunden zusammenfielen. Vielleicht

ist die Beziehung hier eine hnliche, wie bei der

Fluorescenz, bei welcher bekanntlieh auch der Fall

vorkommt, dass die Lsung derselben Substanz in einem

Lsungsmittel fluorescirt, im anderen nicht.

Herr Ha 11 wachs suchte sodann sehr empfindliche

Flssigkeiten aus, welche im ultravioletten Spectrum
selective Absorption ausben, und wollte untersuchen,

ob nur die absorbirten Lichtstrahlen die wirksamen

seien; aber bei .der spectralen Zerlegung des Bogen-

lichtes wurde die Wirkung berhaupt zu schwach. Es

wurden nun die Versuche so modificirt, dass in die

Bahn der ungeschwchten Lichtstrahlen ein Quarztrog
mit absorbirender Lsung gestellt wurde und die hin-

durchgegangenen Strahlen nach Abzug der absorbirten

auf die empfindliche Flssigkeit traten. Dabei stellte

sich heraus
,
dass nur das allerusserste Ultraviolett die

Erscheinung bei den untersuchten Flssigkeiten hervor-

ruft; Licht von grosserer Wellenlnge als 240 X 10 e

konnte die Erscheinung jedenfalls nur usserst schwach

hervorrufen. In diesem ussersten Theile des Spectrums
konnten aber bei den untersuchten Flssigkeiten Ab-

sorptionsbanden nicht nachgewiesen werden; anderer-

seits war die Wirkung in demjenigen Theile des Ultra-

violetts, wo sich Bauden zeigten, nur sehr schwach.

.,Es wird also nur mit ganz besonders krftigen Hilfs-

mitteln gelingen knnen, den einwandsfreien Nachweis

fr den Zusammenhang zwischen Absorption und Zer-

streuung der Elektrieitat durch Licht auf dem einge-

schlagenen Wege zu liefern. Iudess scheint mir dii ei

Zusammenhang doch hinlnglich wahrscheinlich ge-

macht
,
um bei weiteren Versuchen als Annahme mit

Vortheil zu Grunde gelegt werden zu drfen."

W. Wirtz: Ueber den Einfluss der Elektrieitat

auf die Verdampfung von Flssigkeiten
und auf die Ausflussgeschwindigkeit von

Flssigkeiten aus Capillarrhren. (Annalen

der Physik, 1889, X. F., F.-!. XXXVII, S. 5f6.)

Zwei gleiche Schalen aus dnnem Zinkblech, in denen

gleiche Mengen Flssigkeit gleichmssig verdampften,
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wurden abwechselnd mit einer Influenzmaschine in Ver-

bindung gebracht und so der Einfluss der Elektrisirung
auf die Verdunstung von Wasser, Alkohol (92 Proc.) und

Kochsalzlsung (20 Proc.) durch die Waage bestimmt.

Das Resultat war, dass die Elektrisirung von Flssig-

keiten, so lange sie mglichst staubfrei sind, die Ver-

dampfung verzgert, und zwar die positive Elektrizitt

in grsserem Maasse, als die negative, bei gewhnlicher,
d. h. positiver Luftelektricitt. Diese Verminderung
nimmt immer mehr ab und geht allmlig in eine Ver-

mehrung ber, wenn die Flssigkeit mehr und mehr
mit Staub bedeckt wird.

Eine Erklrung dieses Verhaltens findet Verfasser

in den Versuchsresultaten von Blake, welcher gefunden,
dass der von einer elektrisirten Flssigkeit aufsteigende

Dampf unelektrisch ist; die unelektrisirten Dampf-
theilchen werden von den elektrisirten Wassertheilchen

festgehalten und so wird die Verdampfung verzgert.
Der Einfluss der positiven Luftelektricitt muss diese

Verzgeruug der Verdunstung bei der positiv geladenen

Flssigkeit grsser machen, als bei negativ geladener.

Der Staub beschleunigt die Verdunstung, weil die Staub-

theilchen elektrisirt und daher abgestossen werden,
wobei sie Feuchtigkeit mitnehmen.

Aus einem Glasgefss von 14 cm Durchmesser strmte

Flssigkeit durch eine Gapillare so aus, dass die Hhe,
und also der Druck, sich whrend des Versuches nicht

sehr wesentlich nderte und der Staub mglichst abge-

halten wurde. Indem nun abwechselnd die Flssigkeit

bald mit Zuleitung von Elektricitt bald ohne dieselbe

abfloss und die abgeflossenen Mengen jedesmal bestimmt

und verglichen wurden, ergaben die Mittelwerthe den

Einfluss der Elektricitt auf die capillare Bewegung.
Die Capillarrhren variirten in Durchmesser und Lnge,
es wurden ferner ausser Glasrhren leitende Eisenrhren

und ebenso statt des destillirten Wassers Quecksilber in

Eiuzelversuchen angewendet. Das Ergebniss dieser Ver-

suche war folgendes: BeimAusfluss solcher Flssigkeiten
aus Capillarrhren, welche dieselben benetzen, bewirkt

Elektricitt, in Folge der Abstossung der Tropfen von

dem unteren Ende der Rhre und der hierin begrndeten

Zerstrung des Flssigkeitshutchen, eine Beschleunigung

derAusflussgeschwiudigkeit. Diese Beschleunigung wchst

mit dem Abnehmen des Durchmessers und der Lnge,
sowie mit der Verbesserung des Leitungsvermgens der

Rhre.

0. Frlich : U e b e r eine neue Methode zur Dar-

stellung von Seh wingungscurven. (Elek-

trotechnische Zeitschrift, 1889, Jahrg. X, S. 345 u. 369.)

L. Hermann: Phonophotographische Unter-

suchungen. (Pflger 's Archiv fr Physiologie, 1889,

Bd. XLV, S. 582.)

Von zwei verschiedenen Seiten sind ganz gleich-

zeitig Mittheilungen verffentlicht worden ber eine

neue Methode, Schwingungen zu fixiren und dem ein-

gehenderen Studium zugnglich zu macheu. Herr Fr-
lich ha"t vom elektrotechnischen Gesichtspunkte aus

nach einem Mittel gesucht, welches gestattet, die

Schwingungscurve eines Krpers, der sich unter dem

Einflsse eines Wechselstromes bewegt, direct. darzu-

stellen; Herr Hermann suchte dem Bedrfnisse der

Physiologen zur graphischen Aufzeichnung von Stimm-

und Spraehlauten durch ein anderes Verjhren, als das

bisher bliche der directen Aufschreibung der Schwin-

gungen angesprochener Membranen gerecht zu werden.

Beide bedienten sich fr ihre Zwecke des Lichtstrahls,

und zwar wesentlich in der gleichen Weise; Herr Fr-
lich wollte die Schwingungen einer unter dem Ein-

flsse der Wechselstrme oscillirenden Telephonplatte,

Herr Hermann die Schwingungen einer angesungenen
oder angesprochenen ,

elastischen Membran sichtbar

machen. Beide befestigten zu diesem Zwecke auf der

Membran ein kleines Spiegelchen, welches seine Schwin-

gungen einem reflectirten Lichtstrahl einer elektrischen

Bogenlampe mittheilte. Die weitere Benutzung des

reflectirten Lichtstrahls ist bei beiden Methoden eine

abweichende.

Herr Frlich lsst den reflectirten Strahl auf einen

polygonalen Drehspiegel fallen, der ihn auf einen Papier
-

schirm wirft. Schickt man irgend welche regelmssig
abwechselnde Strme von gengender Strke durch das

Telephon, so sieht man bei langsamer Drehung des

Spiegels, wie das runde Lichtbild bei der Bewegung
ber den Schirm weg eine leuchtende Curve beschreibt.

Dreht man schneller, so erscheint ein zusammenhngen-
des Curvenbild, das stetig nach einer Seite hinwandert;
und wenn man die Drehungsgeschwindigkeit des Spie-

gels in ein bestimmtes Verhltniss zu der Geschwindig-
keit der darzustellenden Schwingungen bringt, was

durch passende Verkuppelungen leicht ausfhrbar war,

so erhlt man auf dem Schirm stehende Curven
,

die

man bequem messen, zeichnen und photographireu kann.

Herr Hermann, welcher die Schwingungen vou

Eisen-
,
Glimmer- ,

Holz- oder Papierplatten oder einer

gespannten Membran aufzeichnen wollte, Hess das von

dem kleinen Spiegelcken reflectirte
,

verticale Spalt-

bild der Bogenlampe auf eine schwarze Blechplatte mit

feinem, horizontalen Spalt fallen. Durch die Schwin-

gungen des Spiegelchens verschiebt sich das verticale

Spaltbild parallel mit sich selbst in horizontaler Rich-

tung, so dass der aus der Kreuzung des Bildes mit dem

Spalt hervorgehende Lichtpunkt horizontal oscillirt.

Diese Oscillationen werden dann unmittelbar photogra-

phirt, indem sie auf eine dicht hinter dem Spalt der

Blechplatte in verticaler Richtung sich bewegende,

empfindliche Papierflche fallen.

Herr Frlich publicirt bereits 36 Curven, von denen

einige aus akustischen Versuchen, die meisten jedoch

aus elektrischen Anwendungen dieser neuen Methode

entstanden. Man erkennt an denselben die charakte-

ristischen Gestalten der Schwingungen, welche durch einen

Batteriestrom erregt werden, und namentlich die Modifi-

cationen durch einen Widerstand, einen Condensator,

ein Kabel vor oder hinter dem Telephon, durch einen

Elektromagnet, einen Inductionsapparat und die Polari-

sationsstrme; eine andere Reihe von Curven stellt die

Schwingungen dar, welche durch Wechselstrme erzeugt

werden, und die Modification ,
welche durch Kabel,

Selbstinduction u. s. w. hervorgerufen werden. Eine

besondere Curvenreihe zeigt, wie man mittelst dieser

Methode die Phasenverschiebungen bei elektrischen Vor-

gngen sichtbar machen kann. [Referent war in der

Lage der experimentellen Vorfhrung dieser Curven in

der physikalischen Gesellschaft zu Berlin beizuwohnen

und sich davon zu berzeugen, wie bequem diese Curven

und sogar die Phasenverschiebungen einem grossen

Auditorium gezeigt werden knnen.]
Herr Hermann giebt in seiner ersten Mittheilung

nur eine sehr sorgfltige Beschreibung seines Apparates,

der Versuchsanordnung und der grossen Empfindlich-

keit und Genauigkeit seiner Methode; die Resultate

sollen in einer folgenden Mittheilung besprochen werden.

Die erlaugten Aufzeichnungen bertreffen nach dem

Urtheile Aller, welche sie gesehen haben [auch Referent

hatte Gelegenheit, die beraus schnen, feinen riginal-

zeichnungen zu sehen] hinsichtlich ihrer Deutlichkeit,

Feinheit und Eleganz bei weitem Alles bisher Bekannte."
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J. II. Gladstone und W. H. Perkin: Die Beziehung
zwischen dem magnetischen Drehungsver-
mgen, der Brechung und der Zerstreuung
des Lichtes bei den stickstoffhaltigen Ver-

bindungen. (Astracts of the Proccedings of the Clie-

mical Soi iety, 1889, Nr. 71, p. 114.)

Von 11 stickstoffhaltigen Verbindungen, deren magne-
tisches Kotationsverinngcu jngst von Herrn Perkin lie-

st im ml worden war, hat Herr Gladstone das Brechungs-

und Zerstreuungsvermgen gemessen. Die Vergleichung
dieser drei Eigenschaften hat sehr interessante Bezie-

hungen ergeben, welche, wenn auch nur fr eine be-

schrnkte Zahl von Verbindungen nachgewiesen, wichtig

genug Bind ,
dass die Resultate der Untersuchung nach

dem vorlufigen Berichte hier kurz mitgetheilt werden

sollen.

Alle drei Eigenschaften folgen nachstehendem Grund-

gesetz: Die moleculare magnetische Rotation, Moleeular-

Kefraction und -Dispersion einer Verbindung sind die

Summe der Atom-Rotation, -Refraetion und -Dispersion
ihrer Bestandteile. Die Wertbe, welche nach diesem

Grundgesetze abgeleitet werden, unterliegen jedoch

weiten Modifieationen, die von Verschiedenheiten in der

Struetur der Verliindungen abhngig sind.

Die Untersuchung ergab weiter, dass wenn eiueAen-

derung in einer Eigenschaft eintritt, sie auch in den

beiden anderen bemerkbar wird, und diese Aeuderungeu
sind stets gleichsinnig, wenn auch nicht gleichwertig ;

die. Aeuderungeu in der magnetischen Drehung sind

na in lieh in der Regel grsser als die der Dispersion
und diese wieder sind viel ausgesprochener als die Aeu-

derungen der Brechung.
Acht Reihen von Vergleichuugen werden aufgezhlt,

von denen jede die Beziehung in einer anderen Weise

zeigt, und zwar 1) zusammengesetzte Ammouiake, Aethyl-

amine und Propylarnine zeigen bei jeder weiteren Sub-

stitution eine continuirliche Zunahme der Werthe.

J\ Dir llydrochloride der Aethylamine zeigen fr jede

Substitution einen kleineren Werth als den normalen.

;!) Die Methylamine zeigen einen bedeutend gesteigerten

Werth fr t'll .,. 4) Die ungesttigten Verbindungen

Allylamin, Pyridin und Anilin zeigen eine bedeutende

Zunahme gegen die Werthe der gesttigten Verbindun-

gen. 5| Propylamin hat im Vergleiche mit Propionitril

und Trimethylencyanid zwei verschiedene Werthe fr
Stickstoff. C) Salpctersurether haben normale Werthe

fr jedes CH3
mit Ausnahme des ersten. 7) Isobutylnitrit

und -Nitrat ergeben eine Abnahme des Stickstoffwerthes

mit der Aenderung der Valenz. 8) Die Suren und ihre

Ammoniumsalze zeigen einen hheren Werth fr Suren
in wsseriger Lsung.

Nach Anfhrung der Ausnahmen wird der allge-

meine Schluss der UnterBuchung wie folgt prcisirt :

Bs darf als in der Regel, wenn nicht immer, richtig

bezeichnet werden ,
dass wo eine Abweichung von den

normalen Wertheu in der eiueu oder anderen Eigen-
schaft existirt, sie auch in den beiden anderen gefunden
wird. Die verschiedenen Eigenschaften werden offenbar

hnlich beeinflusst durch Aendernngen der chemischen

Constitution. Die gai.ze Vergleiehung seheint allgemein

widerspruchlos zu dem Schlsse zu fhren, dass wir es

hier zu thnu haben mit einer ferneren innigen Beziehung
zwischen Elektromagnetismus und Lichtgeschwindigkeit.

liren (Falsch. II, 18), hat er nun mit Herrn Berthelot
die Verbindungswarine dieses Elementes mit Wasserstoff

gemessen. Erst nach Ueberwindung sehr grosser expe-
rimenteller Schwierigkeiten ist dies geglckt; die Ver-

fasser fanden die Wrme bei Verbindung von II -\- F
(Gas) zu HF (Gas) = -f- 37,(1 l'al.; und // -\- F = HF
gelst ergab -\- 49,4 Cal.

In einer demnchst erscheinenden Abhandlung sollen

die Einzelheiten des Versuches beschrieben und der

Nachweis gefhrt werden, warum das Fluor alle anderen

pinfachen Krper chemisch bertrifft, warum durch

dieses Element sofort die Chlorwasserstoffsure und die

Chlorre, selbst wenn sie gelst sind, unter Bildung von

Chlor zersetzt werden, warum es das Wasser unter Ent-

wicklung von Sauerstoff und selbst von Ozon zersetzt,

warum das Fluor direct weder von Chlor noch vom
Sauerstoff verdrngt wird, und warum bisher alle Ver-

suche, das Fluor auf rein chemischem Wege zu isoliren,

missglcken mussten.

Berthelot und Moissan: Verbindungswrme des
Fluor mit Wasserstoff. (Comptes rendus, 1889,

T. C1X, p. 209.)

Nachdem es Herrn Moissan gelungen war, das

bis dahin noch niemals rein dargestellte Fluor zu iso-

W. Biedermann: Zur Physiologie der glatten
Muskeln. (Pflger's Archiv fr Physiologie, 189,
Bd. XLV, S. 369.

Allgemein fr alle contractile Substanzen maassgebend

galt bisher das sogenannte Pflger'sche Zuckungs-

gesetz, nach welchem die Erregung durch den coustanten

galvanischen Strom beim Sehliessen an der Kathode, beim

Oeffnen an der Anode erfolgt. Jngst jedoch hat Herr

Verworn im Anschluss an eine ltere Beobachtung
Khne's eine Reihe von Ausnahmen beobachtet (Rdseh.

IV, 288) und an Protozoen nachgewiesen, dass die

contractile Substanz dieser niederen Organismen theils

ein abweichendes, theils ein direct entgegengesetztes
Verhalten zum Constanten Strome zeige. Herr Bieder-

mann, auf dessen Anregung Herr Verworn seine

Untersuchung augestellt hatte, ist nun in der Lage, auch

fr glatte Muskeln der Sugcthiere ein anderes Ver-

halten nachweisen zu knnen, als es dem Pflger '-

scheu Gesetze entspricht. Besonders interessant ist

hierbei der Umstand, dass morphologisch gleiche Muskel-

fasern im Darmcanal und in den Harnleitern, selbst

wenn sie ein und demselben Orgaue augehren, ein ver-

schiedenes polares Verhalten zeigen, je nachdem sie

ringfrmig angeordnet sind, oder der LDge nach iu

den rhrenfrmigen Organen verlaufen.

Die Versuche wurden vorzugsweise an Kaninchen,

Meerschweinchen, Hunden und Katzen angestellt. Ver-

schiedene Abschnitte des Darmeanals oder der Harn-

leiter wurden theils in ihrer natrlichen Lage, theils

nach ihrer Entfernung aus dem Krper berlebend den

Reizungen einer Batterie von 8 bis 10 Daniells ausge-

setzt; dabei wurde entweder eine Elektrode au einer

entlegenen Stelle des Krpers, und nur die zweite an

das Organ mit den glatten Muskeln angelegt, oder es

wurden beide Pole an verschiedenen Punkten dem

Darme oder Harnleiter aufgesetzt. Bei diesem Versuche

ergab sich constant ein vollkommen entgegengesetztes
Verhalten der Ringmuskeln und der Lngsmuskeln.
Erstere reagirteu sehr energisch beim Sehliessen des

Stromes au der Anode und beim Oeffnen an der Kathode;

hingegen folgten die Lngsfasern ,
namentlich an den

Abschnitten, an welchen sie besonders stark entwickelt

sind, regelmssig dem Pflger'schen Gesetze und con-

trahirten sich beim Sehliessen des Stromes an der

Kathode; bei der Oeffnung des Stromes blieb jedoch
meist die Zusammenziehung an der Anode aus.

Diese Thatsache zeigt erstens, dass auch Muskeln

sich nicht absolut dem allgemeinen Zuckungsgesetze
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fgen; zweitens, dass die glatten Muskeln sich physio-

logisch auch in ihrer Polaritt von den quergestreiften
unterscheiden.

W. L. Peters: Die Organismen des Sauerteigs
und ihre Bedeutung fr die Brotgh-
rung. (Botanische Zeitung, 1889, Jahrg. XLV1I, Nr. 25.

26, 27.)

Um dem Brote eine lockere Beschaffenheit zu geben,
bedient man sich entweder in bekannter Weise herge-
richteten Sauerteiges oder der Hefe. Ueber die Pro-

cesse, welche in beiden Fllen in dem Teige vor sich

gehen, ist man trotz wiederholter Untersuchungen noch
nicht zu befriedigenden Anschauungen gelangt. Ein
Theil der Beobachter nimmt an

,
dass es sich bei der

Brotghrung um eine einfache durch Saccharomyees
veranlasste Alkoholghrung des im Mehl enthaltenen

oder aus demselben durch eiu diastatisches Ferment

erzeugten Zuckers handele; als Beweis fr diese An-

schauung galt der Nachweis von Alkohol im Brote und
die Abnahme des Zuckers bei der Ghrung. Andere
Forscher konnten sich weder von dem Auftreten des

Alkohols, noch von der Anwesenheit des Zuckers und
eines Sprosspilzes berzeugen und fhrten die Vorgnge
bei der Brotghrung auf die Wirkung eines Bacteriums
zurck (vgl. Rdsch. III, 335).

Verfasser stellte sich zunchst die Aufgabe, ber-

haupt die Flora des Sauerteiges zu untersuchen
,

die

normal in demselben vorkommenden Organismen mor-

phologisch und biologisch zu studiren
,
und aus ihren

physiologischen Functionen die Bolle, welche sie bei

der Brotghrung spielen ,
abzuleiten. Durch systemati-

sches Vorgehen gelang es ihm, in dem nach blicher

Methode bereiteten Sauerteig, vier verschiedene Saccha-

romyees- Arten, und zwar den Saccharomyees minor,
einen diesem sehr nahe stehenden, aber durch bestimmte
Charaktere sich von ihm unterscheidenden S.

,
ferner

Mycoderma vini und S. cerevisi;ie, letzteren nur in ver-

einzelten Fllen
, nachzuweisen

;
und neben diesen

wurden fnf verschiedene, durch Form und durch ihre

biologischen Erscheinungen wohl charakterisirte Bacte-

rien unterschieden
,

von denen keins mit dem von
frheren Beobachtern beschriebenen Bacterium pani-
iicens" ganz bereinstimmte.

Mit den einzelnen normalen" Bewohnern des Sauer-

teiges angestellte Versuche lehrten weiter, dass die bei

jeder Brotghrung nachweisbare Alkoholghrung durch
den Saccharomyees minor veranlasst wird. Ueber die

bei der Brotghrung auftretenden Suren lehrten die

Versuche, dass das Bacterium C aus Alkohol Essigsure
bildet und das Bacterium B Milchsure zu produciren
vermag. Weiter haben die Experimente gezeigt, dass

Bacillus I) im Stande ist, Strke zu lsen und Bacillus E
ausserdem Fiweiss in Pepton umwandeln kann.

Hiernach scheint es zweifellos, dass die durch Sauer-

teig hervorgerufene Brotghrung aus einer Reihe neben
einander herlaufender, zum Theil in einander greifender

Umsetzungsprocesse besteht, deren wesentlichster, die

alkoholische Ghrung. durch Saceharomyceteu hervor-

gerufen wird, whrend die durch Bacterien hervorge-
rufenen Sureghrungen und Lsungsvorgnge erst in

zweiter Linie in Betracht kommen.

G. Arcangeli : Ueber die Wrmeentwickelung
im Receptaculum der Pilze in F o 1 g e der
Athmung. (Nuovo giornale botanico italiano

, 1889,
Vol. XXI, p. 405.)

Mit einfachen Apparaten, und daher freilich ohne
tiefer auf den Gegenstand eingehende Erfolge zu er-

zielen, hat Herr Arcangeli an einer Reihe von Pilzen

die bereits von Dutrochet beobachtete Wrmeent-
wickeluug nachweisen knnen. Er bediente sich zu

seinen Beobachtungen zweier mit einem Thermometer
versehener Glasgefsse von gleichen Dimensionen

;
in

das eine Gefss wurde der Pilz so hineingebracht ,
dass

die Thermometerkugel vom Receptaculum umgeben war,
das andere Gefss blieb leer; beide wurden nahe bei

einander aufgestellt und unter genau gleiche Bedin-

gungen gebracht; der Stand des Quecksilbers an beiden

Thermometern wurde etwa stndlich mittelst Fernrohr

abgelesen. Die untersuchten Pilze waren : Pleurotus

olearius, Armillaria mellea, Phallus impudicus, Lepiota

exeoriata, Ciavaria flaeeida
, Polyporus fraxineus, Clito-

cybe spinulosa und Seleroderma Glaster.

In allen Versuchen wurde eine hhere Temperatur
in den Gefssen beobachtet, welche einen Pilz enthielten,
und wenn der Pilz entfernt wurde, war die Temperatur
nach kurzer Zeit in beiden Gefssen gleich. Gleichwohl
ist dies Resultat nicht einwurfsfrei

;
Herr Arcangeli

selbst macht auf zwei Beobachtungsfehler aufmerksam,
erstens auf die verschiedene Feuchtigkeit in beiden

Gefssen
,

zweitens auf die Sauerstoffabnahme und die

Kohlensurezunahme whrend des Versuches in dem
verschlossenen Gefsse mit dem Pilze. Die Kohlensure-

ansammlung Hesse sich zwar durch Aufstellen eines

Gefsses mit Kalihydrat vermeiden, doch mussten aus

usseren Grnden die Versuche abgebrochen werden.

Einen absoluten Werth beanspruchen daher die Zahlen-

ergebnisse in keiner Weise: vielmehr beschrnkt Ver-

fasser die Resultate seiner Versuche darauf, dass sie die

Beobachtung von Dutrochet besttigen; eine Wrme-
entwickeluug in den Pilzen in Folge des Athmuugspro-
cesses ist wirklich durch das Thermometer nachweisbar,
und sie steigt mit der Temperaturzunahme der Umgebung.
Die Maxima des Temperaturberschusses des Gefsses
mit dem Pilz ber die des leeren Gefsses traten stets

zwischen 12 und 2 Uhr Mittags ein und differirten in

den einzelnen Versuchsreihen zwischen 0,0 und 1.25 C.

de Chardonnet: Ueber knstliche Seide. (Comptes

rendus, 1889, T. CV1II, p. 961.)

Herrn de Chardonnet ist es gelungen, einen Stoff

herzustellen, welcher grosse Aehulichkeit mit der natr-

lichen Seide besitzt und an Stelle desselben verwendet

werden kann. Das Verfahren zur Herstellung derselben

ist folgendes:

6,5 Theile Octunitrocellulose werden in 100 Theilen

eines Gemisches von 42 Theilen Alkohol und 38 Theilen

Aether gelst. Die entstandene Collodiumlsuug wird

darauf in ein starkes, kupfernes Gefss gebracht und

unter dem Druck von mehreren Atmosphren durch

eine capillare Rhre hindurchgepresst. Bei dem Austritt

aus dieser Rhre gelangt die Flssigkeit in kaltes Wasser,
durch welches sie zum Erstarren gebracht wird und

die Gestalt eines feinen Fadens annimmt, der wie ein

Seidenfaden aufgespult wird. Um der Substanz ihre

Explosivitt zu nehmen, ist es uthig, die Fden bis zu

einem gewissen Grade zu denitriren. Es geschieht dies,

indem man sie iu ein Bad von Salpetersure vom speci-

fischen Gewicht 1,32 bringt und sie in demselben bei

einer Temperatur von 35 bis 25 liegen lsst, bis sie

gelatins werden. Die Fden haben alsdann durch eine

Art Dissociation so viel Salpetersure verloren
,

dass

1 g derselben nur noch 100 bis 110 cem Stickoxyd ent-

wickelt. In diesem Zustande ist die Substanz geeignet,

entweder fr sich allein oder besser gemischt mit

anderen Textilstoffen verarbeitet zu werden. Will man
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dem Stoff geringere Verbrennlichkeit verleihen, so trnkt
man ihn Dach der Denitrirung erst mit einer Lsung
\ cm Aramoniumphosphat.

Diese knstliche Seide besitz! einen strkeren Glanz
als ilie natrliche und nimmt Farbstoffe sehr gut auf.

Die Frbungen sind zum Theil schne]-, weil glnzender,
als die von den nmlichen Farbstoffen auf natrlicher
Seide hervorgerufenen Farbtne; erwhnt seien in dieser

Beziehung die mittels! Rhodamin erzielten Frbungen.
Ein Machtheil der knstlichen Seide liegt dagegen darin,
dass sie eine erheblich geringere Widerstandsfhigkeit
besitzt, als die natrliche.

Bemerkt sei noch, dass in Lyon diese knstliche
Seide im Grossen hergestellt wird. A.

II. A. Ilazen: Die Strme und der centrale auf-

steigende Luftstrom. (The American meteovological

Journal, 1889, Vol. VI, p. 97.)

Den sieben verschiedenen Grnden fr dieAnnahme
der von Bspy 1835 zuerst aufgestellten Theorie, dass im
Centrum der Strme ein aufsteigender Luftstrom existirt,
stellt Herr Ilazen neun Gegenargumente entgegen,
welche von den Gegnern dieser Hypothese vorgebrachl
worden sind, und zieht aus dieser Gegenberstellung
folgende Selilsse:

1) Die gegenwrtigen Theorien ber die Entstehung
und Entwickelung der Strme sind sehr sehwach be-

grndet und vertragen keine ernste Prfung. 2) Die

Meteorologie bedarf quantitativer Analyse und positiver

Berechnungen von Ursache und Wirkung. 3) Und mehr
als dies bedarf sie vor Allem positiver Aufschlsse ber
die Vorgnge in den oberen Luftschichten. 4) Beim

Niederschlag kann kein Freiwerden latenter Wrme ein-

treten und keine daraus folgende Zunahme der Energie
in dem entstandenen partiellen Vacuum. 5) Es scheint

wahrscheinlich, dass die Processe der Sturmbildung fast

ganz unabhngig sind von der Temperaturvertheiluug in

verticaler Richtung. 6) In einem Sturmcentrum existirt

keine ausgesprochene, vertical aufsteigende Luftsule,
und wenn eine vorhanden wre

, wrde sie sehr bald
den ganzen Process beenden. 7) Die Winde, welche um
ein Sturmcentrum wehen, sind an der Ausseuseite radial,
oder nahezu so, aber allmlig werden sie mehr und
mehr tangential, und im Centrum sind sie genau tangen-
tial. Dies zeigt, dass ein vertical aufsteigender Strom
nicht nthig ist, und ferner, dass, wenn ein solcher Strom

existirt, dieser nur im Centrum der Strung oder der

Isobarencurven vorhanden sein kann. 8) Der Sturm ist

wahrscheinlich ganz unabhngig von der Bewegung der
oberen Strmung. 9) Unsere Strme sind Wirbel in

der unteren Atmosphre, die sich bis zu einer Hhe von
5000 bis 8000 Fuss erstrecken. 10) Die Ursache der
Strme ist bis jetzt noch ein Geheimniss; aber wenn
man aus dem Verhalten der Gewitterstrme Schlsse
ziehen darf, so haben sie in sich die Kraft, welche ihre

Energie unterhlt, und es scheint hchst wahrscheinlich,
dass diese Kraft eine noch nicht gauz verstandene Be-

thtigung elektrischer Vorgnge ist.

C. Schorlemmer: Der Ursprung und die Ent-
wickelung der organischen Chemie.
(Brnunsi tiweig ,

Druck und Verla:; von Kr. Vieweg und

Sohn, 1889.)

Das genannte Werk ist bereits vor zehn Jahren in

englischer Sprache erschienen und in England sehr

beifllig aufgenommen worden; auch ist dasselbe bereits

ins Franzsische bertragen worden. Die besonderen

Vorzge dieses Buches liegen vor Allem in der Knapp-
heit der Form sowie in der Frische und Lebendigkeit

der Darstellung. In gedrngter Krze wird dem Leser
die Geschichte der organischen Chemie von ihren An-

fangen bis auf die neueste Zeit vorgefhrt, dabei jedoch
die Entwickelung der theoretischen Vorstellungen in

gebhrender Weise bercksichtigt, Besondere Anschau-
lichkeit gewinnen diese letzteren Darlegungen dadurch,
dass der Herr Verfasser an einzelnen bestimmten Bei-

spielen, /.. 1!. der Geschichte des Alkohols, der Essig-
sure und der Milchsure, zeigt, in welcher Weise wir
zu unseren heutigen Ansichten ber die Constitution
der wichtigsten Krperklassen gelangt sind. Besondere

Kapitel sind der organischen Analyse, sowie den Er-

rungenschaften auf dem Gebiete der Synthese gewidmet ;

eine grosse Anzahl von Synthesen wichtiger organischer
Verbindungen werden mehr oder minder ausfhrlich

besprochen. Bemerkt sei noch, dass eine grosse Zahl
ausfhrlicher Citate aus den Werken der verschiedenen
Forscher in die Darstellung eingeflochten ist, wodurch
der Eindruck der Unmittelbarkeit erhht wird; zahlreiche

Literaturnachweise laden berdies zu einem nheren
Studium der Originalarbeiten ein. A.

Ignaz G. Wallentin: Lehrbuch der Physik fr die
olieren Klassen der Mittelschulen und ver-
wandter Lehranstalten. Fnfte vernderte
Auflage, mit 232 in den Text gedruckten Holz-
schnitten und einer Spectraltafel in Farbendruck.

(Wien, 1888.)

Das bekannte Lehrbuch
,
das 1S79 zuerst erschien,

und auch fr unsere Schulen recht brauchbar ist, ist in
neuer Auflage (5.) in besonderer Ausgabe fr Gymnasien
erschienen. Das gegebene Material ist immer noch ein
so reiches, dass es kaum auf einer Mittelschule wird be-

wltigt werden knnen. Die Behandlung der chemischen

Erscheinungen ist einem besonderen Abschnitte am
Schlsse zugewiesen. Derselbe ist nur fr Gymnasien be-

stimmt, einzelne Unklarheiten sind wohl durch die Krze
des Ausdrucks zu erklren (Jod ein Hauptbestandteil
der Seepflanzen, gediegener Schwefel in der Nhe von
erloschenen Vulkanen, Blei erhalten durch Rsten des

Bleiglanzes).

Die Fortpflanzung der Wrme durch Strahlung ist

zur Optik gestellt und der Anhang, Grundlehren der
Astronomie und mathematischen Geographie, in kurzer
und knapper aber zweckmssiger Darstellung gegeben.
Auch in dem rein physikalischen Theil hat das Streben
nach Krze und Gedrngtheit manchmal die Deutlichkeit

beeinflusst.

Von den Druckfehlern mag moire metallique ge-
nannt werden; in der Schreibweise wre es richtiger ge-
wesen, bei den griechischen Worten berall den Anschluss
an den Stamm zu erhalten: Pyknometer (Piknometer)
und die gebruchliche Schreibweise zu whlen wie bei

Torricelli, Monsun statt Toricelli, Monsum
; Ableitungen

der Worte sind nicht gegeben. Schw.

The Scientific Papers of the late Thomas
Andrews M. D. F. R. S. with a Memoir by
P. G. Tait and A. Cr um Brown. (London 1889,
Macmilluu & Co.)

Ein wrdiges Denkmal dem Andenken des um das

Grenzgebiet zwischen Chemie und Physik hoch verdienten
Professors am Queen's College zu Belfast bildet die Ge-

Bammtausgabe seiner Abhandlungen. Der bleibende

Werth, den die Arbeiten Andrew's ber die Wrme-
entwickelungen bei chemischen Verbindungen, ber die

Natur des Ozon, und ganz besonders ber die kritische

Temperatur und den kritischen Druck der Kohlensure

besitzen, verleiht dieser Sammlung ein mehr als histo-
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risches Interesse. Die Zahl der Abhandlungen, welche

in verschiedenen Journalen erschienen waren, betrgt

mit Einschluss der ffentlichen Vortrge, dieAndrew's

bei verschiedenen Gelegenheiten gehalten ,
54. Sehr

werthvoll ist ferner der Lebensabriss des Autors, welchen

die Herren Tait und Brown den gesammten Abhand-

lungen vorausschicken; es werden iu demselben nicht

nur die. usseren Schicksale dieses arbeitsameu Lebens

vorgefhrt, sondern auch ein interessanter Einblick in

die innere Entwickelung desselben gestattet. Diese

Sammlung wird sich sicherlich auch unter den deutschen

Gelehrten vielfach Freunde erwerben.

Dr.Buerstenbinder, Oekonomierath, und Dr.K. Stammen
Jahresbericht ber die Erfahrungen auf

dem Gesammtgebiete der Land wirthschaft.

3. Jahrgang 1888. Mit 46 in den Text einge-

druckten Holzschnitten. (Braunschweig, Verlag von

Fr. Vieweg und Sohn, 1889.)

Wie schon der Titel besagt, haben sich die Heraus-

o-eber die Aufgabe gestellt, ber alle auf das Gesammt-

gebiet der Landwirtschaft im Jahre 1888 erschienenen

Verffentlichungen genau und bersichtlich zu berichten.

Entsprechend der Rcksicht auf die Landwirtschaft

haben sie den umfangreichen Stoff eingetheilt. Im ersten

Abschnitte wird ber den Boden berichtet, wobei auch

das Vorkommen der Mikroorganismen in verschiedenen

Bodenschichten, sowie die gegenwrtig so viel discutirte

Stickstofffrage schon berichtet wird, auf die spter noch

nher unter Ernhrung der Pflanzen" und Dngung"

eingegangen ist. Der zweite Abschnitt, den sie als

Allgemeiner Pflanzenbau" bezeichnen, handelt ber die

Ernhrung der Pflanzen, Aussaat und Saatgut, allge-

meine Pflanzenpflege und Pflanzenkrankheiten, sowie

ber Ernte und Aufbewahrung. Die folgenden Ab-

schnitte, Besonderer Pflanzenbau" und Wiesen und

Weiden", bringen die 1888 verffentlichten Erfahrungen

ber die einzelnen Pflanzenkulturen, wobei auch die

Schdlinge der einzelnen Kulturpflanzen genaue Berck-

sichtigung finden. Im fnften Abschuitte ist die Dn-

gung behandelt. Der sechste Abschuitt berichtet ber

allgemeine Thierzucht und Ftterungslehre, wobei auch

die Verflschungen der Ftterungsmittel eingehend be-

rcksichtigt sind. Dem schliesst sich der achte Ab-

schnitt ber besondere Thierzucht an, zu der auch mit

Recht die Fischzucht gezogen ist, die noch weit mehr,

als es bisher geschieht, im landwirtschaftlichen Betriebe

gepflegt werden sollte. Der neunte Abschnitt handelt ber

landwirtschaftlichen Garten- und Obstbau ,
wobei auch

die Krankheiten der Obstgewchse eingehende Berck-

sichtigung finden. Den Schluss bildet der zehnte Ab-

schnitt ber die Betriebslehre. P. Magnus.

Richtung angebracht ist, absolut nichts gezeigt; die Stbe
der beiden anderen Variationsapparate wurden weniger

gestrt. Die entsprechenden Curven des Elektrometers

und eines sehr empfindlichen, registrireuden Queck-
silber-Barometers haben keine Anomalie gezeigt. Diese

besondere Strung hatte keine Wirkung auf die magne-
tischen Apparate des Observatoriums von Clermont-

Ferraud
,

Nizza und Greenwich; hingegen zeigen die

Magnetogramine von Lyon, Nantes, Perpiguan und Kew
eine sehr deutliche Spur derselben; berall ist der

Magnet der Horizontalcompouente besonders beeinflusst

worden. Die Dauer der Erscheinung war sehr ver-

schieden; das Maximum der Wirkung, das brigens
schwer zu prcisiren ist, scheint um 10 h 57 m (Pariser

Zeit) eingetreten zu sein, oder etwa 14 Minuten spter
als in Pawlowsk. Die Intensitt der Erscheinung nimmt
von Norden nach Sden ab; sehr ausgesprochen in der

Nhe von Paris
,

ist sie betrchtlich abgeschwcht in

Lyon und in Nantes und kaum merklich in I'erpignan.
Dieser Unterschied in der Wirkung auf verschiedene

Magnetographen, von denen drei (Parc Saint-Maur, Lyon
und Perpiguan) ziemlich gleichen Abstand vom Er-

schtterungscentrum haben, aber in verschiedenen Breiten

liegen, kann nicht auf die Apparate geschoben werden,
deren Empfindlichkeit bei allen von gleicher Ordnung
ist. Wenn man aber annimmt, dass die Magnete eine

magnetische oder elektrische Einwirkung erfahren haben,
so rhrt die Verschiedenheit der Wirkungen gleichzeitig
von der Lage der Stationen und von den ungleichen
Werthen der Componenten des Erdfeldes her."

Zu dieser Mittheilung schreibt uns Herr Dr. Mar-
cuse: Es ist von Interesse, dass auch in Frankreich

jede Fernwirkung au den Instrumenten erkannt worden

ist; jedoch hat Herr Moureaux mit seiner Erklrung
kein Glck gehabt. War es schon an sich unwahrschein-

lich
,

dass ein so grndlicher Kenner elektrischer und

magnetischer Strungen, wie es Herr Wild ist, sich geirrt
haben sollte

,
wenn er die Wirkungen als rein mecha-

nische bezeichnete, so wird dies definitiv besttigt durch

die Berliner Beobachtungen (Rdsch. IV, 389), da eine

solche Niveaustrung nur durch Hebung und Senkung
des Terrains

,
also lediglich auf mechanischem Wege

hervorgebracht werden kann. Auch verdient die That-

sache Erwhnung, dass die Strung in Saint Maur, Lyon,

Nantes, Perpiguan nud Kew wahrgenommen ist, whrend
sie in Clermout, Nizza und Greenwich nicht erkannt

werden konnte. Dies wrde fr die in meinem Artikel

ausgesprochene Ansicht sprechen, dass diese Erdbeben-

welle sich 'nicht in Form concentrischer Kreise, sondern

hauptschlich nach einer bestimmten Richtung fort-

gepflanzt zu haben scheint."

Venu i seh t es.

Bezugnehmend auf die Mittheilung des Herrn Wild
ber Strungen der m agn et o graphischen Curven

zu Pawlowsk i u Folge des Erdbebens zu W e r n y
iu der Nacht vom 12. Juli (Rdsch. IV, 417) schreibt Herr
Th. Moureaux an die Pariser Akademie: Nimmt man
mit Herrn Wild eine Beziehung an zwischen dem Erd-
lieben von Werny und den beobachteten Strungen, so

rechtfertigen die magnetischen und elektrischen Curven,
welche ich auf dem Observatorium des Parc Sint-Maur
erhalten, die Hypothese einer mechanischen Wirkung des

Bodens in keiner Weise. Whrend nmlich unser magne-
tisches Bifilar Schwankungen von 7' ergeben, die auf dem
empfindlichen Papier durch eine Abweichung von 5 mm
reprsentirt sind, hat ein zweites registrirendes Bifilar,

welches einen Kupferstab von derselben Form wie der

Magnetstab trgt, der auf demselben Pfeiler iu derselben

Die physikalisch-mathematische Classe der Berliner
Akademie der Wissenschaften hat zu wissenschaft-

lichen Untersuchungen bewilligt: weitere 201)0 Mark fr
Herrn Dr. Stuhlmnn zur Zeit in Sansibar zur Fort-

setzung der fauuistischen Erforschung von Sansibar;
2000 Mark als Beitrag zur Herausgabe von Prof. Fritsch's

Torpcdineen; 2500 Mark fr Herrn Prof. Lepsius in

Darmstadt zum Abschluss der geologischen Kartiruug

Attikas; 1000 Mark fr Herrn Prof. Conwentz in

Danzig zu Untersuchungen verkieselter Hlzer auf der

Insel Schonen; 400 Mark Herrn Dr. Assmann in Berlin

zu Lufttemperatur-Messungen auf demSntis; 1500 Mark

fr Herrn Prof. Brieger in Berlin zur Fortsetzung
seiner Untersuchungen ber Ptomaine; 600 Mark Herrn

Dr. von Danckelmann in Berlin zur rechnerischen

Verwerthung der iu Finschhafen auf Neu -Guinea an-

gestellten Gezeiten -Beobachtungen; 1200 Mark Herrn

Dr. Krabbe in Berlin zur Untersuchung der Cladonia-

ceen im Harze; 400 Mark Herrn Dr. O. Zacharias in

Hirschberg zur Fortsetzung seiner mikrofaunistischen

Studien; 1000 Mark als Beihlfe zur Herausgabe des

Werkes des Dr. Heider ber Entwickelung von Hydro-

philus piceus; 1500 Mark Herrn Dr. Fleischmann in

Erlangen zur Erwerbung von Material zu seineu em-

bryologischeu Forschungen; 2000 Mark zur Fortsetzung
der Herausgabe der Fortschritte der Physik".

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W\, IVIagdeburgerstrasse 25.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg unil Sohn in Brauuschweig.
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P. und F. Sarasin: Zur Entwicklungsge-
schichte und Anatomie der ceylonesi-
schen Blindwhle, Ichthyophis gluti-
nosus. (Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen
auf Ceylon. Wiesbaden, 1889, Bd. II, S. 97.)

In der vorliegenden neuen Mittheilung ber die

Eutwickelung der ceylonesischen Blindwhle berichten

die Verfasser ber die Schicksale des Dotters und
werden dadurch zu theoretischen Errterungen weit-

ausschauender Natur gefhrt, welche den Haupttheil
der Arbeit bilden.

Wie die Herren Sarasin entdeckten und schon

frher mittheilteu (vgl. Kdsch. III, 73) legt die Blind-

wble Eier ab, welche fr Amphibieneier ungewhn-
lich gross und dotterreich sind. Die Eier erinnern

vielmehr an diejenigen der Reptilien und Vgel, da

sie mit einem hchst umfangreichen, strohgelben
Dotter versehen sind, welchem die weissliche Keim-

scheibe aufliegt und der durch Chalazen- hnliche

Bildungen in bestimmter Weise fixirt wird. Ent-

sprechend dieser Gestaltung des Eies verhlt sich

auch seine Entwicklung, die wiederum an die der

Beptilien erinnert. Nicht das gesammte Ei zerfllt

in Furchnngskugeln, wie bei anderen Amphibien,
sondern die Furcbung beschrnkt sich auf die Keim-

Scheibe; erst spter wird das brige Material des

Eies zur Verwendung in den Embryo einbezogen.
Dieser selbst entwickelt sich in seiner Hauptaulage
aus der Keimscheibe. Ihm hngt der hchst um-

fangreiche Dottersack als Behlter des Nahrungs-
materiales an, nachdem er von der Keimscheibe aus

durch mehrere Zellschichten umwachsen wurde (das

Hornblatt nebst dem Hautfaserblatt und das Darm-

faserblatt). Auch im Dotter tritt schliesslich eine

Zerklftung auf, die von aussen nach innen fort-

schreitet, so dass an der Peripherie kleinere, im

Centrum dagegen grssere Theilstcke liegen. Wh-
rend der Dottersack verschiedentliche Gestaltsver-

nderungen durchmacht und gegen den bedeutend

wachsenden Embryo an Umfang abnimmt, ordnet

sich sein Zellenmaterial epithelartig an der Wandung
an

, die ihrerseits gefaltet erscheint (Fig. 1
, de).

Dieses grosszellige Gebilde ist nach der Auffassung
der Herren Sarasin durchaus nicht als dem Darm

zugehrig anzusehen, sondern die Anlage des letzteren

findet sich als eine von jenem Gebilde scharf ge-

schiedene, dnne Zellenplatte oberhalb des Dotter-

sackes (Fig. 1 und 2, da). Auch umwchst die

Darmanlage den Dotter nicht, sondern stellt nur eine

wenig umfangreiche Rinne dar, die sich allmlig
nach unten hin schliesst, da wo sie jetzt dem Dotter-

sack mit ihrer offenen Seite aufliegt. Das umfang-
reiche Gebilde aber mit seiner gefalteten Epithelial-

wandung sprechen die Verfasser als eine Drse an,

womit es recht grosse Aehnlichkeit besitzt (Fig. 1

und 2). Diese Drsenhnlichkeit wird durch die

weitere Entwickelung noch erhht. Das Epithel ist

anfangs dick und besteht aus grossen Zellen von
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blasiger Beschaffenheit (Fig. 1 und 2, dz). Von

ihnen lsen sich einzelne los und fallen in das Lumen

des Organs , wo sie aufgelst werden ;
die Zellen

Tis:, i.

Querschnitte durch ltere Embryonen von Ichthyophis. Fig 1 : Theil
eines Querschnittes mit Theilen der Darmanlage (da). Fig. 2: Quer-
schnitt durch den hinteren Korpertheil. da = Dariuanlage, dfb = Darm-

faBerblatt, dz = Dotterzelleu.

platten sich ab und das ganze Organ macht so wirk-

lich den Eindruck einer in Thtigkeit befindlichen

Drse, welche die Nhrsubstanz fr den Embryo
secernirt. Als Dotterdrse" bezeichnen die Verfasser

das Organ und glauben, dass es allmlig aufgebraucht

wird, whrend sich das Darmrohr schliesst. Sonach

liegt ein embryonales Organ vor, welches ausser

Function tritt, sobald das Thier sich selbstndig zu

ernhren vermag.
Durch diese Erwgungen ,

welche den Herren

Sarasin den Dottersack als nicht zugehrig zum
Darm erscheinen Hessen

,
wurden sie bewogen ,

auch

andere Abtheilungen des Thierreichs darauf hin zu

prfen , ob nicht auch bei ihnen entsprechende Bil-

dungen vorkommen. Eine solche fanden sie in dem,
was mau an der zweischichtigen Keimblase (Gastrula)

bisher als das innere der beiden primitiven Keim-

bltter, nmlich als das Entoderin ansah. Es ist

ersichtlich, dass diese Auffassung eine vllige Um-
gestaltung der Gastraeatheorie mit sich bringen
msste. Was man bisher als den Urdarm der Gastrula

und damit als Grundlage des definitiven Darmes zu

betrachten pflegte, sehen die Herren Sarasin als

Homologon der Dotterdrse" an, whrend der

Mitteldarm , den man (als entodermaler Natur) von

jenem Gebilde herleitete, eine sptere Bildung sein

soll. Der Urdarm wre also nur als Dotterorgan,

Lecithoblast nach Sarasin, und das bisherige Ecto-

derm allein als Blastoderm zu bezeichnen. Aus

letzterem gehen dann erst spter die beiden primi-

tiven Keimbltter, Ectoderm und Entoderm, hervor.

Die Verfasser suchen die von ihneu vertretene

Ansicht zu erweisen, indem sie eine Anzahl von Bei-

spielen aus den verschiedensten Abtheilungen des

Thierreiches vorfhren, und es kann nicht geleugnet

werden, dass einige Flle (wir greifen z. B. die Ent-

wicklung der Blutegel heraus) darauf hindeuten,

wie ein der Production von Nhrsubstanz dienendes

Organ angelegt wird und zwar ganz zuerst zur

Sonderung gelangt. Wie auch sonst vielfach im

Thierreich theilt sich bei den Blutegeln das Ei in

vier grosse und vier kleine Furchungskugeln, Makro-

meren und Mikromeren, von denen sich die letzteren

rasch weiter vermehren ,
whrend sich von den

Makromeren noch einige weitere kleinere Zellen ab-

schnren, die als Anlage des Mitteldarmes zu be-

trachten sind. Drei der Makromeren selbst aber

bleiben lange Zeit in ihrer ursprnglichen Grsse er-

halten. In ihnen knnen Kerne und auch eine

zellige Structur auftreten, so dass jetzt diese Makro-

meren in hnlicher Weise wie der Dottersack von

Ichthyophis als ein besonderes Organ erscheint, wel-

ches ein Anhangsgebilde des Darmes darstellt und

den Embryo mit der im Ei aufgehuften Nhrmasse

versorgt.

Aehnliche Flle, in denen die Auffassung der

Herren Sarasin eine befriedigende Erklrung der

bei der Keimbltterbilduug sich vollziehenden Vor-

gnge bietet, werden von den Verfassern noch mehrere

angefhrt, doch mssten wir hier zu sehr ins Detail

gehen ,
um auch diese zu besprechen. Schwierig

scheint eine Erklrung nach der Sarasin' sehen

Annahme dann, wenn der eingestlpte Theil der

Keimblase, d. h. der Urdarm der Gastrula, direct in

den Darm des ausgebildeten Thieres bergeht ,
wie

es z. B. bei den Trochophora- Larven der Meeres-

anneliden und bei den Larven der Echinodermen der

Fall ist. Es fllt schwer, die Bildung des Entoderms

hierbei als eine seeundre aufzufassen und den Leci-

thoblast als ursprnglich vorhanden, aber stark rck-

gebildet zu betrachten. Die Verfasser freilich sind

geneigt, auf die Beobachtungen einer directen Ent-

stehung des Darmes ans jenem eingestlpten Theil

keinen grossen Werth zu legen und verlangen neue

Untersuchungen , welche auch in diesen scheinbar

einfachen Fllen das Vorhandensein eines embryonalen

Nhrorgans ergeben mchten.

Um kurz den Kernpunkt der Sarasin 'sehen

Ausfhrungen hervorzuheben, so liegt derselbe darin,

dass die Embryonalorgane, wie sie als Dottersack

und hnliche Bildungen in der Entwickelung dieser

und jener Thiere auftreten, nicht als unabhngig von

einander erworben zu betrachten sind
,
sondern dass

^vielmehr in der Entwickelung der mehrzelligen Thiere

regelmssig, wenn auch mehr oder weniger stark

hervortretend, derartige zur Ernhrung dienende

Embryonalorgane angelegt werden und demnach als



No. 42. Naturwissenschaftliche Rundschau. 535

ererbt zu betrachten sind. Die Furchuug der Eier

ist wohl nie eine ganz quale und die Makromeren

sind es dann, welche die erste Andeutung jenes pro-

visorischeu Organes darstellen. Sie stlpen sich

gegen die Mikromeren ein oder werden von ihnen

umwachsen (Fig. 3 und 4). Im ersteren Falle haben

Fig. 3. Fig. 4.

Flu'. 3 iiii.l 4. Schem&tischer Durchschnitt einer Invaginatione- und

BpiboUBchexi Qastrula (Gastrula und Stcrrula im Sinne von
P. und F. Sarasin).

wir das vor uns, was bisher als Invaginationsgastrula

bezeichnet wurde (Fig. 3); im letzteren Falle spricht

man von einer epibolischen oder Sterrogastrula

(Fig. 4). Die Verfasser bezeichnen die erstere der

beiden Formen als Gastrula schlechthin und die

zweite als Sterrula
,
indem sie meinen ,

dass zum Be-

griff der Gastrula das Vorhandensein der Hhlung
gehre, welche ja der sogenannten epibolischen

Gastrula, ihrer Sterrula, fehlt. In beiden Fllen ist

es das Blastoderm, welches aussen, der Lecithoblast,

welcher innen liegt. Letzterer stellt bei der Gastrula

eine Hohlkugel, bei der Sterrula eine solide Masse

dar (Fig. 3 und 4).

Wie sich die Verfasser den Lecithoblast phylo-

genetisch entstanden denken
, geht aus folgenden

Worten hervor: Ein ambenartiges Protozoon war

wohl der Ausgangspunkt fr die ganze Metazoen-

reihe und diesem entspricht die Eizelle, welche ja

bei vielen Metazoen vllig das Bild der kriechenden

Ambe gewhrt. Bei den Blastodermtbieren wird

diese Mutterambe als Lecithoblast zur Ernhrerin,
zur Amine der Tochterkuospen, d. h. der Blastoderm-

zellen." Der Lecithoblast ist also ein sehr ursprng-
liches Gebilde und nicht von einer verdauenden

Cavitt herzuleiten, wie man sich bisher den Urdarm
der Gastrula entstanden dachte. Dem entspricht,

dass die Herren Sarasin die Sterrula" als die ur-

sprngliche Form ansehen
,
whrend bisher ziemlich

allgemein die Invaginationsgastrula als solche galt.

Mit der inneren Schicht der letzteren suchte man
bisher mehr oder weniger ausgesprochen die Reserve-

nahrung der Embryoneu in Verbindung zu bringen.
Nach der Sarasin'schen Auffassung wre hingegen
das Entoderm als eine sptere Bildung zu betrachten

und es fragt sich nur, wie die erste Entstehung dieses

Keimblattes nunmehr zu denken ist. Auch die Frage,
welchem Bedrfniss die Bildung des Lecithoblasts

entsprach, drngt sich dabei wieder auf. Man wird

ja wohl nicht annehmen
,
dass derselbe von Anfang

an als provisorisches Organ vorhanden war. Jeden-

falls weisen die entwickolungsgeschichtlichen Daten

auf einen engen Zusammenhang mit dem inneren

Keimblatt hin. Als Keimbltter sprechen die Ver-

fasser
,
wie zum Schlsse noch bemerkt werden soll,

das aus dem Blastoderm hervorgegangene Ecto- und

Entoderm an
,
whrend der Lecithoblast als gleich-

werthige Keimschicht dem Blastoderm gegenbersteht.
E. Korscheit.

James Monckinan: Der speeifische Widerstand
und andere Eigenschaften des Schwefels.

(Pvoceedings of the Royal Society, 1889, Vol. XLVI,
Nr. 280, p. 136.)

Vom Schwefel ist es bekannt, dass er in festem

Zustande die Elektricitt sehr hoher Spannung isolirt

und die Wrme schlecht leitet; ferner dass er beim

Erwrmen eine Reihe von Aeuderungen durchmacht,

er schmilzt bei etwa 120 C. , wird bei 200 u bis 250

dicker, dann flssiger bei 250 bis 300 und siedet

bei 440 unter Atmosphrendruck. Herr Mon ek-

ln an hat sich nun eingehend mit der Beantwortung
der Frage beschftigt, ob diese Aeuderungen be-

gleitet sind von entsprechenden des elektrischen

Widerstandes und der brigen Eigenschaften dieses

Elements.

Wurden zwei Platindrhte 1 cm von einander ent-

fernt in geschmolzenen Schwefel getaucht und der

eine mit einem Elektroskop, der andere zur Erde

verbunden, so blieben, wenn der Schwefel fest ge-

worden war, die Bltter des Elektroskops nach der

Ladung beliebig lange divergent; sie fielen aber

schnell zusammen , wenn ein Theil des Schwefels

zwischen den Drhten flssig war. Wurde der Ver-

such mit Paraffin wiederholt, so war die Entladung
in beiden Fllen eine langsame.

Da Messungen des Widerstandes des Schwefels

beabsichtigt waren, wurden die Drhte mit dem ge-

schmolzenen Schwefel in einen Kreis eingeschaltet,

der ein Spiegel-Galvanometer mit sehr hohem Wider-

stnde und eine Reihe von Accumulatoren mit einer

gesammten elektromotorischen Kraft von 60 Volt ent-

hielt. Platindrhte wurden jedoch von siedendem

Schwefel angegriffen und konnten nicht benutzt

werden. Die resistenteren Golddrhte und gewhnliche

Kohlenplatten gaben keinen stetig durchmessenden

Strom. Nur Graphitstbe erwiesen sich schliesslich

als geeignet und gestatteten mit Hilfe von Accu-

mulatorzellen ,
die in beliebiger Anzahl angewendet

werden konnten, mehrere Messungsreihen. War der

Schwefel geschmolzen (125 C), so gaben 60 Volt au

dem Galvanometer von 11770 Ohm Widerstand eine

Ablenkung von Y-iirim., whrend bei 440 eine Zelle

schon eine Ablenkung von 60 mm bewirkte.

Zwischen diesen Temperaturgrenzen wurden nun

Messungsreihen ausgefhrt, aus denen der speeifische

Widerstand fr zwei untersuchte Schwefelsorten be-

rechnet werden konnte. Die aus den Resultaten

hergestellte Curve zeigt sehr anschaulich den Gang
der Leitungsfhigkeit des preipitirten Schwefels

mit der Temperatur. Bei 290 sieht man eine scharfe
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Biegung der Curvenlinie
;
whrend bis zu diesem

Punkte die Leitungsfhigkeit auf 5,5 gestiegen, wird

sie = 51 in den folgenden 45 und dann steigt sie

sehr schnell. Diese Krmmung der Curve fllt offen-

bar zusammen mit dem zweiten Flssigwerden und

deutet wahrscheinlich eine Molecularnderung an,

welche auch in den anderen Eigenschaften hnliche

Unregelmssigkeiten veranlassen muss.

Zunchst wurde der Einfluss des Druckes auf

den Siedepunkt nach dieser Richtung geprft.
Unter einer Reihe von Vorsichtsmaassregeln ,

auf

welche hier nicht eingegangen werden kann, wurden

die Siedetemperaturen bei verschiedenen Drucken be-

stimmt. War der Druck, unter welchem sich der

Schwefel befand, auf 23 cm reducirt, so zeigte sich

eine heftige Gasentwickelnng bei 240 und bei 1 mm
Druck trat diese schon bei 150 C. ein. Bei den

Messungen wurden jedoch nicht diese ersten Gas-

entwickelungen, sondern das zweite Sieden verwerthet.

Die Experimente erstreckten sich continuirlich nur

bis 340 C. und dann wurde noch eine Bestimmung
bei 440 C. gemacht. Die Curve, welche die Ergeb-
nisse darstellt, zeigt eine sehr grosse Aehulichkeit

mit der Curve der Leitungsfhigkeit; es zeigt sich

dieselbe Atnderung im Verlaufe der Curve bei 290 C.

Die fast vollstndige Gleichheit der beiden Curven

weckte naturgemss die Vermuthung, dass die erstere

veranlasst werde durch die erhhte Beweglichkeit der

Substanz, welche die zweite angiebt, und dass, wenn

die Widerstandsmessungen bei der Temperatur aus-

gefhrt werden, bei der die Flssigkeit unter einem

verminderten Druck siedet, dann die mechanische

Bewegung der Theilchen eine Abnahme des Wider-

standes erzeugen mssen neben der von der Tem-

peratur allein hervorgerufenen, und die Ladung fort-

fhren, wie die Luft bei einem spitzen Leiter die

Elektricitt fortfhrt. Dass dies nicht der Fall sei,

wurde durch den Versuch direct erwiesen. Bei einer

bestimmten Temperatur ,
bei welcher in einem Ver-

suche der Schwefel unter vermindertem Drucke

siedete, in dem anderen aber Luft zugelassen wurde

und ein Sieden nicht eintrat, war der Widerstand der

gleiche.

Die Messungen der Ausdehnung ergaben zwischen

den Temperaturen 120 und 350 eine Curve, welche

mit den beiden besprochenen Curven keine Bezie-

hungen erkennen liess. Hingegen haben die Mes-

sungen der chemischen Affinitt des Schwefels

interessante Ergebnisse geliefert. Bei verschiedeneu

Temperaturen 120, 180, 245 bis 270 und 290

bis 310 wurden Streifen verschiedener Metalle mit

dem Schwefel in Berhrung gebracht, oder derselbe

mit Quecksilber zusammengebracht. Da sich hierbei

Verschiedenheiten zeigten, wurden, um diese ver-

gleichend messen zu knnen, gleich grosse Kupfer-
stcke bei verschiedenen Temperaturen 15 Minuten

lang mit dem Schwefel in Berhrung gelassen und

dann nach sorgfltiger Reinigung wieder gewogen.
Es zeigte sich eine allmlig steigende Wirkung bis

zur Temperatur 290 und oberhalb dieser eine be-

trchtliche Zunahme. Die Temperatur 290, bei

welcher der elektrische Widerstand sich ndert, be-

einflusst also auch die flssige Beschaffenheit, den

Siedepunkt und die chemische Affinitt.

Eine weitere Versuchsreihe stellte Herr Monck-
man an ber die Wirkung des Lichtes auf den

Schwefel, indem er aus der nahen Verwandtschaft

dieses Elementes mit den lichtempfindlichen Selen

und Tellur die Berechtigung, eine derartige Wirkung
zu erwarten, ableitete; und weil ja ferner bekannt

ist, dass eine gesttigte Lsung von Schwefel in

Schwefelkohlenstoff unter der Wirkung des directen

Sonnenlichtes trbe wird, indem ein Theil des Schwefels

sich in unlslichen umwandelt. Die Versuche wurden
in folgender Weise angestellt. Zwischen zwei Graphit-

stben, die einander parallel, aber so, dass an jeder

Seite einer ein Stckchen weiter hinausragte ,
hori-

zontal aufgestellt waren, befand sich ein Zwischen-

raum von 1 mm, der mit einer mglichst dnnen
Schicht flssigen Schwefels ausgefllt wurde. Wenn
nun das eine der hervorragenden Enden mit einem

geladenen Elektrometer, das andere mit der Erde

verbunden war, so fielen die Bltter bei Belichtung
des Schwefels schneller zusammen im Verhltuiss

von 5 : 4.

Dieselbe Vorrichtung wurde in ein geladenes

Quadrantelektrometer eingeschaltet und der Verlauf

der Entladung mit und ohne Lichtwirkung ver-

zeichnet. Um den Einfluss der Sonnenwrme auszu-

schalten, welche eine Temperaturerhhung um etwa 1

hervorrufen kuunte, wurden Messungen im Dunkeln bei

verschiedenen Temperaturen gemacht; aber hier zeigten

sich trotz Differenzen von 2 keine Unterschiede im

Gange der Entladung. Auch die Belichtung der zu-

und ableitenden Drhte war ohne Wirkung, so dass

die in den Versuchen wahrgenommenen kleinen Ver-

schiedenheiten als Lichtwirkung auf den Schwefel

aufgefasst werden mssen.

In einem spteren Anhange zu dieser Arbeit sucht

Herr Monckman dem Einwnde zu begegnen, dass

die Aenderungen des Widerstandes bei verschiedenen

Temperaturen veranlasst sein knnten durch Ver-

unreinigungen des Schwefels, welche bei verschiedenen

Temperaturen sich verschieden verhalten. Er hat

zu diesem Zwecke den Schwefel nach drei ver-

schiedenen Methoden aufs Aeusserste gereinigt, und

hat die drei verschieden behandelten, gereinigten

Schwefelproben, welche in Folge dieser verschiedenen

Behandlung verschiedene Verunreinigungen enthalten

mssten, nach derselben Methode vergleichend unter-

sucht; er fand fr den speeifischen Widerstand und

fr die Siedepunkte Werthe und Aenderungen mit

der Temperatur, welche mit den frheren sehr gut

bereinstimmten. Dieser Eiuwaud darf sonach als

widerlegt betrachtet werden.

Vom Schwefelmolecl", so schliesst Herr Monck-
man seine Abhandlung, ist es bekannt, dass es ver-

schiedene Aenderungen durchmacht; bei einer Tem-

peratur enthlt es sechs Atome
,
whrend bei einer

anderen nur zwei in seine Bildung eintreten. Welches
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die molecnlaren Umgestaltungen sind, die eintreten,

wi'ini der Schwefel sich zu einer Flssigkeit .abkhlt,

oder wenn er einen halbflssigen Zustand annimmt

und dann schliesslich wieder flssig wird, wissen

wir nicht. Wenn aber eine dieser Aeuderungen von

einer entsprechenden seiner chemischen Wirksamkeit

begleitet ist, so scheint dies einen Punkt zu markiren,

bei dem die zusammengesetzten Molecle in andere

von weniger complicirter Natur zerfallen.

Da dies auch die Temperatur ist, bei welcher die

Leitungsfhigkeit sich ndert, bin ich geneigt zu

vermuthen , dass der Strom von den einfacheren

Moleclen fortgefhrt wird, welche hierbei zerfallen

und sich wieder vereinigen, und so in gewissem Grade

die Holle der verschiedenen Elemente in einem ge-

whnlichen Elektrolyten spielen. Nehmen wir an,

dass dies die Lsung der Frage ist, dann mssteu

andere Elemente
,

welche hnliche Molecularnde-

rungen durchmachen, Andeutungen hnlicher Art

geben. Ich bin gegenwrtig damit beschftigt, zu

untersuchen, ob es sich so verhlt."

0. SV'estri: Ueber die jetzige Eruption der
Insel Vnlciiuo. (Comptes rendus, 188 l

J, T. CHX,

p. 241.)

Die kurze Mittheilung ber die Eruption auf Yul-

cano ,
welche bis Ende Februar reichte (Rdsch. IV,

452), soll nachstehend durch den ausfhrlicheren Be-

richt des Herrn Silvestri ergnzt werden:

Die letzte grosse Eruption von Vulcano reicht zum

Jahre 1771 zurck. Von jeuer Zeit bis jetzt, das

heisst, seit mehr als einem Jahrhundert verblieb der

Krater in einem Solfatara - Zustande. Nur in sel-

tenen Intervallen wurden die Fumarolen lebhafter,

und zuweilen zeigten sich leichte Aschenauswrfe.

Dies trat besonders auf in den Jahren 1780, 1786,

1812. 1832 und in neuester Zeit im September 1873,

im Juli 187b, im September 1877, im August 1878,

im Januar und Juni 1879. Diese letzten Erschei-

nungen knnen wegen ihrer zeitlichen Nhe als die

Vorlufer derjenigen der jetzigen eruptiven Periode

betrachtet werden.

Whrend der Solfatara - Periode erzeugten die

flchtigen Ausstrmungen Ablagerungen von Bor-

surc, Ammoniak, Schwefel und Alaun in so grossen

Mengen, dass ihre industrielle Ausbeutung von 1813

bis in die jngste Zeit andauerte; sie erfolgte sowohl

innerhalb wie ausserhalb des Kraters.

In der Nacht vom 2. zum 3. August 1888 gegen
12 h 40 m jedoch erschreckte eine Detonation, die

derjenigen eines gewaltigen Artillerieparks glich, die

Bewohner des olischen Archipels. Eine heftige

Explosion, der bald mehrere andere folgten, hatte

den ganzen Boden des Kraters zertrmmert und her-

ausgeschlendert. Dies war der Anfang der Eruption,
die nun 11 Monate anhlt, und deren charakteri-

stische Zge die folgenden sind :

1) Die Eruption wird besonders reprsentirt durch

zahlreiche Explosionen, welche betrchtliche Massen

von mit Asche beladenem WSsserdampf auswerfen, zu-

weilen unter Entwicklung elektrischer Entladungen.

Die Rauchsule, welche sich in der Gestalt einer

riesigen Pinie erhebt, hat zuweilen, nach den Wiukel-

messungen des Herrn Ricco von der Sternwarte in

Palermo, die Hhe von 10,5 km erreicht. Die Explo-

sionen zeigen eine Art regelmssiger Aufeinander-

folge, deren Rhythmus von einigen Secundeu bis zu

einer Stunde schwankt. Er hngt ab von den Aende-

rungen des Luftdruckes und dem Zustande der Ge-

zeiten
,
deren Amplitude grsser ist, als am italie-

nischen Continent. Die Gewalt der Explosionen steht

im Allgemeinen im umgekehrten Verhltniss zu ihrer

Zahl. Sind sie schwach, so ist der Wasserdampf von

der Asche dunkelgelb gefrbt. In den heftigsten

werden Lapilli und Bruchstcke alter Lava, theils

saure: Trachyte, Rhyolithe, Ohsidiane, Perlite, theils

basische
,
welche das Gerst des Vulkans bilden

,
mit

der Asche ausgeworfen. Diese Producte herschten

vor in den ersten Auswrflingen des Vulkans; gegen-

wrtig schleudern die Explosionen vor allem abge-

rundete Bomben heraus, die so warm sind, dass sie

unmittelbar nach ihrem Niederfallen Silber schmelzen.

Die zertrmmerten Gesteine und die Bomben haben

bis 2m und 3 m Durchmesser; sie steigen zu einer

Hhe von 1 km bis 2 km empor und fallen mit Ge-

schwindigkeiten von 150 m bis 200 m in der Secunde

und zuweilen noch grsserer nieder, Vernichtung und

Brand bis 1 km vom Krater forttragend. Wenn sie

auf einen sandigen Boden fallen, graben sie sich in

denselben ein und verschwinden, indem sie nach Art

der Aerolithen ein weites Loch zurcklassen.

2) Die Eruption zeichnet sich ferner aus durch die

Ruhe des Bodens. Die einzige Verlufer-Beweguug, die

man verzeichnot hat, war eine sehr leichte Erschtte-

rung, die durch ein einziges seismometrisches In-

strument der Sternwarte zu Messina zwei Tage vor

dem Beginn der Eruption angezeigt wurde. Im Mo-

ment der Explosion hat der Dienst thueude Wchter
des Leuchtthurmes, eines 33 m hohen Gebudes, nur

ein schwaches Zittern bemerkt. Spter wurden einige

seltene und sehr schwache Oscillationen des Bodens

nur im Moment der heftigsten Explosionen in Vul-

cano und auf der benachbarten Insel Lipari wahrge-

nommen. Der allgemein- vorhersehende Character

ist das Fehlen seismischer Paroxysmeu ,
welche ge-

whnlich sowohl die Phase grosser wie die massiger'

Thtigkeit charakterisiren. Gemeinschaftlich mit der

(frher bereits erwhnten) f'ommission hat Verfasser

diese Unbeweglichkeit des Bodens experimentell con-

trolirt. Man sah, wenn man in der Nhe des Kraters

einige seismische Instrumente von verschiedener Con-

atruetion und grosser Empfindlichkeit aufstellte, keius

derselben Schwankungen anzeigen. Nur das Queck-
silberbad bot ein Mittel, die sehr kleinen Erzitte-

rungeu des Bodens zur Anschauung zu bringen. Am
Fusse des Kraters selbst aufgestellt, bedeckte es sich

mit Wellen vor jeder Explosion, wenn noch keine

einzige Eruptionserscheinung sichtbar war. Die

furchen blieben etwa fnf Secundeu, dann folgte eine

Zeit absoluter Ruhe whrend 30 Secundeu und dann
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begann das Quecksilber wieder zu zittern ,
whrend

die sichtbaren Eruptionserscheinungen sich zeigten.

Diese doppelte seismische Phase lsst vermuthen,

dass die Eruption in zwei Perioden zerfllt: eine

erste Explosion , welche in grosser Tiefe durch ein

flssiges Magma hindurch erfolgt, und eine zweite

oberflchliche, welche in dem Durchbrechen der

letzten Widerstnde endet, die sich dem Austritt der

Dmpfe entgegenstellen und in ihrer pltzlichen Ent-

wickelung in die Atmosphre. Entfernt man das

Qnecksilberbad immer weiter vom Krater, so sieht

man, dass die Zeichen der Vorlufer-Bewegung schnell

erlschen; in 500m sind sie nicht mehr merklich.

Die durch die ussere Explosion erzeugte Bewegung
wird weiterhin bemerkt; aber in 1 km Entfernung er-

zeugen auch die strksten Explosionen keine Furche

auf dem Quecksilber.

3) Die Eruption ist endlich charakterisirt durch

den absoluten Mangel an ausfliessender Lava, trotz-

dem in grosser Tiefe geschmolzene Masse zugegen

ist, was durch die Bildung der Bomben bezeugt wild.

Dieses Fehlen von sich ausbreitenden Massen steht in

directer Beziehung zu derThatsache der Uubeweglieh-
keit des Bodens und unterscheidet sehr scharf die

gegenwrtigen Erscheinungen aufVulcano von denen,

welche die blichen Phasen der Eruptionen charak-

terisiren. Die Bomben, die Aschen und die Lapilli,

welche jetzt ausgeworfen werden, bestehen aus ein

und derselben Lavamasse von mittlerem Gehalt an

Kieselsure. Es ist ein Augit-Andesit von mikro-

lithischer Structur. Die Aschen am Anfange, erzeugt

durch die als Trmmer herausgeworfenen Gesteine,

hatten eine ganz andere Zusammensetzung. Ihre

Farbe war hellgelb ,
und in denselben wurde Quarz

und Tridymit gefunden.

F. Reinitzer: Bemerkungen zur Physiologie
des Gerbstoffes. (Berichte der deutschen bot.

Gcsellsch., 1889, Bd. VII, S. 187.)

Wir haben in Nr. 24 dieses Jahrgangs eingehend
ber die Gerbstoff- Arbeit des Herrn G. Kraus be-

richtet, welche durch das reiche ihr zu Grunde lie-

gende Material an quantitativen Analysen die Be-

zeichnung Grundlinien zu einer Physiologie des

Gerbstoffes" zu rechtfertigen schien. In der obigen
Schrift erhebt jedoch Herr Reinitzer vom chemi-

schen Staudpunkte gegen die Zulssigkeit der von

Herrn Kraus befolgten Methode eine Reihe ge-

wichtiger und schwer zu widerlegender Bedenken.

Der Verfasser weist zunchst ganz im Allgemeinen
darauf hin, dass der Begriff der Gerbstoffe ein rein

empirischer sei, und dass daher unter diesem Namen
ein buntes Gemisch der verschiedensten Stoffe ver-

einigt werde, welche die Eigenschaft haben, mit

Eisenchlorid eine blaue oder grne Frbung oder

Fllung zu geben und von Leimlsung meist gefllt

zu werden. Man kann die Gerbstoffe in diesem Sinne

mit den Bitterstoffen oder Farbstoffen vergleichen,

die auch eine ganz unnatrliche Gruppe bilden,

indem ihre Glieder nur in einigen nebenschlichen

Eigenschaften Uebereinstimmung zeigen.

Dabei ist jene Eisenchloridreaction aber gar nicht

einmal auf die Gerbstoffe beschrnkt. Auch Phenole,

gewisse Oxysuren, ferner aromatische Krper, welche

Hydroxylgruppen von Pheuolcharakter enthalten

(Phenolalkohole u. s. w.), endlich manche Alkaloide

(z. B. Morphin) geben dieselbe Reaction. Da nun

alle diese Krperklassen zahlreiche Vertreter im

Pflanzenreiche haben, so sieht man leicht, welchen

Tuschungen man ausgesetzt ist
,
wenn man auf

mikrochemischem Wege mit Eiseuchlorid Gerb-

suren" nachweist."

Bei der verschiedenen systematischen Stellung
der Gerbstoffe kann man ihnen unmglich eine ge-
meinsame physiologische Verrichtung zuschreiben.

Beispielsweise haben wir es bei den Eichengerb-
suren mit Abkmmlingen der Gallussure, einer

Trioxybenzoesure, zu thuu, whrend dieKaffeegerb-
sure sich von der Kaffeesure, einer Dioxyzimmt-

sure, herleitet. Jene entstehen durch Bildung von

Anhydrid und Methylestern, diese durch Bildung
eines Glucosides. ... So wesentlich verschiedene

Krper mssen aber auch aus einem wesentlich ver-

schiedenen Stoffwechsel hervorgegangen sein und auch

fr die Pflanze eine sehr verschiedene Bedeutung
haben." Wollte man einwenden, es sei doch eine ge-

wisse Verwandtschaft zwischen diesen zwei Krper-

gruppen vorhanden, indem beide Abkmmlinge von

aromatischen Oxysuren seien
,

so wrde mau auch

eine Verwandtschaft mit den Abkmmlingen der

Dioxybenzoesure, nmlich der Protokatechusure,

zugeben mssen, unter welchen z. B. Veratrum- und

Vanillinsure von Niemandem zu den Gerbsuren ge-

rechnet werden.

Zu der Kraus'schen Arbeit sich wendend, be-

zeichnet Verf. das bei ihr angewendete Verfahren als

ihren folgenschwersten Fehler". Indem Herr Kraus

den wsserigen Pflauzenauszug direct mit Chamae-

leonlsung titrire, bestimme er alles Oxydirbare, also

neben den Gerbstoffen noch eine andere Anzahl an-

derer oxydirbarer Krper. Die von Herrn Kraus

fr die Zulssigkeit dieses Verfahrens vorgebrachten

Grnde seien nicht stichhaltig. Es werden dabei

nicht nur keine richtigen absoluten
,
sondern auch

keine richtigen Verhltnisszahlen erhalten. Denn die

oxydirbaren Nichtgerbstotfe knnten die Richtigkeit

der erhaltenen Verhltnisszahlen nur dann unbeein-

flusst lassen, wenn ihre Menge zu der des Gerbstoffes

stets unverndert bliebe. Die UnWahrscheinlichkeit

dieser Annahme liege aber auf der Hand. Es sei

kaum denkbar, dass z. B. bei der Keimung eines

Samens die reducirendeu Kohlenhydrate genau

gleichen Schritt halten sollten mit der Vermehrung
oder Verminderung und der Wanderung der soge-

nannten Gerbstoffe, einer Krperklasse von ganz

'willkrlicher Begrenzung. . . . Nehmen wir etwa

die Keimung der Eichel. Diese enthlt (soweit bis

jetzt bekannt) ausser Cellulose, Strke, Fett und

Eiweissstoffeu, Zucker, Citronensure, Quercit, Quercin
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und Eichengerbsure. Bei der Keimung wird reich-

lich Zucker gebildet, es mssen Eiweissstoffe entstehen

und zersetzt werden, dabei Amide und andere Zer-

setzungsproduete aultreten, die jedenfalls alle von

Kaliumpermanganat angegriffen werden; es findet

aber auch bestndig Athmung statt, welche die

chemischen Vorgnge noch weiter verwickelt , und

der Quercit ,
das Quercin und die Eichengerbsure

werden dabei schwerlich unthtig liegen bleiben....

Wenn man nun bei so verwickelten Vorgngen mit

einem so krftigen Oxydationsmittel, wie Kalium-

permanganat, Bestimmungen vornimmt, so msste
es doch wahrlich seltsam zugehen, wenn die da-

durch erhaltenen Zahlen gerade nur in Beziehung
zur Eichengerbsnre stnden. Man knnte mit dem-

selben Rechte diese Zahlen auf lsliche Kohlenhydrate
oder Asparagin oder sonst einen auf Kaliumperman-

ganat wirkenden Krper beziehen".

Auch gegeu die Anwendung des Fleck'schen

Verfahrens (Fllung mit Kupferacetat) und des voll-

sndigen Lwenthal -v. Schrder' sehen Ver-

fahrens, wobei vor dem Titriren mit Kaliumperman-

ganat die gerbenden Stoffe mittelst Hautpulver aus-

gefllt werden, macht Herr Reinitzer begrndete
Einwnde.

Der Verfasser erwartet, dass der so lange gehegte
Gedanke einer allgemeinen ,

fr alle sogenannten
Gerbstoffe geltenden Beziehung derselben zum Stoff-

wechsel der Pflanzen frher oder spter einer tie-

feren Erkenntniss weichen werde, und spricht den

Wunsch aus, dass die allgemeinen Bezeichnungen
Gerbstoffe" und Gerbsuren" sowohl aus der

Pflanzenchemie als auch aus der Pflauzenphysiologie
und der reinen Chemie verbannt und auf die tech-

nische Chemie und auf die Praxis, aus der sie ge-
kommen seien, beschrnkt werden mchten. F. M.

J. A. C. Oudemans: Uebersicht der in den letzten
60 Jahren ausgefhrten Bestimmungen von
Fixsternparallaxen. (Astronomische Nachrichten,

1889, Nr. 29152916.)
Als Festgabe zum 50jhrigen Jubilum der Stern-

warte zu Pulkowa verffentlicht Herr Oudemans eine

aus den Quellen selbst geschpfte Uebersicht der in

den letzten CO Jahren ausgewerteten Fixstcrnparallaxen,
welcher wir die nachstehende Tabelle der jhrlichen
Parallaxen

,
nach den eigenen Bewegungen geordnet,

entnehmen. In dieser Tabelle sind dreimal fr die

Parallaxen je zwei verschiedene Werthe angegeben; es

waren dies Flle, in denen die Einzelbestimmungen
wegen ihrer grossen Differenz zu einem Mittel nicht

vereinigt werden konnten. Wir drfen die nachstehen-

den Werthe als die jetzt zuverlssigsten betrachten.

Eigen- Jhrl. Abstand in

l'cwcu'un^en Parallaxe Lichtjahren

7,05"

6,96

6,16

4,75

4,60

4,40

0,05

3,75

Stern Grsse

Groombr. 1830 . . 6,5

Lal. 9352 .... 7,5
t'ii Cygni .... 5,1

Lal. 21185 .... 6,9
e Indi 5,2

Lal. 21258 . . . . 8,6
(j- Eridani .... 4,5

,u Cassiop. (O-J . 5,2

0,07"
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Bewegung in umgekehrter Richtung von C nach B, die

Wirkung der Rolle C berwiegen rnuss.

In betreu' der Einrichtung des Apparates, der An-

stellung der Versuche und der beobachteten Werthe
muss auf das Original verwiesen werden. Das Eud-

ergebniss der Versuche war, dass die relative Bewegung
des Lichtthers zur Erde weniger als V200 der Ge-

schwindigkeit der Erde in ihrer Bahn um die Sonne

betrgt, und dass auch bei der Rotationsbewegung der

Erde um ihre Axe der Aether wenigstens zum Theil

mitgenommen werden muss.

Dieses Resultat steht im Einklang mit dem Ergebniss
des Michelson'scheu Versuches und spricht demnach
fr die Grundannahme bei der Stokes'schen Aberrations-

theorie
,

dass der Aether an der Erdoberflche relativ

ruht, also von der Erde bei ihren Bewegungen mit-

gefhrt wird.

Die Herren Michelson undMorley haben die Hoff-

nung ausgesprochen, es mchte sich vielleicht in freier

Luft auf hohen, exponirten Berggipfeln eher eine relative

Bewegung des Aethers nachweisen lassen. Diese An-

nahme hlt Herr Des Coudres fr wenig wahrscheinlich.

Gbe es indessen thatschlich irdische Hhen, bei denen

eine namhafte Bewegung des Aethers gegen die festen

Theile bestnde, so mchte Verfasser folgenden Versuch

vorschlagen. Man bringt eine Marke auf die Bergspitze

(d. h. im Bereiche der Aetherbewegung) mittelst eines

am Fusse fest aufgestellten Fernrohres zur Coincidenz

mit einem festen Punkte im Thale (etwa dem Faden-

kreuzschuittpunkte); es wrden dann im Laufe von

24 Stunden aberrationsartige Verschiebungen der Marke

zu erwarten sein."

A. W. Clayden: lieber einige Photographien
von Blitzen und dunklen elektrischen
Funken. (Philosophical Magazine, 1889, Ser. 5,

Vol. XXV1I1, p. 92.)

H. H. Hoffert: Inte rmittir ende Blitze. (Ebenda,

p. 106.)

Ein heftiges Gewitter in der Nacht des G. Juni bot

Gelegenheit, Blitz-Photographien zu gewinnen, welche

ber die Art dieser elektrischen Entladungen manchen
neuen Aufschluss bringen.

Herr Clayden erhielt drei gute Platten. Auf der

einen sieht man einen vielfachen Blitz, der dem blossen

Auge doppelt erschienen war, und ein breites Band, das

nicht durch eine Bewegung der Camera veranlasst sein

konnte. Die zweite Platte zeigt vier Blitze, von denen

keiner ein bandartiges Bild darstellt, obwohl die Camera
whrend der Exposition bewegt worden war; diese

Platte erwies sich als berexponirt. Die dritte Platte,

welche sechs Blitzen ausgesetzt gewesen, whrend eine

Reihe anderer gleichzeitiger Entladungen auf die Ca-

mera nicht wirken konnten und nicht mit gezhlt sind,

zeigte beim Entwickeln einen dreifachen Blitz in der

Ecke und mehrere schwarze Blitze mit weissen Central-

streifen.

Es lag nahe, diese Umkehrung der Lichtwirkung
einer Oeberexposition zuzuschreiben, und zwar nicht, so-

wohl einer zu grossen Helligkeit der einzelnen Blitze,

als vielmehr dem Einllusse der hellen
,
weissen Wolken

auf das normale Plitzbild. Herr Clayden konnte diese

Erklrung durch knstliche Nachahmung der Erschei-

nung verificireu. Hellen Funken verschiedener Leydener
Flaschen wurden photographische Platten exponirt und

dann vor dem Entwickeln dem diffusen Licht einer

Glasflamme ausgesetzt. Die hellen Funken ergaben
theils normale Bilder mit dunklem Rande, theils umge-
kehrte Bilder mit normalem Kern; die schwcheren

Funken waren vollstndig umgekehrt. Je lnger eine

Platte mit hellen Funken vor dem Hervorrufen dem
diffusen Gaslichte exponirt wurde, desto mehr war die

Umkehrung des Bildes nach innen fortgeschritten. Diese

Versuche wurden mannigfach variirt und sollen spter
ausfhrlich publicirt werden; sie stellen aber die obige

Erklrung der schwarzen Blitze ausser Zweifel
,

da

letztere stets knstlich reproducirt werden konnten,
wenn diffuses Lieht auf eine Platte wirkte, die vorher
dem elektrischen Funken exponirt worden war.

Herr Hoffert beabsichtigte bei dem Gewitter des

6. Juni, dessen Blitze ein eigenthmlich flackerndes

Aussehen hatten (in einem Falle hatte man den Ein-

druck, als bestnde ein Blitz aus fnf bis sechs Licht-

impulseu), dieselben in ihre einzelnen Componenteu da-

durch zu zerlegen ,
dass er die Camera in horizontaler

Ebene hin und her bewegte ,
wobei ein Hin- und Her-

gang die Dauer von 3
/4 Secuuden hatte. Dieser Versuch

glckte ihm in der That, indem er auf einer Platte zwei

dreifache Blitze und einen Doppelblitz erhielt; ausser-

dem zeigte die Platte von Blitzen ausserhalb der Ge-

sichtslinie einen hellen Schein in der Mitte und am
oberen Rande, ferner einige ganz schwache Blitze.

Die eingehende Untersuchung der Photographie

ergab zunchst vollkommene Identitt der drei Bilder der

einen, mit den zwei Bildern der dritten Gruppe, so dass

sie, auf einander gelegt, sich vollstndig deckten
;
ferner

konnte constatirt werden
,
dass alle acht Blitzbilder so

sehr bereinstimmten, dass sie ein System eng zusammen-

hngender Entladungen bildeten
,
und dass die Reihen-

folge der Bilder genau festgestellt werden konnte. Aus
dieser ersieht man, dass das Bild des Doppelblitzes
whrend einer Hiubewegung der Kammer auf der Platte

entstand, dann folgte das eine dreifache Bild whrend
der Rckbewe<*ung und endlich das zweite dreifache

Bild bei dem nchsten Hingnge. Zwischen der ersten

und der letzten Entladung musste daher eine Zeit von

mehr als einer Secuude verstrichen sein, und zwischen

den' einzelnen auf der Photographie sichtbaren Ent-

ladungen verstrich 1
/b bis l

/l0 Secunde. Merkwrdiger
Weise erscheint das fnfte Blitzbild schwarz. Herr

Hoffert glaubt, dass dies nicht die Wirkung eines

Ueberexponirens sei, weil dieser Blitzstrahl nicht der

intensivste der ganzen Entladung gewesen.
Als sichergestellt durch diese Beobachtung be-

trachtet Herr Hoffert die Thatsache, dass ein Blitzstrahl

nicht so momentan ist, wie mau frher angenommen
hat, sondern dass er bestehen kann aus einer wech-

selnden Zahl successiver Entladungen ,
die sich in zu-

weilen verhltnissmssig langen Intervallen auf der-

selben Bahn folgen.

Albert Nodon: Untersuchung ber die von den
Sonnenstrahlen hervorgebrachten elek-

trischen Erscheinungen. (Comptes rendus,

1889, T. CIX, p. 219.)

Eine isolirte Metallscheibe war in der Mitte eines

grossen ,
metallischen Kastens angebracht, der zur Erde

abgeleitet war. Eine im Deckel befindliche Oeffnung

gestattete den Sonnenstrahlen den Eintritt, so dass sie

die isolirte Metallplatte treffen konnten
;
die Platte war

mit einem Elektrometer verbunden, das ihre Ladung
zu messen gestattete. Wenn mau nun die Metallplatte

erst mit dem Boden verband und dann isolirte, so

beobachtete man eine Ablenkung am Elektrometer je

nach der Intensitt der Sonnenstrahlung.
In Vorversucheu war sorgfltig der Eiufluss der

complicirten Erscheinungen untersucht, welche die Beob-

achtungen flschen knnten, indem sie unabhngig von
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der Sonnenstrahlung eine Ladung erzeugten. So wurde

festgestellt, dass die Platte an der freien Luft und im

Schatten aufgestellt, sich unter dem Einfluss des Windes

mit Elektricitl lud; diese Strung war aher sorgfltig

beseitigt durch die Anwendung des Metallkastens, der

deu Wind abhielt. Die anderen seeundren Erschei-

nungen wie die Erwrmung der Platte, die thermoelek-

trischen Wirkungen u. s. w. waren im Vergleich zu

dem vorliegenden Phnomen zu vernachlssigi n.

Verfasser glaubt aus seinen vom Mai 1685 bis Juli

1889 fortgesetzten Untersuchungen folgende Gesetze ab-

leiten zu knnen: 1) Die Sonnenstrahlen, welche einen

isolirten Leiter. (Metall, Kohle) treffen, theilen demselben

eine positive elektrische Ladung mit; 2) die Grsse

dieser Ladung wchst mit der Intensitt der Sonnen-

strahlung und nimmt ah mit dem zunehmenden Feuchtig-

prad der Luft Die Erscheinung erreicht in Paris

ihren hchsten Werth im Sommer um 1 Uhr Nach-

mittags, wenn die Atmosphre rein und trocken ist;

3) das Vorberziehen von Wolken vor der Sonne lsst

die Erscheinung aufhren.

Friedrich Wchter: U e b e r die Artunterschiede
der positiven und negativen Elektrieitt.

(Annale,, ,1er Physik, 1889, X. F., Bd. XXXVII, S. 463.)

Zu den mannigfachen Unterschieden, welche die

beiden Elektricitten unter einander zeigen, gehrt be-

kanntlich auch derjenige, dass, bei gleicher Ladung

gleichartiger Leiter mit positiver und mit negativer

Elektrieitt, die positiv geladenen Leiter eine hhere

elektrische Spannung zeigen, als die negativ geladenen.

Nachdem Herr Wchter durch mehrere Versuche sich

von der Richtigkeit dieser Thatsache berzeugt und

sich darber vergewissert hatte, dass eine Reihe von

Nebenumstnden auf die Erscheinung ohne Einfluss sei,

suchte er in einer besonderen Studie die Ursache dieses

Verhaltens aufzufinden.

Zunchst prfte er die naheliegende Vermuthung,
dass die negative Elektrieitt bei gleicher Ladung und

in gleicher Zeit mehr an die Umgebung verliere als die

positive. Dass dies zwar stattfinde, aber nicht in dem

Grade, um die hier beobachteten Differenzen zu erklren,

war bereits von anderen Physikern ,
wenn auch nicht

einwandsfrei, erwiesen. Verfasser hat daher neue Ver-

suche hierber gemacht; er lud Leydener Flaschen auf

gleiche Spannung mit positiver und mit negativer Elek-

trieitt und bestimmte die Elektricittsmengeu ,
welche

in beiden Fllen in der Flasche angehuft waren. Hierbei

sich in der That, dass bei negativer Ladung in

der Flasche grssere Elektricittsmengen angehuft sind,

sodass bei der Entladung grssere Wrmemengen auf-

treten als bei positiver Ladung. Damit war erwiesen,

dass die ungleichen Anzeigen- des Elektrometers bei

gleicher Zufuhr von Elektrieitt nicht durch verse!

grosse Verluste an Elektrieitt bedingt sein knnen,
sondern einen andern Grund haben mssen.

Um der Sache nherzutreten, wiederholte Verla

den bereits von Anderen ausgefhrten Versuch mit dem
elektrischen Flugrade, das aus zwei auf einer senkrechten

Glasaxe leicht drehbaren, passend gebogenen Drhten

bestand, von denen einer positiv, der andere negativ

geladen wurde. Im Gegensatz zu den Angaben frherer

Beobachter fand Verfasser regelmssig eine Drehung im

Sinne der aus den Spitzen ausfliessenden positiven Elek-

trieitt. Als er dann das elektrische Flugrad unter die

Glocke der Luftpumpe brachte und bis auf 1 bis 2 cm

Quecksilberdruck ausgepumpt hatte, fand er den Grund
fr dieses Ueberwiegen der positiven Elektrieitt; bei

dem positiv geladenen Flgelpaare fand nmlich die

Ausstrmung der Elektrieitt nur aus der au-^sersten

Spitze in einem langen, rosenrothen Lichtbnde] statt,

wahrend das negativ elektrisirte Flgelpaar seiner ganzen

Lnge nach mit einer blauen Glimmlichtschicht um-
hllt war.

Dieser Umstand, im Verein mit der durch zahlreiche

Beobachtungen festgestellten Thatsache, dass die elektro-

positive Entladung ihrer Richtung nach durch

eine entgegengestellte, inffuenzirendc Ableitung in viel

hherem Grade beeintlusst wird
,
als die elektronegative

Entladung, erklrt es, dass die Elektrometerangaben
eines positiv geladenen Krpers grsser sind

,
als die

eines gleichen und mit gleicher Menge negativ geladenen

Krpers. Auf die weitere Ausfhrung dieser Erklrung

N. Piltschikoff: Ueber die Schwankungen der
Intensitt des Stromes whrend der Elek-

trolyse. (Comptes rendus, 1889, T. ('IX, p. 135.)

Eine elektrolytische Zelle wurde so aufgestellt, dass

die Kathode, aus Gold oder Platin bestehend, sich im

Gesichtsfelde eines Mikroskopes befand, dessen Immer-

sionsflssigkeit der die Kathode besplende Elektrolyt

war; die Dimensionen der Kathode waren so gewhlt,
dass man sie im Mikroskope ganz bersehen konnte, ohne

die Einstellung zu ndern. In den Kreis des Elektrolyten
waren eingeschaltet eine beliebig vernderliche elektro-

motorische Kraft E, ein Galvanometer, ein Unterbrecher

und ein Umschalter. Waren die zu untersuchenden Krper
nicht lichtempfindlich ,

so wurde der Beginn der Elek-

trolyse durch das Erscheinen der ersten Partikelchen

des Kathions an der Kathode festgestellt. Bei licht-

empfindlichen Elektrolyten wurde der Versuch im Dunkeln

ausgefhrt, und der Beginn der Elektrolyse am Galvano-

meter beobachtet.

Wenn man nun die elektromotorische Kraft so gross
nahm

,
dass die Ablagerung sich mehr oder weniger

rasch zu bilden begann, so nahm die Ablenkung des

Galvanometers gewhnlich continuirlich zu. Kehrte man
den Strom um, so lste sieh die Abscheidung auf, und die

Ablenkung des Galvanometers ging continuirlich zurck.
Wenn man aber E so klein whlte, dass sich die Ab-

scheidung sehr langsam bildete
,

so beobachtete man
statt der continuirlichen Zunahme der Galvanometer-

Ablenkung ein discontinuirliches Wachsen der

Stromintensitt; die Nadel des Galvanometers schien

eine Reihe von Stssen zu erhalten, deren grsste Zahl

in der Richtung der Stromzunahme, und nur wenige in

entgegengesetzter erfolgten. Kehrte man den Strom

um, so war auch die Abnahme des Stromes eine
discon t i nuir liehe.

Diese Erscheinungen wurden mit einem aperiodi-

schen Wiedemann- Arsonval'schen Galvanometer bei

mehreren elektrolytischen Systemen beobachtet, nmlich:

Au, Zu, ZnS0 4 ; Pt, Ag, AgN03 ; Pt, Au, AuCL.. Die

Ursache fr diese Schwankungen der Stromintensitt

erblickt Herr Piltschikoff in Folgendem:
Die Metallabscheidung an der Oberflche der Kathode

erfolgt nicht immer in einem stabilen physikalischen
Zustande

,
sondern sehr oft erleidet der Niederschlag

mit der Zeit eine moleculare Umwandlung. Wenn nun

diese Umnderung langsam eintritt
,

so kann der Ein-

fluss derselben auf die Intensitt des Stromes keine

merkliche Unregelmssigkeit hervorbringen. Wenn hin-

gegen das Metall sich in einem solchen Zustande nieder-

schlgt, dass seine Molecularum Wandlung pltzlich er-

folgt, so ist ihr Eintluss ein schnell variabler und man
beobachtet Stromschwankungen.
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Whrend der Niederschlagsbildung ist es schwierig

pgi ad welche sichtbare Aenderungen zu entdecken ent-

sprechend den Stromstssen; aber wenn man deu Strom

umkehrt , beobachtet man zuweilen Explosionen kleiner

Krystalle (von Zink auf Gold). Diese Explosionen er-

zeugen immer relativ sehr grosse Stromschwankungen.

Hufiger sieht man mehrere glnzende Krystalle trbe
oder richtiger matt werden.

Adolf von Planta : U e h e r den F u 1 1 e r s a f t der
Bienen. II. (Zeitschrift fr physiolog. Chemie, 1889,

Bd. XIII, S. 552.)

Die chemische Untersuchung des Futterbreies, mit

welchem die verschiedenen Larven eines Bienenstaates

ernhrt werden
,

hatte das interessante Ergebniss ge-

liefert (Rdsch. III, 350), dass das Futter der Larven,

welche sich zu Kniginnen entwickeln, wesentlich anders

zusammengesetzt ist, als das der Drohnen und Arbeite-

rinnen. Besonders auffallend war ferner die Thatsache,

dass die Kniginnen whrend der ganzen Zeit ihres Larven-

zustandes ein gleichmssiges , gut vorverdautes Futter

erhalten, whrend bei den Drohnen die Zusammen-

setzung des Futters sich mit dem Alter ndert; das

Futter der unter vier Tage alten Drohnenlarven besteht

aus 55,91 Proc. stickstoffhaltiger Substanz, 11,90 Proc.

Fett und 9,57 Proc. Glycose, wahrend das Futter der

ber vier Tage alten Larven aus 31,G7 Proc. stickstoff-

haltiger Substanz, 4,74 Proc. Fett und 38,49 Proc. Gly-

cose besteht; ausserdem enthlt der Futterbrei in der

zweiten Hlfte des Larvenlebens sehr viel unverdauten

Pollen. Fr die Arbeiterbienen hatte Herr von Planta

eine getrennte Untersuchung des in den verschiedenen

Altersstufen gereichten Futters nicht ausfhren knnen.
Diese Lcke hat er nachtrglich ausgefllt, nachdem

er im Ganzen 4000 Zellen geffnet und den Inhalt der-

selben in getrennten Portionen von Larven unter und
von solchen ber vier Tagen gesammelt hatte. Das

Resultat dieser Untersuchung waren folgende Zahlen :

Das Futter der Arbeiterinnen - Larven im Alter von

unter vier Tagen besteht aus 53,38 Proc. stickstoffhaltigen

Stoffen, 8,38 Proc. Fett und 18,09 Proc. Glycose; das

Futter der ber vier Tage alten enthlt 27,87 Proc.

stickstoffhaltige Substanz, 3,69 Proc. Fett und 44,93 Proc.

Glycose. Im Ganzen ist also die Vernderung der Zu-

sammensetzung des Futters fr die Arbeiterinnen die

gleiche wie bei den Drohnen; werden die Larven lter,

so erhalten sie weniger Stickstoffsubstanz, weniger Fett

und mehr Zucker. Ein Unterschied zwischen den Arbeite-

rinnen und den Drohnen zeigt sich nur darin, dass das

Futter der ersteren auch im spteren Stadium gut vor-

verdaut ist. Der Vollstndigkeit wegen soll hier noch

die stets gleichbleibende Zusammensetzung des Futter-

saftes der Kniginnen angefhrt werden. Er besteht

im Mittel aus 45,14 Proc. Stickstoffsubstanz, 13,14 Proc.

Fett und 20,39 Proc. Glycose.
Herr von Planta fhrt aus, dass diese Aende-

rungen in der Zusammensetzung des Futters von den

Bienen aus Bequemlichkeit und mit Rcksicht auf die

Entwickelung der Larven gewhlt werden.

O. Mller: Durchbrechungen der Zellwand in

ihren Beziehungen zur Ortsbewegung der
Bacillariaceen. (Berichte der deutschen bot. Qesellsi h.,

1889, Bd. VII, S. 169.)

Verf. bringt in dieser Schrift neue Belege fr die

protoplasmatische Theorie der Bacillariaceen (Dia-

tomaeeen)- Bewegung, welche von einigen Forschern,
den Anhngern der osmotischen Theorie, nicht an-

erkannt wird. In einer nheren von Abbildungen be-

gleiteten Schilderung der Anatomie von Navieula weist

er zunchst nach, dass in der That Durchbrechungen
der Zellwand vorhanden sind

,
welche den Durchtritt

von Protoplasma ermglichen. Sodann schildert er

einige Versuche, die zur Ermittelung der Druckverhlt-
nisse im Innern der Zelle angestellt wurden. Aus diesen

Versuchen geht hervor, dass bereits bei Einwirkung einer

Lsung von 0,10 bis 0.13 Aequivalenten Kalisalpeter, sal-

petersaurem Natrium oder Chlornatrium, ein Aufhren
der Ortsbewegung der Bacillariaceen (Naviculeen
und Surirellen) erfolgt, ohne dass die Zellen absterben.

Plasmolyse trat erst ein beim Einbringen der Zellen in

0,15 Aequivalent-Lsungen. Einmal plasmolysirte Zellen

bleiben paralytisch.

Wre die Ortsbewegung eine Folge osmotischer

Vorgnge in dem Sinne, dass der Rckstoss von Wasser-

strmen die motorische Kraft abgbe ,
so knnte der

Zusatz von Lsungen, welche die osmotische Strmung
vermehren, keine paralytischen Wirkungen haben, im

Gegentheil ,
die Bewegung msste an Lebhaftigkeit ge-

winnen."

Das Eintreten der Plasmolyse bei 0,15 Aequivalent-

Lsungen jener Salze beweist, dass in den Zellen ein

Turgordruck von 4 bis 5 Atmosphren (uach de Vries)
herrscht. Dies ist um so berraschender, als die Zell-

wand der Bacillariaceen aus zwei Theilen (Schalen) be-

stellt
,
und die Kraft, welche jenem hohen Drucke das

Gleichgewicht hlt
,
nur in der Reibung der ber ein-

ander greifenden, zarten Grtelbnder gesucht werden
kann.

Wenn sich nun das Protoplasma der Zellen mit einer

Spannkraft von 4 bis 5 Atmosphren auszudehnen strebt,

so wird die Folge sein, dass es durch die Oeffnungen der

Zellwand hindurch nach aussen gedrckt wird. Die Durch-

brechungen der Zellwand sind aber ein verwickeltes System
von Rhrchen und Spalten ,

welche die Zellwaud unter

verschiedenen Windungen und Winkeln durchziehen. In

diesem capillaren System wirken dem Austritt des Proto-

plasmas bedeutende Widerstnde entgegen ,
die nach

Verf. wohl geeignet sind, einem hohen Drucke das

Gleichgewicht zu halten. Dies ist aber nthig, denn

sonst wrde das Ausstrmen des Plasmas so lange fort-

dauern
,

bis die Druckdifferenz ausgeglichen ist. Verf.

fasst daher die Beschaffenheit des capillaren Systems
als eine Anpassung gegenber dem Turgordruck auf.

Wird somit die passive Bewegung des Protoplasmas
nach aussen, welche der Turgordruck bewirkt, regulirt,

so kann die active Bewegung desselben innerhalb der

vorgeschriebenen Bahnen regelmssig von statten gehen."

Nach Herrn Mller ist die Fortbewegung der

Bacillariaceen nicht an ein festes Substrat gebunden.
Sie schwimmen vielmehr frei durch das Wasser, womit

jedoch ein Fortgleiten auf festem Substrat nicht aus-

geschlossen ist. Die Ortsbewegung ist eine Wirkung
der an der Oberflche zur Geltung kommenden moto-

rischen Krfte des austretenden Protoplasmas. Dabei

ist die Anordnung der Plasmabahnen in je zwei vom
Centrum nach den Enden oder entgegengesetzt ge-

richtete Strnge auf jeder Schale von grosser Bedeutung.

Strmt das Plasma in centrifugaler oder centripetaler

Richtung in allen vier Bahnen gleichzeitig und gelangen
an seiner Oberflche gleiche motorische Krfte zur Wir-

kung, so steht die Zelle still. Wird jedoch das Gleich-

gewicht gestrt, so tritt Bewegung ein, sobald der Wider-

stand des umgebenden Mediums berwunden wird. Da
zu einer Strung des Gleichgewichtes auch die osmo-

tischen Vorgnge beitragen knnen, indem sie partiale

Schwankungen des Turgordruckes veranlassen, so mssen
auch sie zu den Compouenten der motorischen Krfte
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ililt. werden, freilich in anderem Sinne, als dies die

osmotische Theorie voraussetzt.

Mit Rcksicht darauf, dass auch bei den festsitzen-

den Bacillariaceen Hinrichtungen zum Durchtritt des

Protoplasmas vorhanden sind, glaubt Herr Mller, dass

die Ortsbewegung nur eine Nebenfunction desselben

sei. Der Umstand, dass in paralytisch gemachten Zellen

eine Vermehrung der Oeltropfen eintritt, lsst den

Schluss zu, dass unter solchen Verhltnissen die Fette

zu mangelhafter Verbrennung gelangen und dass die

eigentliche Function des vortretenden Plasmas iu der

Athmune besteht. F. M.

J. Peyritsch: Ueber knstliche Erzeugung von

gefllten Blthen und anderen Bildungs-
abweichungen. (Sitzungsber. d. Wiener Akad. d.

Wissensch., Bd. XCVII, Abth. I, S. 1.)

Die experimentellen Untersuchungen, deren Ergeb-
nisse in vorliegender Abhandlung mitgetheilt werden,
hat der krzlich verstorbene Verfasser mehrere Jahre

hindurch fortgesetzt. Es gelang ihm durch Ueberfhrung
von Gallmilben (Phytoptus) auf normale Pflanzen theils

abnorme Blattformen, theils verschiedene Formen von

Bltheufllungen und sprossenden Blthen hervorzurufen.

Die Pflanzen, mit denen die Versuche angestellt wurden,

gehrten vorwiegend den Valerianaceen und Cruciferen

an. Letztere eignen sich zu den Versuchen weniger als

die Valerianaceen. Bei diesen wurden die Anomalien
in der Weise zu Staude gebracht, dass im Freien ge-

sammelte, Phytoptus-haltige Knospen von Valeriana trip-

teris auf Knospen der gesunden Pflanzen gelegt wurden.

Bot die Versuchspflanze dem Phytoptus geeignete Nah-

rung, so erhielt er sich auf derselben und pflauzte sich

fort; im anderen Falle dauerte der Aufenthlt der Gall-

milbe auf der Versuchspflanze nur kurze Zeit. Je nach
der speeifischen Natur der Pflanzenart knnen entweder

Vegetations- und Reproductionsorgane oder nur die eine

Art von Organen (nur Blthen oder nur Laubbltter)
afficirt werden.

Dem Grade, iu welchem die Pflanzen iuficirt wurden,

entsprechend bekamen sie abnorm geformte Bltter und

einzelne, mehrere oder zahlreiche gefllte Blthen mit

verschiedenen Graden der Blthenfllung etc., je nach-

dem wenige oder mehrere Phytoptus -Individuen ber-

tragen wurden. Diese abnormen Bltter oder Blthen

abgerechnet, hatten die Pflanzen ganz normales Aussehen.
In Fllen

,
wo die Versuchspflanzen zur Ernhrung des

Phytoptus weniger geeignet waren, traten nur einzelne

abnorme Bltter oder Blthen auf, wodurch mau den
Eindruck eines Falles von spontaner Variation erhielt.

Ich bin berzeugt", sagt Verfasser, dass viele Flle,
die man als spontane Variationen bisher erklrt hat,

sich auf parasitre Einwirkungen werden zurckfhren
lassen . . ,*

Das Abnorme der Blattformen bestand im Allge-
meinen darin, dass Blattzhne an einigen Stellen gleich
den Zhnen eines Kammes an einander gereiht auf

Lappen standen ,
die meist ber den brigen Blattrand

hervorragten. In einigen Fllen vergrsserte sich be-

stndig die Blattspreite und erschien kraus wie ein

Endivienblatt. Abgesehen von den verschiedenen
Graden der Blthenfllung, von Petalodie einzelner St aub-
und Fruchtbltter bis zur vollkommensten Fllung,
kamen noch vor Durchwachsungen der iilthen, doppelte
und dreifache Blumenkronen, Calycanthemie (blumen-
blattartige Frbung der Kelchbltter), Auftreten von

Sprossungen innerhalb 1er Bltbe u. dergl.
Die Erscheinungen, welche sich an den Cruciferen

zeigten, waren das Auftreten von Sttzblttern der einen

oder anderen oder zahlreicher Blthen an verschiedeneu
Stellen des Bltheustandes, Petalodie einiger Staubgefsse
und sprossende Blthen.

Die Versuche zeigen in anschaulicher Weise, dass

durch den Verkehr der Organismen neue Krankheiten
entstehen

,
und sie machen auf eine bisher weniger

beachtete Seite der Symbiose aufmerksam
,

sie geben
eine weitere Sttze fr die Lehre, dass weitaus die

meisten Krankheiten und Bilduugsabweichungeu durch

parasitische Organismen bewirkt werden." F. M.

B. Danilewsky: Laparasitologie comparee du
sang. I. Nouvelles recherches sur les
parasites du sang des oiseaux. Avec
trois planches. (Kharkoff 1889.)
Herr Danilewsky giebt in einem 84 Seiten um-

fassenden Hefte, welches den ersten Theil eines Werkes
ber die vergleichende Parasitologie des Blutes bildet,

eine Untersuchung ber die Parasiten des Vogel-
blutes. Er schildert die von ihm als Pseudovermicules
(Haematozoa sporozoica), Pseudovacuoles (Haemocytozoa),
Polimitus malariae , PseudoSpirillen , Trypanosoma san-

guinis avium bezeichneten parasitren Gebilde. Alle
diese Arten mit ihren sehr verschiedenen Formen,
welche Verfasser durch sehr zahlreiche Abbildungen
erlutert hat, sind bisher noch nicht im Blute der
Thiere beschrieben. Verfasser betont die grosse Mannig-
faltigkeit der im Vogelblute vorkommenden Mikropara-
siten, wodurch dasselbe eiu noch grsseres Interesse ge-
winnt, als das der Frsche. Ohne auf die vom Verfasser

beigebrachten vielen Einzelheiten in naturgeschichtlicher
Beziehung an dieser Stelle nher einzugehen, mgen
hier nur einige Bemerkungen von allgemeinerem Inter-

esse, welche in dem Kapitel ber den Einfluss dieser

Blutparasiten auf die Gesundheit der Thiere nieder-

gelegt sind
,

Platz finden. Betreffs des Trypanosoma
hebt Verfasser die Mglichkeit hervor, dass derselbe
auch mechanisch die Blutbewegung hindere oder einen
Druck auf die nervse Substanz ausben knne

,
that-

schlich aber erzeuge der Trypanosoma durch seine

pathogenetischen Eigenschaften bei manchen Thieren
eine der Febris recurrens analoge und unter dem
Namen Surra" (Ostindien) bekannte Krankheit, whrend
andere Thiere (Ratten) ohne ersichtlichen, nachtheiligen
Einfluss sich an diese Blutparasiten gewhnen knnen.
Die Haemocytozoa fhrt Verfasser als wirkliche Para-
siten an, welche ihrem Wirth betrchtlichen Nachtheil

zufgen. Indem dieselben in das Innere der rothen

Blutkrperchen eindringen und sie in mechanischer und
chemischer Beziehung in ihrer normalen Eigenartigkeit
schdigen, knnen sie in verschiedener Weise den Unter-

gang derselben herbeifhren. Bekanntlich findet bei
den an Malaria leidenden Menschen eine derartige Zer-

strung der Blutkrperchen statt, wodurch bei der

grossen physiologischen Wichtigkeit derselben lediglich
ein nachtheiliger Einfluss auf den gesammten Gesund-
heitszustand bedingt werden muss. Bei den meisten

Vgeln wird durch die Anwesenheit der Haemocytozoen
keine deutliche Strung der allgemeinen Gesundheit

erzeugt, obgleich Verfasser annimmt, dass die Cytozoen
bezw. der Polimitus und seine PseudoSpirillen , welche
wir bei den Vgeln finden, mit denen der Malaria. iden-
tisch sind. Man knnte dies wohl in der Weise deuten,
dass die Vgel sich an diese Parasiten gewhnen ,

und
dass die Bedingungen fr diese Accommodation vererbt
werden knnten. Mau kann diese Thatsache aber auch
durch die immer sehr hohe Temperatur der Vgel er-

klren, wodurch die Existenz bezw. die Entwickelung
dieser Parasiten gehemmt wird. Verfasser verspricht,
ber diesen Gegenstand spter weitere Mittheilungen zu

machen. Eu.

31. Lierau: Das botanische Museum und bota-
nische Laboratorium fr Waarenkunde zu
Hamburg. (Sonderabdruck aus dem Botanischen Central-

blatt", 1888, Bd. 38. Cassel, Gebr. Gotthelft.)
Das botanische Museum in Hamburg ist eine der

wissenschaftlichen Anstalten der freien Reichsstadt,
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welche fast durchweg besser dotirt sind, als die meisten

der entsprechenden Universittsinstitute. Sit- tragen
einen rem akademischen Charakter, indem die Directoren

zur Abhaltung semestraler Vorlesungen verpflichtet sind.

In dem vorliegenden Schriftchen giebt Verfasser eine

Debersieht ber die grsseren Erwerbungen des bota-

nischen Museums, aus welcher hervorgeht, wie reich

und werthvol] diese Sammlungen sind. Wir erinnern nur

daran, dass u. a. auch die vom Hamburgischen Staate

angekauften Godeffroy-Sammlungen dem Museum ein-

verleibt worden sind. Mit dem Museum ist durch

Gesetz vom 16. Mai 1887 ein botanisches Laboratorium

fr Waarenkunde verbunden, dessen Hauptaufgabe in

der wissenschaftlichen Bearbeitung von Drogen und

industriellen Rohstoffen und in der Prfung neuer, im

europischen Handel noch nicht eingefhrter Rohstoffe

und Drogen besteht. I1
'. M.

Vermischte s.

Mach einer telegraphischen Meldung aus Genf hat

HerrThury am 14. September Aenderungeu an dem
Mondkrater Plinius beobachtet.

Ueber eine ganz ungew hnl iche Wrme Wirkung
eines Blitzschlages berichtet Herr Eric Gerard in

La Lumiere eleetrique" (1889, T. XXXIII, p. 445) Fol-

gendes: Das Schloss des Herrn Montefiore zu Esneux
ist mit dem Telephonnetze der Stadt Lttich durch eine

Linie von etwa 18 km Lnge verbunden
;
die Leitung wird

vermittelt durch einen Draht aus Phosphorbronze von

1,4 mm Dicke und einer Leitungsflligkeit gleich 30 Proc.

von der des reinen Kupfers. Die Strecken des Drahtes

zwischen den Sttzen wurden, um letztere mglichst zu

sparen, ungewhnlich lang genommen; die lngste ber-

spannt das Thal der Ourthe und hat in Luftlinie eine

Lnge von etwa 800 m. Whrend eines starken Ge-

witters am Anfange dieses Sommers traf ein heftiger

Blitzschlag das Thal, und die telephonische Verbindung
war unterbrochen. Man untersuchte den Ort, wo der

Blitz eingeschlagen, und fand, dass der Draht auf der

Strecke von 800 m total verschwunden war. Die sorg-

fltigste Untersuchung Hess keinen Splitter des Drahtes

wieder auffinden, und die Besichtigung der beiden Trger,
zwischen denen der Draht sich ausgedehnt hatte, ergab,
da Mieser au beiden Stellen abgeschmolzen war. Das

vollstndige Verschwinden des Drahtes lsst sich nur
durch die Annahme erklren, dass derselbe auf seiner

ganzen Strecke sich verflchtigt hat, und der Blitz durch

die Blitzableiter der beiden telephonischeu Trger ab-

geflossen sei. Dass ein Blitz einen fast 1 km langen
Draht von 1,4mm Dicke verflchtigt hat, drfte bisher

noch nicht beobachtet sein.

l'asteur hatte beobachtet, dass Bier, welches m i l

Weinhefe vergohren, nach Wein schmeckt, und umge-
kehrt mit Bierhefe vergohrener Wein Biergeschmack
erhalt. Mau knnte danach jedem Wein den Ge-
schmack einer anderen Sorte ertheileu, wenn
man die Ghrung der Trauben durch fremde Hefe be-

werkstelligen lasst. Aber man msste hierzu erst die

eigene Hefe durch Sterilisiren unwirksam machen
,
und

dadurch verdirbt man den Wein berhaupt. Herr
A. Rommier hat nun die Beobachtung gemacht, dass

in voller Thtigkeit begriflene Hefe sich bei einer

niedrigen Temperatur schnell weiter entwickelt, bei wel-

cher die Sporeu der Hele und die Schimmel, die sich

auf der Haut der Beeren befinden, noch nicht zu keimen

anfangen. Wenn man daher frischen Traubensaft bei

niederer Temperatur mit Hefe eines anderen in voller

Ghrung befindlichen Weines versetzt, kann man den
Effect erzielen, dass nur die fremde Hefe zur Wirkung
"(langt. Versuche, die er mit Trauben eines gewhn-
lichen Chasselas" des sdlichen Frankreichs machte,
denen er theils Hefe feiner Weissweine der Champagne,
theils solche von edlen Rothweiueu der Cte d'Or bei

Temperaturen von 22 zusetzte
,
haben in der That den

Erfolg gehabt, dass nach einer 10- bis 14-tgigen Gh-
rung der geringe Wein das Bouquet der edlen Weine

angenommen hatte. Der Erfolg wurde noch vollstndiger,
als dem alkoholarmen Chasselas am dritten Tage der

Ghrung noch soviel Zucker zugesetzt wurde, dass

sein Alkoholgehalt nach Beendigung der Ghrung dem
der edlen Weine gleich kam.

Ueber die geistige Entwickelungsfhig-
keit eines Chimpanse hat Herr George J. Ro-
man es au einem weiblichen Exemplare, das gegen-
wrtig sich etwa sechs Jahre in dem Thierparke der
Londoner zoologischen Gesellschaft befindet, vor Jahres-

frist Erfahrungen gesammelt, welche er in einer am
4. Juni der zool. Gesellschaft vorgetragenen Abhaudlung
mitgetheilt hat. HerrRomaues macht darauf aufmerk-
sam , dass die Erfolge ,

welche an dem Thiere erzielt

werden konnten, wesentlich durch den Umstand beein-

trchtigt sind, dass das Thier bestndig der Betrachtung
einer ab- und zufluthenden Menschenmenge ausgesetzt,
zur Besuchszeit zu sehr abgezogen und zerstreut war, so

dass die Versuche, dasselbe zu erziehen, nicht weiter als

auf die Morgenstunden vor Erffnung des Parkes htten
ausgedehnt werden knnen; die mii Hilfe der Wrter
erzielten Erfolge mssen daher als unter dem Erreich-

baren liegend betrachtet werden.
Die Aeffin wurde wiederholt aufgefordert, einen

Strohhalm, zwei Strohhalme oder drei aufzunehmen und
aus der Streu in ihrem Kfig herauszureichen. Eine
bestimmte Ordnung bei diesen Forderungen wurde nicht

eingehalten. Reichte sie eine nicht geforderte Zahl,
dann wurde ihre Gabe zurckgewiesen, whrend, weuu
sie die richtige Zahl gab, die Gabe angenommen wurde
und sie ein Stck einer Frucht als Belohnung erhielt.

So lernte sie, die drei Zahlen mit deren Namen zu ver-

knpfen. Zuletzt wurde sie gelehrt, wenn man zwei

oder drei Halme von ihr verlangte, den einen oder die

zwei in ihrem Munde zu halten, bis sie das letzte auf-

genommen hatte, und dann alle zusammen zu reichen.

Nachdem das Thier gelernt hatte, diese drei Zahlen
mit deren Namen zu verbinden

,
hat es niemals eine

falsche Zahl von Halmen gereicht. Dann wurde die

Erziehung von drei auf vier und von vier auf fnf aus-

gedehnt; und damit hat Herr Rom an es den Versuch
beendet. Jngst hat es aber ein Wrter versucht, den
Unterricht bis zehn auszudehnen; der Erfolg war jedoch,
wie vorauszusehen war, ein unvollkommener. Obwohl die

Aeffin selten einen Fehler machte, wenn sie 1, 2, 3, 4

oder 5 Halme reichte, je nach der geforderten Zahl,

und obwohl sie in der Regel noch genau war beim
Reichen von 6 oder 7

,
wurde das Resultat immer

unsicherer, wenn die Zahlen 8, 9 oder 10 genannt
wurden; sie verstand diese Zahlen und wusste auch, dass

es mehr sind als die frheren Zahlen
,

denn sie gab
immer mehr als 6 und niemals mehr als 10. Aber
weiter wurde die Ausbildung nicht gebracht. Inter-

essant war, dass das Thier oft einen langen Strohhalm

zusammenlegte und die beiden Enden fr zwei Halme
hinreichte. Erwhnt muss ferner werden, dass es nie-

mals den verlangenden Wrter ansah, sondern, whrend
es die Halme aufnahm und in den Mund fhrte, bis die

gewnschte Zahl zusammengebracht war, nur auf das

Stroh blickte. Herr Romaues meint, die Unfhigkeit,
weiter zu zhlen als 0, beruhe nur darauf, dass das

Thier die Geduld verliere.

Noch nach einer anderen Richtung hat Herr Ro-
man es mit dieser Aeffin psychologische Experimente

angestellt. Er versuchte, ihr die Namen der Farben

beizubringen mittelst Halmen
,
welche weiss, schwarz,

roth, grn oder blau gefrbt waren. Das Thier sollte

von zwei verschiedenfarbigen, die eine gewnschte Farbe

whlen. Der Versuch hatte keinen Erfolg; das Thier

lernte nur weiss von den Farben zu unterscheiden, und

Herr Romanes ist der Meinung, dass die Aeffin farben-

blind sein msse.
.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdetmrgerstrasse 26.
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Das Eisen im Krper meerbewohnender
Thiere.

Von Dr. Robert Sehneider in Berlin.

(Originalmittheilung.)

An der Hand lauger raikrochernisch-histologischer

Versuchsreihen ber die Verbreitung und Ver-

werthung des Eisens im Thierkrper war es

mir gelungen, gewisse, diesen wichtigen Punkt be-

herrschende Gesetzmssigkeiten zu erkennen ,
ber

welche seiner Zeit bereits an dieser Stelle berichtet

worden ist (Rdsch. III, 37). Die neuerdings ge-

wonnenen umfassenderen und allgemein gltigen Ge-

sichtspunkte sind von mir in der Abhandlung: Ver-

breitung und Bedeutung des Eisens im animalischen

Organismus" errtert worden (Humboldt", Sep-

temberhoft 1889); ich will die Hauptergebnisse in

Krze vorausschicken, bevor ich ber meine letzten

Untersuchungen hier Bericht erstatte:

Nach diesen Ergebnissen kommt das Eisen bei

den meisten Thieren nicht nur im Blute vor, sondern

es findet sich, in oft noch viel bedeutenderem Maasse,

auch im festen, constituirenden Gewebe, und

zwar hier in ausgesprochen oxydischer, durch Ferro-

cyankalium nachweisbarer Form, wohl vorherrschend

au Eiweissstoffe gebunden. Whrend das Eisen in

den Blutkrperchen (oder bei vielen niederen Thieren

auch in der Blutflssigkeit) durch die verschiedenen

Krpertheile und Organe wandert, sich hier also mehr

ambulant verhlt, wird es besonders in den ver-

schiedenen Formen und Elementen der Bindegewebe
(auch des Knorpels und der Knochen) sessil, d. h.

lagert sich hier in mehr persistenter, nachhaltiger

Weise ein. Besonders deutlich werden solche Ein-

lagerungen im interstitiellen oder mesenehymatischen

Bindegewebe der Mollusken, da wo jenes stark

funetionirende Muskelstrnge oder andere innere

Organe durchsetzt und zusammenhlt. Bei der nahen

Beziehung zwischen Bindegewebe einerseits und

Lymph- (resp. Blut-) System andererseits erscheinen

auch Eisen-Anhufungen der eben geschilderten Art

ganz wohl verstndlich.

Ausserdem aber spielt das Eisen eine hervorragende

Rolle in den usseren Haut- und Cuticular-

ge bilden sehr vieler und verschiedenartiger Thiere,

theils in den umhllenden und schtzenden Huten
selbst (wie auch bei Eiern, Cocons u. dergl.), theils

in Organen wie Borsten oder Zhnen, welche be-

sonderer Haltbarkeit und Widerstandsfhigkeit be-

drfen. Es ist z. B. ein entschieden interessantes

und fr die Verwerthung des Eisens bezeichnendes

Gesetz, dass Kronen oder Spitzen smmtlicher Fisch-

zhne einen stereotypen und meist sehr krftigen

Eisenberzug haben. Besonders grosse, berschssige,

vom Krper resorbirte Eisenmengen, werden durch

Secretiou, namentlich der Ilautdrsensysteme, wieder

abgestossen ,
und bilden dann oft frmliche Eisen-
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berzge der usseren Hautlage (Proteus) oder be-

theiligen sich an der oberflchlichen Schalenbildung

(Ssswasserschnecken und -muscheln). Man hat

daher insgesammt drei Hauptstadien der Eisenver-

breitung im thierischen Krper zu unterscheiden: die

eigentliche Aufnahme und Assimilirung, Resorption
im engeren Sinne, die Ablagerung oder Aufspeiche-

rung, Accumulation und die Ausscheidung,
Secretion.

Nachdem diese Gesetzmssigkeiten von der Ver-

werthung des Eisens im animalischen Organismus
fr viele Ssswasser und Land bewohnende Thiere

im weitesten Umfange nachgewiesen worden waren,

konnte es immer noch zweifelhaft erscheinen
,

ob

dieselben fr Meeresbewohner, zunchst die jenen

entsprechenden Formen und Gruppen, ebenfalls gltig
seien. Als ich meine erste grssere Arbeit abschloss,

hatte ich, dieses Gebiet betreffend, erst sehr sporadische

Gesichtspunkte gewonnen und nur ganz vereinzelte

Angaben hierber machen knnen, wie z. B. ber

regelmssig vorhandenes Eisen in der usseren Cuti-

cularschicht des Hydroidpolypen Cordylophora.
Die bekannte Eisenarinuth des Meerwassers Hess hier

im Vergleiche zu den Bewohnern der sogenannten
sssen und meist eisenreichereu Gewsser eigentlich

von vornherein weniger positive Resultate erwarten.

Indessen stand auch hier zu vermuthen , dass die

Neigung der verschiedenen marinen Organismen zur

Eisenaufnahme
, je nach den nheren Bedingungen

ihres Hauptaufenthaltsortes, eine sehr verschiedene

sein werde, so vor allem bei pelagischen ,
also mehr

im reinen Wasser lebenden eine geringere als bei

litoralen, resp. abyssischen Formen.

Da ich im Begriffe stehe, an der Zoologischen
Station zu Neapel eine systematische Untersuchung
mariner Organismen auf die Eisenresorption hin in

ausgedehntem Maassstabe vorzunehmen ,
so mnsste

eine gewisse Anzahl von darauf bezglichen Vorunter-

suchungen sehr wnschenswerth erscheinen. Diese,

an schon ziemlich reichhaltigem und mannigfaltigem
Materiale ausgefhrt, welches durch eine grssere
werthvolle Sendung des Herrn Professor Dohrn aus

Neapel in liebenswrdigster Weise vergrssert wurde,

weisen nun aber darauf hin, dass die Erscheinungen
der Eisenresorption bei den Meeresbewohnern eher

noch allgemeiner, regelmssiger und grossartiger ver-

treten sind als bei Ssswasserorganismen. Wie im

Meere die Mannigfaltigkeit und der Reicbthum der

Formen, die Mittel der Anpassung, des Schutzes, des

Beuteerwerbes etc., entsprechend dem hier hher

potenzirten und complicirten Kampfe ums Dasein,

weit bedeutendere und vielseitigere sind, so scheint

auch der Beeinflussung der oceanischen Thierkrpef
durch das Eisen ein ungleich weiterer Spielraum ge-

geben zu sein. Desto bezeichnender erscheint es und

desto mehr spricht es fr eine zweckmssige, nutzen-

gewhrende Verwendung des in Frage stehenden

Stoffes seitens des Thierkrpers , wenn auch hier,

unter diesen chemisch wenig gnstigen Bedingungen,
sehr vielfach das Eisen in denselben Organen als

regelmssig und in betrchtlicher Menge vorhanden

zu Tage tritt, welche sich auch bei Ssswasser-

bewohnern als typische Eisenaccumulatoren ergeben

hatten; wenn die fr letztere nachgewiesenen histo-

chemischen Grundgesetze sich auch als fr jene gltig
bewhren.

Einen solchen Fall liefern uns gleich die Zhne
meerbewohnen der Fische, welche Organe in der

Ueberzugsschicht ihrer Kronen oder Spitzen mit der-

selben Regelmssigkeit jene krftige Eiseneinlagerung

zeigen wie die der Verwandten aus Fluss und Teich.

Exemplare aus den verschiedensten Gruppen und von

den verschiedensten Fundsttten , welche ich bisher

schon daraufhin genauer untersuchte, besttigen dies,

so Schellfisch, Zander, Seestichling, Seeskorpion,
Flunder u. a. Dazu kommen aber ausserdem noch

die auch fr Ssswasserfische oft so charakteristi-

schen Eisenresorptionen in den peripherischen Skelett-

theilen wie den Kiemenbgen ,
Kiefern und Flossen-

strahlen, sowie in bevorzugten inneren Organen,
wie Leber und Milz. Einen sehr lehrreichen Fall

usserlicher Eisen Cuticularbildung liefern die ver-

hrteten Schutzhllen von Haifisch- und Rochen-
eiern. Besonders stark ist der Eisengehalt an den

Rndern eines solchen Eies
,
wo die beiden Klappen-

hlften zusammengekittet sind, und den hier oft als

Fasern hervorragenden Cuticularelementen. Die

feineren dieser Fasern zumal sind oft durch ihre

ganze Substanz eisenhaltig, die grberen mehr durch

eisenreiche Massen zusammengehalten und umhllt,
welch letztere eine Art Grnndmembran bilden. Durch

das Sichdecken der homgelben Fasern und der nach

der Ferrocyankalium
- Reaction blau erscheinenden

Eisenschichten erhlt ein solches Prparat fr das

blosse Auge ein seladongrnes Aussehen.

Die bei dieser Gelegenheit mituntersuchten, aus

den Eiern geschlten Haifischembryonen (von

Scyllium catulus) zeigten die interessante Er-

scheinung, dass ausser den Zahuanlagen die der

Krperhaut eingelagerten, zahnartigen Knochenkrner

(die ossificirten Cutispapillen) durchweg eisenhaltig

waren, sodass solche Hautschnitte nach der Reaction

schon fr das blosse Auge deutlich blau punktirt er-

scheinen. Es ist dies in zweierlei Beziehung bedeut-

sam. Erstlich beweist es wiederum, dass tj
7

pische

Eisenresorptionen schon im Embryonalstadium
und zwar auch, wie hier, in einem von der Aussen-

welt noch vllig abgeschlossenen in Kraft treten,

also auf dem Wege der Vererbung fixirt werden.

Ich hatte einige Flle derart , an Wrmern und

Mollusken nachgewiesen, schon in meinen frheren

Arbeiten erwhnt. Ferner aber tritt dadurch doppelt

scharf die nahe histologische, resp. histochemische

Beziehung dieser Gebilde zu den wirklichen Zhnen
hervor. Uebrigens mssen Prfungen umfassenderer

Art erst des Weiteren darber Aufschluss geben ,
ob

die hier beobachtete Eiseneinlagerung der Haut aller

Selachier, auch der vollstndig entwickelten Indivi-

duen zukommt. Auch die Chorda dieser Embryonen
zeigte an den Stellen ,

wo die vertebrale Verknorpe-
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lung eingetreten war, schon deutliche Eisenresorption.

Der krftige Eisengehalt des Dottersackes Hess gleich-

zeitig in sehr handgreiflicher Weise den Ursprung
aller dieser schon so charakteristisch ausgeprgten

Resorptionen erkennen. Es wre immerhin nicht

ausgeschlossen, dass bei dieser Thiergruppe gerade

aufden hier vorliegenden, frhen Entwickelungsstufen
der Gesammt-Eisengehalt ein besonders hoher ist und

sieh spterhin theilweise reducirt, wie auchG. Bunge
fr Sugethiere (au Hunden) nachgewiesen hat, dass

der relative Eisengehalt bei der Geburt am hchsten

ist und von da au mit dem Wachsthum abnimmt

(vgl. Rdsch. IV, 361). Indessen drften solche scharf

localisirten Resorptionen wie in Zhnen und Cutis-

papillen also vllig lebensreifen Organen sicher-

lich jedes deciduaten Charakters entbehren.

Eine fernere Analogie der weiter oben erwhnten
Art liefern m a rine Kruster in ihren Borstensystemen
und anderweitigen Cuticularanhngen, besonders aber

iu jenen gelblichen ,
flexibeln ,

an Scheeren und

Scheerenfssen befestigten Borstenbscheln, welche

ich schon am Flusskrebse als wesentlich eisenhaltige,

aber ziemlich kalkarme Cuticulargebilde nachgewiesen

hatte; ganz ebenso verhalten sich die entsprechenden
von Ilommarus, l'aliuurus, Pagurus, Cancer,
Carcinns. Der bekannte Einsiedlerkrebs (Pa-

guras bernhardus) hat ausserdem an den Seiten seines

weichen
, im Schneckengehuse steckenden Thorax

(gerade ber den Kiemen) eigenthmliche Haarborsten-

gruppen, welche ebenfalls mehr oder minder eisen-

haltig sind. Bis zu den niedrigsten Abtheilungen
der Crnstaceen hinab, den Acephalen wieLepas und

Bai au us, lassen sich die Erscheinungen der Eisen-

resi i jitiou verfolgen, und gerade diese Gruppen be-

sttigen und verallgemeinern die von mir schon ge-

machte und mitgetheilte Beobachtung, dass parasitisch

festsitzende Organismen ganz besonders zur Eisen-

aufnahme neigen. So fand ich bei zahlreichen von
< Istende stammenden Exemplaren der Entenmuschel

(Lepas anatifera) regelmssige Cuticularresorp-

tionen in den Spitzen und Zhnen derMandibelu und

Fressfsse, desgleichen innerliche, oft sehr starke in

Darm, lieber und den tieferen Bindegeweben. Exem-

plare von Baianus zeigten die hchst interessante

und bezeichnende Erscheinung, dass die Cuticularmem-

branen, welche den Kalkplatteu- (Verschluss-) Apparat
zusammenzuhalten und die einzelnen Platten zu decken

haben, Eisen enthalten, welches auch nach dem Aus-

zuge der Kalksalze durch Salzsure der zurckbleiben-

den organischen Membran als deutlicher Bestandtheil

anhaftet.

Was Mollusken anbetrifft, so begegnen wir der-

selben Eisenablageruug in den Bindegeweben des

Mantels, Fusses, Spindelmuskels oder der Eingeweide
auch bei den meerbewohnenden vielfach. Solche Er-

scheinungen konnte ich z. B. schon an Exemplaren von

N;issa mutabilis (Neapel) nachweisen; krftigen

Bisengehalt zeigten die stark entwickelten indege-
welislibrillen in Mantel und Peritoneum vonApplysia
limacina (Neapel), desgleichen auch Darm und Leber.

Eine geradezu mchtige Eisenaufspeicherung fand

sich in den dicken Mantelrndern von Chiton squa-
mosus (Mittelmeer), eine frmliche Eiseuschwamm-

schicht ,
welche sich aber auch iu den Ueberzug der

beweglichen Kalkplatten und die Ligamente ,
welche

jene verbinden, fortsetzt. Bei einen Byssus ab-

sondernden Muschelthieren wird in die Cuticular-

substanz dieses zum Anheften und gegenseitigen Ver-

wachsen dienenden Organes regelmssig Eisen mit

verarbeitet, wie ich bei Pinna nobilis (Neapel) und

Mytilus edulis (Mittelmeer, Nord- und Ostsee) nach-

weisen konnte. Bei der Miesmuschel concentrirt sich

der Haupteisengehalt besonders in den plattenfrmigen

Euderweiterungen der Byssusfden , also gerade da,

wo die Anheftung an andere Gegenstnde erfolgt.

Aus der Gruppe der Brachiopodeu zeigte ein zur

Untersuchung gekommenes Exemplar von Liugula
anatina (Ceylon) starke Eisenablagerungen in der

ussersten und innersten Schalenschicht, den Mantel-

blttern, Randborsten, Armkiemen und im Mesenterium.

Die Cuticularskelette (Ektocysten und Periderme)

der Bryozoen und Stckchen bildenden Ilydroid-

polypen enthalten in hervorstechender Weise Eisen.

Von ersteren wurden daraufhin Bugula turbinata,
Flustra carbatea und Zoobotryon pellucidum,
von letzteren Pennaria bavotinii, Corydendrium
parasiticum, Tubularia larynx und Euden-
drium ramosum (alle aus dem Golfe von Neapel)
einer vorlufigen Prfung unterzogen. Indessen sind

hinsichtlich der letzterwhnten Coeleuteratengruppe
weitere uud feinere histologische Untersuchungen

nthig, da das Eisen hier auch zu den Gewebeelementen

der Thiere selbst, speciell den ektodermauen
,
sehr

hufig in innigere Beziehungen zu treten scheint.

Jedenfalls aber wird schon aus diesen hier meist

nur angedeuteten Thatsachen hervorgehen, dass auch

die marinen Thierorganismeu im weitesten Umfange
denselben Gesetzmssigkeiten unterworfen sind, welche

sich bisher schon auf dem Gebiete der Eisenresorption

nachweisen Hessen. Auch hier treten Bindesub-
stanzen und Cuticulargebilde als die Hauptsttten
stabiler Eiseuablagerung hervor. Dass die reiche

Thierwelt des Meeres , ganz besonders auch die Pro-

tozoen-, Coelenteraten- und Echinodermenwelt, auch

nach anderer Richtung hin wichtige Resultate hin-

sichtlich der Eisenresorption liefern und weitere Ge-

setzmssigkeiten erkennen lassen wird , drfte auf

Grund dieser usserst positiv ausgefallenen Vorunter-

suchung zweifellos erscheinen.

Edward Hll : Uebereinenwahr sc heimlichen

geologischen Ursprung des Erdmagne-
tismus. (Proceedings of the Royal Society ot' London,

1889, Vol. XLVI, Nr. 280, p. 92.)

In den Sitzungsberichten der Royal Society ver-

ffentlicht Herr Hll, Director der Geological Survey
von Irland, nachstehenden Auszug einer ausfhrlichen

Abhandlung ber den Ursprung des Erdmagnetismus:
Verfasser hebt in der Einleitung hervor, dass der

Ursprung und die Ursache des Erdmagnetismus noch
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Gegenstnde der Controverse unter den Physikern

sind, und dass die vorliegende Abhandlung nachzu-

weisen sucht, dass die Erde selbst in ihrer Rinde eine

Quelle besitzt, auf welche diese Erscheinungen .zurck-

zufhren sind. Dies haben bereits Gilbert, Biot

und Andere angedeutet, obwohl es ihnen, wegen

Mangel an Aufschlssen ber die physikalische
Structur unserer Erde zur Zeit dieser Beobachter,

nicht mglich war, fr die Annahme eines inneren

Erdmagneten Beweise beizubringen.

Der Verfasser zeigt dann weiter, wie begrndet
der Glaube sei, dass unterhalb der Rinde eine ussere

und eine innere Hlle oder Magmen" existiren, die

erstere weniger dicht und stark kieselsurehaltig, die

letztere basisch und reich an magnetischen Eisen-

erzen. Diese Anschauung stimmt mit denen von

Durocher, Prestwich, Fisher und vielen anderen

Geologen berein. Die Zusammensetzung des inneren

Magmas und der Zustand, in dem sich das magne-
tische Eisenerz befindet, werden sodann discutirt, und
es wird gezeigt, dass dieses wahrscheinlich in der

Form zahlreicher, kleiner Krystalle mit polarer An-

ordnung vorkommt. Da jeder kleine Krystall selbst

ein Magnet ist und aus dem Magma auskrystallisirt

wurde, whrend das letztere in einem zhen Zustande

sich befand, mussten die Krystallkrner nothwendig
eine polare Anordnung annehmen, die einem Gleich-

gewichtszustande entspricht. Der Basalt kann als das

typische Gestein dieses Magmas betrachtet werden.

Die Dicke des magnetischen Magmas und seine

Tiefe unterhalb der Erdoberflche werden sodann

behandelt, und whrend zugegeben werden muss,

dass es unmglich sei, irgend eine genaue Bestimmung
ber diese Punkte zu erlangen wegen unserer Un-

kenntniss der relativen Wirkungen der zunehmenden

Temperatur und des wachsenden Druckes, wird probe-
weise angenommen, dass die ussere Oberflche des

wirksamen, magnetischen Magmas in einer durch-

schnittlichen Tiefe von 100 engl. Meilen liege und seine

Dicke 25 oder 30 engl. Meilen betrage. Das Mengenver-
hltniss des magnetischen Eisenerzes iu den basal-

tischen Gesteinen wird sodann errtert und gezeigt,

dass dasselbe im Durchschnitt 10 bis 15 Procent

betrage; und wenn man annimmt, dass hnliche

Verhltnisse in dem magnetischen Magma der Erde

vorkommen, dann kommt man zu einem wirksamen

Erdmagnet von 2V2 bis 3 engl. Meilen Dicke. Das
wirkliche magnetische Magma ist wahrscheinlich viel

dicker, als hier angenommen worden ist.

Beispiele von Polaritt in Basaltmassen an ver-

schiedenen Oertlichkeiten werden angefhrt, um die

Mglichkeit einer Polaritt der inneren Masse zu

illustriren. Dann wird die Frage der Polaritt der

Erde discutirt und hervorgehoben, dass die Lage der

sogenannten magnetischen Pole'' zu der Annahme
fhrt, dass sie in gewissem Grade abhngig ist von
der Lage der Erdpole.

Der Verfasser betrachtet die sogenannten doppel-
ten Pole" als Mittelpunkte, welche nur herrhren
vom Hineinragen des inneren, magnetischen Magmas

in das ussere, nicht magnetische Magma, und er ist

der Meinung, dass in Wirklichkeit nur ein einziger

magnetischer Pol auf jeder Erdhlfte existirt, welcher

das ganze Gebiet rings um die Erdpole nebst den

strkeren und schwcheren Centreu umfasst, die auf

der nrdlichen Halbkugel ungefhr von dem 70. Brei-

tengrade eingeschlossen werden.

Hervorgehoben wird, dass auch die Pole eines

Stabmagnets verhltnissmssig grosse Gebiete seiner

Oberflche umfassen , und daraus kann geschlossen

werden, dass ein natrlicher Erdmagnet von der hier

angegebenen Grsse mit seinen Polen ein verhltniss-

mssig weites Gebiet umfassen wird.

Was die Frage angeht, warum die magnetischen
Pole nahe denen der Erde selbst liegen, so scheint

diese Erscheinung mit der ursprnglichen Erstarrung
der Erdrinde und der Bildung ihres inneren Magmas
in Zusammenhang zu stehen.

Es wird hervorgehoben, dass iu Folge der grossen

Temperaturunterschiede, welche zwischen den Polar-

gegenden und den Aequatorialgegeuden existiren

mussten, der Process des Erstarrens in den Polar-

gegenden schneller vor sich gehen musste als sonst

wo, und daraus wird geschlossen, dass in dem mag-
netischen Magma der Process des Krj'stallisireus und

der polaren Anordnung der Partikelchen des magne-
tischen Eisenerzes in radialer Richtung von den Polen

nach dem Aequator fortschreiten musste. Die Art,

in welcher die Erscheinungen der magnetischen Inten-

sitt und der Neigung der Magnetnadel in verschie-

denen Breiten erklrt werden kann mittelst der

Hypothese eines inneren Magnets der Erde, wie er

hier beschrieben worden, wird sodann errtert und

die Analogie zwischen einem solchen Magnet und

einem magnetischen Stabe, der durch das Centrum

der Erde hindurchgeht, wird erlutert.

Der Verfasser geht sodann zur Erklrung der

scularen Schwankung der Magnetnadel aus geo-

dynamischen Priucipien ber und zeigt auch, wie den

Einwnden, welche gegen die hier aufgestellten An-

sichten erhoben werden knnen wegen der hohen

Temperatur, die man in der Tiefe des magnetischen

Magmas unterhalb der Erdoberflche annehmen muss,

begegnet werden kann durch Bercksichtigung des

Druckes, und ber diesen Punkt verlas er einen Brief,

den er von Sir William Thomson erhalten.

Zum Schluss meint der Verfasser, es wre un-

mglich, in einem kurzen Auszuge auf die Einzel-

heiten der hier behandelten Frage einzugehen ,
und

der Leser msse fr weitere Aufschlsse auf die Ab-

handlung selbst verwiesen werden.

B. Walter: Ueber die Brechuugsexponenten
von Salzlsungen. (Annalen der Physik, 1889,

N. F., Band XXXVIII, S. 3U7.)

Die bereits vor langer Zeit (1864) von Herrn

Landolt gelegentlich beobachtete Thatsache, dass

die Glieder der Fettsurereihe bei ihrem Siedepunkte
nahezu dieselben Brechungsexpionenten haben, ver-
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uulasste Herrn Walter, an den vorliegenden Be-

stimmungen und, wo diese fehlten, durch eigene

Messungen zu untersuchen, wie die Lichtbrechung

gleichartiger Substanzen sich verhalte, weuu man
dieselben unter analoge Existenzbedingungen bringt.

Die einfachste Art, die Krper in gleichartige

und mit einander vergleichbare Zustnde zu bringen,
ist die Auflsung derselben in einer Flssigkeit, und

die Erwartung, hierbei mit chemisch verschiedenen

Substanzen optisch doch dieselbe Wirkung zu er-

zielen, erfllte sieh in der That fr eine Reihe von

Salzen: Eine bestimmte Moleclzahl NaCl z. B. in

Wasser gelst, ertheilte nmlich diesem fast genau
denselben Brechungsexponenten wie die gleiche

Moleclzahl KCl, NrL,Cl, KN03 , NaN0 3 , NH 4N03 ,

KGlOjj, KC2H3 0j u. s. w. Dabei stellte sich ferner

die bemerkenswerthe Thatsache heraus, dass der

Brechungsexponent der Lsungen aller genannten
Salze und noch vieler anderer einfach propor-
tional dem Salzgehalte wchst. (Dass frhere

Beobachter diese einfache Beziehung nicht gefunden,

lag einfach daran, dass sie den Procentgehalt der

Lsungen stets auf 100 Wasser statt auf 100 Ge-

wichtstheile Lsung bezogen.)
Fr die Lsungen mancher Salzgruppen freilich

findet diese Proportionalitt nicht statt. Es sind dies

namentlich solche der Schwermetalle, ferner aber

auch die der Chloride, Bromide und Jodide der Erden,
sowie die der Bromide und Jodide der Alkalien.

Diese zeigen vielmehr smmtlich mit zunehmender
Concentration eine allmlig immer grsser werdende
Zunahme des Brechuugsexponenten ;

die Wirkung
des Molecls in den verdnnten Lsungen ist jedoch
auch hier wieder, soweit wenigstens das Material

vorliegt, bei allen Salzen derselben Gruppe nahezu

dieselbe.

Zum Nachweise dieser Gesetzmssigkeiten sind

die rechungsexponenten von Lsungen einiger der

wichtigsten Salzgruppen in Tabellen zusammengestellt
und fr jede Lsung die durch das Grammmolecl Salz

bedingte Vergrsserung des Brechungsexponenten des

\Y. issers bestimmt (Molecularrefraction). Man sieht,

dass die Alkalisalze in zwei Gruppen zerfallen
,
von

denen die der einbasischen Salze einfache Molecular-

relraction besitzen, die Salze der zweibasischen Suren

hingegen doppelte; und dass im grossen Ganzen in

den Lsungen smmtlicher Salze der beiden auf-

gefhrten Gruppen die Verzgerung der Licht-

geschwindigkeit sowohl von der chemischen Zu-

sammensetzung, als auch von der physikalischen
Beschaffenheit

,
vor allem auch von der Schwere des

Salzmolecls so gut wie unabhngig ist, und dass es

nur auf die Zahl der in einer bestimmten Gewichts-

menge der Lsung vorhandenen Molecle ankommt,
der nmlich die Lichtverzgerung einfach proportional
ist. Ja man kann sogar, wie dies thatschlich bereits

von Hofmann gethan wurde, Molecle verschiedener

Salze in dieselbe Lsung bringen und erhlt dabei

dieselbe Lichtverzgerung, als wenn man von irgend
einem dieser Salze allein die gleiche Moleclzahl

verwendet htte. ... Es sind dies Thatsachen, welche

auch zur Untersuchung des Molecularzustandes in

Lsungeil usserst geeignet erscheinen . . . und diese

Methode hat ausserdem vor der sonst ganz hnlichen

Coppet-Raoult'scheu Erstarrungsmethode den

doppelten Vorzug, dass mau hier nicht an bestimmte

Temperaturen gebunden ist, und somit auch etwaige
beim Temperaturwechsel sich vollziehende Molecular-

nderungen untersuchen kann, und dass sich anderer-

seits hier nicht jene merkwrdige Ausnahmen zeigen,

wie bei den Gefrierpunktsbestimmungen".
Noch eine dritte Gruppe von Salzlsungen fhrt

Verfasser an, deren Molecularrefraction von ihren

verdnnten Lsungen fast genau das Dreifache von

derjenigen der Kochsalzgruppe betrgt. Unter diesen

ist das Kupferchlorid besonders beachtenswerth, weil

an demselben direct nachgewiesen werden konnte,

dass bis etwa 11 Proc. Salzgehalt der Lsung die

Moleculargruppirung dieselbe bleibt, in concentrirteren

Lsungen aber sich complicirter gestaltet.

E. Bauinann und A. Kst: Ueber die Beziehun-

gen zwischen chemischer Constitution
und physiologischer Wirkung bei einigen
Sulfonen. (Zeitschrift fr physiologische Chemie

1889, Bd. XIV, S. 52.)

Nach verschiedenen Richtungen hin sind die Be-

ziehungen zwischen chemischer Constitution und

physiologischer Wirkung der Substanzen von Inter-

esse und jede neue Thatsache, die experimentell fest-

gestellt ist, verdient als Baustein zu einer knftigen
Theorie der chemisch -

physiologischen Vorguge im

lebenden Krper besondere Beachtung, ganz ab-

gesehen von dem directen Nutzen, den die praktische
Mediciu aus derartigen Untersuchungen ziehen kann.

Ein in neuester Zeit in der Medicin sehr vielfach

verwendetes Schlafmittel, das Sulfoual (Dithylsulfon-

dimethylmethan J :,

2>C<CoA
2

ri

2
o'' li

WWet den Aus-

gangspunkt der Untersuchung der Verfasser, welche

beabsichtigten, durch Versuche an Thieren zu er-

mitteln, ob die Sulfogruppe, oder die Aethyl- oder

die Methylgruppen des Sulfonals wesentlich in Be-

tracht kommen, und ob auch die Stellung der ein-

zelnen Gruppen im Molecl der Substanz einen Un-

terschied in der Wirkung hervorrufe. Zu diesem

Zwecke wurden 14 verschiedene Sulfone in ihrer

physiologischen Wirkung an Hunden und theilweise

auch am Menschen untersucht und dabei folgende
Resultate erzielt:

Ohne Wirkung waren: Dithylsulfon (C2 H5 )2 S02 ;

Methylendiinethylsulfou CH2 (S02 CH3)3 ; Methylen-
dithylsulfon CH.2 (SO.,G>H-,)., ; Aethylendithylsulfou
CH2 (S02 C2 H5 )

; Aethylidendimethylsulfon
CH2 (SO.,C2 H5 )

TT
!

^>C<^
2

H
3

;undDimethylsulfondimethylmethan

CH
3

GH-
*3 v. ri S02 CH :1

-so,cHr
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Hingegen erwiesen sich wirksam, und zwar vor-

zugsweise in hnlicher Weise wie das Sulfonal als

Schlafmittel, theils schwcher, theils strker als

dieses, die nachstehenden Verbindungen : Aethyliden-

Propylidendime-dithylsulfou n 3
^>C<;

2

p
2 5

thylsulfon
2

p^CXior
2
nir

3

; Propylidendithylsul-

fon 2
ii

;>

^C'<^or.

2

p" tt
5

; Dimethylsulfonthylmethyl-

methan 2 '> C<Ccr,

2

nD
'!

; Sulfonal; Dimethvlsulfon-

dithylinethau (das umgekehrte Sulfonal)

p%,
,1

]>C<Co/~
)

2

pTT'

!

;T 1'i0Ua l (Dithylsulfouinetbylthyl-

methan) nTr'^> t' <Ccn.
2

p
2

Tr' UU<1 Tetronal (Dithyl-

sulfondithylmethan) n
2

xi'
1

>C<C^ r.

2
r,

2
TT

;'

Die Vergleichung des Verhaltens der verschiedenen

Substanzen im Thierkrper zeigt, dass ein Theil den

Organismus unzersetzt passirte, und schon aus diesem

Grunde nicht zur Wirksamkeit gelangen konnte, so

das Dithylsulfon , die Methylendisulfone und das

Aethylendithylsulfon ;
andere hingegen wurden voll-

stndig zersetzt, so dass Spuren derselben im Harn

nur nach Verabfolgung sehr grosser Gaben aufgefun-
den wurden, so verhielten sich die Ketondisnlfoue;

whrend noch andere zwischen diesen Extremen die

Mitte hielten. Hervorzuheben ist hierbei der Um-
stand, dass das Verhalten der Krper im Organismus

keineswegs ihrer Reaetionsfhigkeit ausserhalb des

Organismus immer entsprach; es zeigten sich hier

Gegenstze, die auch sonst schon bei anderen chemi-

schen Verbindungen beobachtet worden sind.

In Bezug auf die physiologische Wirkung haben

die Versuche gelehrt, dass unter den Disulfonen,

welche durch den Stoffwechsel zerlegt werden ,
nur

diejenigen wirksam sind, welche Aethylgruppen
enthalten. Sieht man von einigen, in einzelnen

Fllen auftretenden Nebenwirkungen ab, so liegt die

Art der Wirkung bei allen activeu Disulfonen in der-

selben Richtung, und Unterschiede zeigten sich beim

Hunde fast nur in der Intensitt der hervorgebrachten

Erscheinungen. Diese Intensitt der Wirkung aber

war nur bedingt durch die Zahl der in den Disul-
fonen enthaltenen Aethylgruppen; dies geht
so weit, dass man bei demselben Thiere durch Dar-

reichung eines Disulfons mit zwei Aethylgruppen den-

selben Effect erreichte, welcher nach einer halb so

grossen Dosis des vier Aethylgruppen enthaltenden

Krpers beobachtet wurde. Ferner riefen 6 g eines

Disulfons mit einer Aethylgruppe fast genau dieselben

Erscheinungen mit derselben Dauer hervor, welche

bei gleichem Thiere nach Darreichung von 3 g Sul-

fonal oder einem anderen Disulfon mit zwei Aethyl-

gruppen eintraten.

Die Versuche haben weiter gezeigt ,
dass bei der

Wirkung der Disnlfone die Gruppe SO-, als solche

uicht in Betracht kommt, und dass die tertir oder

quaternr an Kohlenstoff gebundenen Aethylsulfon-

gruppen (SO2C2UO je einer in gleicher Kohleustoff-

bindung befindlichen Aethylgruppe quivalent ist.

Dieser Satz ergiebt sich schon aus dem Umstnde,
dass das Sulfonal (CH ;i )2= C= (SO,C 2 II,)- nicht

anders wirkte als das umgekehrte Sulfonal (('._> H-,)
2

^rCzr(S02 CH.,)'-, und dass das Disulfon mit vier

Methylgruppen so gut wie ganz unwirksam war, ob-

wohl es durch den Stoffwechsel vllig zerstrt wurde.

In einer gewissen Bindung besitzt also

die Aethylgruppe eine bestimmte pharma-
kologische Bedeutung, welche unter gleichen

Bedingungen die Methylgruppe nicht zeigt.

Eine solche Differenz ist bisher noch nirgends zu

Tage getreten, obwohl methylirte und thylirte Ver-

bindungen hinsichtlich ihrer Wirkungen schon viel-

fach mit einander verglichen wurden. Es scheinen

hiernach besondere Umstnde obzuwalten, welche

erst durch weiter ausgedehnte Versuchsreihen werden

zu Tage gefrdert werden knnen. Dass die Bindung
des Aethyls vielleicht durch die Anwesenheit der

Sulfongruppe hierbei eine Rolle spielt, ist wahr-

scheinlich. Fr die schlafmachende Wirkung ist

brigens bei den Disulfonen ausser der Anwesenheit

der Aethylgruppe und neben der Bedingung, dass

die Substanz nicht unzersetzt den Krper passirt,

auch noch der Umstand wesentlich, dass die Zer-

setzung uicht sehr leicht stattfinde (etwa nach Art

der Verseifung eines Esters). Denn der Dithyl-

sulfonacetessigester, der sehr leicht schon in der

Klte durch Alkalien zerlegt wird, war unwirksam.

Weitere Experimente in der hier eingeschlageneu

Richtung werden sicherlich von grossem Interesse sein.

H. D(^vaux: Ueber den Mechanismus des das-

austausches bei den submersen Wasser-

pflanzen. (Annales des Sciences naturelles. Botanique,

1889, Ser. 8, Tome IX, p. 35.)

Zum Studium des Gasaustausches hat man sich

bisher meist der Luftpflanzen bedient; der Umstand,

dass die Wasserpflanzen grssere Einfachheit in ihrer

Organisation und ihren allgemeinen Functionen zeigen,

veranlasste den Verfasser, sie zur Anstellung der ein-

gehenden Untersuchungen zu benutzen, welche in der

vorliegenden Abhandlung ausfhrlich dargestellt sind.

Whrend die verwandten Luftpflanzen zahlreiche

und sehr entwickelte Gefsse haben, sind letztere bei

den Wasserpflanzen sehr reducirt und wenig zahlreich.

Die Epidermis besitzt nur eine sehr schwache oder

gar keine Cuticula; die Spaltffnungen fehlen ge-

whnlich oder sind selten und ohne Nutzen fr die

Pflanze. Das Blatt reducirt sich zuweilen ausserhalb

des Mittelnervs auf seine beiden Epidermen; in den

meisten Fllen aber findet sich zwischen diesen ein

lockeres Zellgewebe mit zahlreichen Hohlrumen, die

nicht nur innerhalb der Bltter, sondern in der ganzen
Pflanze mit einander communiciren. Auf diese Weise

geschieht es , dass fast alle Zellen wenigstens auf

einem Theile ihrer Oberflche mit einer Gasatmo-
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Bphre in Berhrung stehen, so dass diese Pflanzen

in den inneren Theilen hinsichtlich des Gasaustausches

wenig von den Luftpflauzcn verschieden sind. Nur

die Epidermiszellen befinden sich in Berhrung mit

drin Wasser, aber auch diese Berhrung ist keiue

directe, sofern nach Merget's Versuchen die Ober-

flche dir Wasserpflanzen von einer dnnen Luft-

schicht umgeben ist.

Die frheren Forscher benutzten zur Untersuchung
der Diffusion der Gase durch die Pflanze theils zu

dicke Schichten
(/.. B. ganze Bltter), theils verletzten

sie die Pflanze, um dnnere Membranen zu bekommen.

Herr Devaux bediente sich bei seinen Versuchen

lebender Pflanzen und Hess dabei die Gase den Weg
nehmen, welchen sie unter normalen Verhltnissen

einschlagen mssen , um in die Intercellularrume

hinein und wieder heraus zu gelangen. Zu diesem

Zwecke wurde die Schnittflche (s) der Pflanze in der

Weise, wie es die nebenstehende

Figur veranschaulicht, durch

Gelatine ig) (bei 30 u
flssige

Lsung) von der usseren Luft

abgesperrt. Bei Anstellung
eines Versuches wird die auf

das Trichterrohr luftdicht auf-

gesetzte Rhre () mit einer

Quecksilber -
Luftpumpe ver-

bunden. Da der ganze Innen-

ranm der Pflanze und der

Rhre sehr klein ist im Ver-

hltniss zum Volumen des Kr-

pers der Pumpe, so werden

erstere sehr schnell von der

Luft entleert. Wenn man ge-

nug Gas aufgesammelt hat, so

wird dasselbe der Analyse un-

terworfen.

Es zeigt sich bei diesen

Versuchen , dass der Sauer-

stoff schneller durch die Pflanzenwnde diffundirt,

als der Stickstoff. Die in Wasser getauchte Pflanze

unterliegt von Seiten der gelsten Luft demselben

(iasdruck, wie die in freier Luft befindliche (s. u.).

Indessen wird vornehmlich durch die Respiration das

bnisa beeintrchtigt. Versuche, die an Cerato-

phyllura , Stratiotes, Elodea (Wasserpest) theils in

Wasser, theils in freier Luft angestellt wurden, er-

gaben betrchtliche Schwankungen in dem procen-
tualen Vcrhltniss des Sauerstoffes und der Kohlen-

sure, whrend der Stickstoff immer ziemlich in

gleicher Menge auftritt; imMitte] bildet er69,17 Proc.

des Gasgemisches.
Exn er hat bei seinen Untersuchungen ber die

Diffusion durch sehr dnne Wasserschichten gefunden,
1 die Geschwindigkeit der Diffusion proportional
ist der Lslichkeit des Gases in der Wasserschicht

und umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus

der Dichtigkeit des Gases. Man kann auf Grand
dieses Gesetzes die Zusammensetzung der Luft be-

rechnen, welche durch eine Flssigkeitsschicht in den

leeren Raum diffundirt. Diese Berechnung wrde
.'l_\4 Proc. Sauerstoff und 07, (> Proc. Stickstoff ergeben.
Letztere Zahl nhert sich auffllig der bei obigen

Experimenten gefundeneu (69,17). Die Differenz be-

trgt nur 1,5 Proc, whrend sie 3 Proc. berschreiten

wrde, wenn man die berechnete Zahl mit der experi-

mentell beim Diffundirenlassen von Luft durch eine

Cuticula erhalteneu vergliche. Es ist daher sehr

wahrscheinlich, dass die Diffusion durch die Zellwnde
der Pflanze sehr analog ist derjenigen , welche sich

durch eine ruhende Flssigkeitsschicht vollzieht".

Dies erklrt sich durch den grossen Wassergehalt der

Zellwand. Herr Devaux stellte ausserdem durch

Versuche, bei denen er Luft durch starke, mit 5 pro-

centiger Gelatinelsung getrnkte Leinewaud streichen

Hess, fest, dass eine knstliche Scheidewand, welche

Wasser in demselben Verhltniss wie die Zellwand

der Wasserpflanzen enthlt, ein ganz hnliches Ver-

halten zeigt.

Die innere Atmosphre der submerseu Wasser-

pflanzen ist eine verzweigte Luftblase
, umgeben von

einer ununterbrochenen Wandung ,
welche fr Gase

durchlssig, aber starr ist, d. h. ein unvernderliches

Volumen begrenzt." In Folge der Durchlssigkeit der

Membran ist der Druck innerhalb und ausserhalb

ziemlich derselbe. Die innere Atmosphre folgt nicht

dem Drucke des umgebenden Wassers , sondern dem
der aufgelsten Gase. Dieser Druck ist aber, wie Ver-

fasser in lngerer theoretischer Betrachtung darlegt,
in allen Tiefen des Wassers derselbe wie in der freien

Luft. Ein Liter Wasser, aus einer beliebigen Tiefe

genommen und an die Oberflche gebracht, wrde
sich hinsichtlich der aufgelsten Gase im Gleichge-
wicht mit der Aussenluft befinden. Man begreift die

Wichtigkeit dieser Thatsache fr die Lebensbedin-

gungen der Thiere und Pflanzen, welche einzig und

allein die in Wasser gelsten Gase athmen."

Eine Abnahme des innerhalb der Pflanze herr-

schenden Druckes hat eine Injection der Hohlrume
mit Wasser zur Folge, whrend einer Zunahme des

Druckes eine Entwickelung von Luftblasen aus der

Schnittflche und anderen Oeffnungen der Pflanze

entspricht. Will man den Druck der im umgebenden
Wasser gelsten Gase pltzlich vermindern, so taucht

man die Pflanze in Selterwasser, bis man annehmen

kann, dass ihre ganze Innenatmosphre aus Kohlen-

sure besteht; darauf fgt man eine verdnnte Kali-

lsung hinzu, welche den usseren Gasdruck aufhebt.

Mau sieht alsdann die Pflauze sich sehr schnell und

vollstndig injicireu; dnne Bltter, die man unter

dem Mikroskop beobachtet, werden dabei vllig durch-

scheinend. Nimmt man statt des Kali ausgekochtes

Wasser, so ist das Ergebniss viel weniger schnell uud

oft sehr unvollstndig; das Protoplasma scheint dem

Eindringen des Wassers und der Injection der Hohl-

rume einen Widerstand entgegen zu setzen, der es

sogar (in der oben geschilderten Weise) ermglicht,
die Pflanze luftleer zu machen, ohne dass sie sich mit

Wasser injicirt. Das Kali scheint die Injection nur da-

durch herbeizufhren, dass es das Protoplasma tdtet.
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Eine vollstndige Injection der Pflanze war ohne Be-

schdigung oder gar Tdtung der Pflanze nicht zu

erzielen. Wird aus irgend einer Ursache der Luft-

druck in den Hohlrumen zu gross, so sieht man

hufig nicht nur an der Schnittflche, sondern auch

au irgend einer anderen Stelle der Pflanze eine ununter-

brochene Reihe von Luftblasen hervorperlen. Dieser

Vorgang ist, obgleich sehr hufig, doch nur zufllig.

Der Ort des Austritts der Luftblasen ist immer ein

Riss, eine Verletzung der Membran. Die Verletzung
kann von kleinen Wrmern, Mollusken und Insecten-

larven herrhren. Die Spaltffnungen sind dagegen
zu klein

, um Luftblasen hindurchtreten zu lassen.

Indessen giebt es noch eine zweite Art von Luft-

blasen, welche unregelmssig an der Oberflche der

Pflanze verstreut entstehen; dieselben stammen von der

die Pflanze umgebenden Luftschicht her, welche sich

auf Kosten der im Wasser gelsten Gase vergrssert.
Die Luft hat unter Umstnden in beiden Arten von Luft-

blasen eine verschiedene Zusammensetzung. Bei Ver-

suchen mit Elodea im Dunklen, wobei im umgebenden
Wasser durch Erwrmen Uebersttigung erzielt wurde,

zeigte sich die aus der Schnittflche austretende Luft

folgendermaassen zusammengesetzt: CO 2,14 Proc;

18,86 Proc; N 79,40 Proc. Dagegen enthielt die

von der Oberflche der Bltter und Zweige gesammelte
Luft: CO, 0,09 Proc; 23,08 Proc; N 76,23 Proc.

Diese Verschiedenheit wird hauptschlich durch den

Athmungsprocess verursacht. Sie liefert zugleich einen

Beweis
,

dass die an der Oberflche der sjbmersen

Gewchse vorhandene Luftschicht aus dem usseren

Wasser und nicht aus dem Innern der Pflanze stammt.

Wenn man nun aber zur Erhhung des Gasdruckes

in der Pflanze Wasser benutzt, welches einen weniger

grossen Druckunterschied zeigt und weniger hohe

Temperatur hat (Wasserleitungswasser), so stellt sich

das merkwrdige Ergebniss heraus
,
dass die Luft-

blasen von beiderlei Art ganz gleich zusammengesetzt

sind, nmlich durchschnittlich 1 9 Proc. und 80 Proc. N
enthalten. Daraus ergeben sich folgende Schlsse:

1) Unter gewhnlichen Umstnden und im Dunklen

besteht die innere Atmosphre der submersen Pflanzen

aus fast reiner Luft, wenn das Wasser gehrig ge-

lftet ist. 2) Diese Uebereinstimmung in der Zu-

sammensetzung mit der freien Luft rhrt davon her,

dass die Athmung in hohem Grade compensirt wird

durch den mit den Gasen des umgebenden Wassers

stattfindenden Diffusionsaustausch.

Bei Einwirkung des Lichtes wird in Folge der

Assimilation die Menge des Sauerstoffes grsser.
Indem das Licht in der Pflanze die leicht diffundirende

CO, in schwerer diffundirenden umwandelt, be-

wirkt es eine Erhhung des innern Druckes. Ist eine

Oeffnung in der Membran vorhanden, so fegt der pro-
ducirte O unaufhrlich den N und die C02 aus den

Hohlrumen, was ein bestndiges und schnelles Nach-

dringen der im Wasser gelsten Gase der gleichen

Art zur Folge hat. Hieraus geht hervor, dass die

Pflanze in gewhnlichem Wasser niemals reinen Sauer-

stoff entwickeln wird.

In der Natur schwankt die Sttigung des Wassers
1

in Folge mannigfacher Einwirkungen fortwhrend um
die Normale; sie nhert sich letzterer um so mehr,

je bewegter das Wasser ist. Es geht daraus hervor,

dass auch die Atmosphre der Hohlrume bestndige

Druckschwankungen erleidet. Diese Variationen sind

positiv whrend des Tages in Folge von zwei Ur-

sachen: der Uebersttigung des Wassers (in Folge
der Erwrmung) und der Entwickelung von Sauer-

stoff; sie sind negativ whrend der Nacht, wo diese

beiden Ursachen aufhren wirksam zu sein. Jedoch

geschieht es zuweilen , dass der Druck im Anfange
der Nacht positiv ist in Folge eines Uebermaasses

der tagber eingetretenen Sttigung. Aehnliche, aber

ausgedehntere Variationen treten in den einzelneu

Jahreszeiten auf. In Folge dieser Verhltnisse sind

die Pflanzen in den Nchten und im Beginn des

Winters geneigt, sich mit Wasser zu injiciren, whrend
am Tage und im Frhlinge der entgegengesetzte
Einfluss eine mehr oder weniger reichliche Ent-

wickelung von Luftblasen hervorruft.

Von den hheren submersen Pflanzen weichen

die Algen wesentlich dadurch ab, dass sie keine

Hohlrume besitzen. Den Anschauungen , welche

Verfasser ber den Gasaustausch bei diesen Pflanzen

entwickelt, knnen wir hier nicht weiter folgen. Das

Auf- und Absteigen vieler Algen im Wasser wird

durch die Entwickelung von Luftblasen hervorgerufen,

welche sich bei eintretender Uebersttigung des

Wassers auf Kosten der die Algen umhllenden Luft-

schicht bilden und die Algen in die Hhe tragen, um
dann zu platzen.

Um den Vorgang des Gasaustausches zwischen

der einzelnen Zelle und dem sie umgebenden Medium
kennen zu lernen , werfen wir einen Blick auf die

Anatomie der submersen Gewchse. Wenn man ein

Blatt von Potamogeton ,
Elodea etc. mit schwacher

Vergrsserung betrachtet, so sieht man ein Netz von

luftihreuden Hohlrumen, welche sich als schwarze,

anastomosirende Linien darstellen. Sie erstrecken

sich ber die ganze Ausdehnung des Blattes von der

Peripherie bis zum Mittelnerven und stehen mit den

im allgemeinen weiteren Canlen des Stengels in

Verbindung. Sie erstrecken sich bis nahe an den

Vegetationspunkt des Stengels und der Wurzel. Die

Gase knnen also mit Leichtigkeit bis in die usser-

sten Enden der Pflanze gelangen. Da die der Inter-

cellularrume entbehrende Rinde nur aus wenig Zell-

schichten besteht, so ist auch bei der Zartheit der

Zellwnde ein leichter Durchgang in transversaler

Richtung gesichert; und da die elastischen Krfte

der Gase aussen und im Innern der Pflanze einander

fast gleich sind, so mssen auch die Gasdrucke in

den zwischeuliegenden Zellen beinahe dieselben sein

wie im umgebenden Wasser, also, wenn dies ge-

hrig gelftet ist, wie in der freien Luft. Die

innerste Atmosphre eines lebenden Theilchens ist

Luft, in welcher jedes Gas fast dieselbe elastische

Kraft besitzt, wie in der Atmosphre, in welcher wir

athmen."
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Die wichtigsten Schlsse, zu denen Verfasser be-

zglich des Graswechsels der einzelnen Zelle gelangt,
sind folgende :

1) Alle lebenden Zellen der submersen Gewchse
empfangen die Gase fast, als wenn sie in durchlftetes
Wasser getaucht wren. 2) Die Gase dringen in die

Zelle ein
, indem sie Eigendrucke bewahren

, die

wenig verschieden sind von denen in der freien Luft,

wenigstens so lange die Pflanze sich in durchlftetem
Wasser und in der Dunkelheit befindet. 3) Die Druck-

schwankungen, welche in der Zelle durch die auf

Athmung und Assimilation beruhende chemische Um-
wandlung hervorgerufen werden

,
sind ungefhr

30 mal strker fr Sauerstoff, als fr Kohlensure.
4) Die Gase der Respiration oder der Assimilation

wandern zuerst in das Innere der Zelle, dann in die

Hohlrume, im umgekehrten Verhltniss der Quadrat-
wurzel der Dichtigkeiten. F. M.

William Ilnggins: Ueber die Grenze des Sonnen-
und Sternen - Lichtes im ultravioletten
T heile des Spectrums. (Proceedings of the Royal
Society, 1889, Vol. XI.VI. Nr. 280, p. 133.)

Lngst war es bekannt, dass das Sonnenspectrum
im ultravioletten Theile pltzlich, wenn auch nicht

ganz scharf, aufhrt, und zwar viel frher als die

Spectra vieler irdischer Lichtquellen. Die Untersuchungen
vonCornu, Hartley und Liveing undDewar hatten
weiter gezeigt, dass die Absorption, welche das schnelle
Auslschen des Sonnenspectrums veranlasst, ihren Sitz
habe in der Atmosphre der Erde und nicht in der der

Sonne; es musste danach erwartet werden
,
dass jedes

ausserirdische Licht an derselben Stelle des Spectrums
aufhren msse. Herr Huggins hat sich wiederholt

bemht, diese Consequenz einer experimentellen Pr-
fung an Sternenlicht zu unterwerfen; da aber hierzu
ein sehr heller Stern, eine bedeutende Hhe desselben
und eine sehr klare Atmosphre erforderlich sind, dauerte
es bis zum 20. September 1838, bevor ein befriedigendes
Resultat erreicht wurde.

In dieser Nacht erhielt Herr Huggins drei Photo-
graphien des Vega-Spectrums , eine nach 10 Minuten,
die zweite nach 20 Minuten und die dritte nach 70 Mi-
nuten Exposition. Die Vergleichung der Ausdehnung
der beiden letzten Spectra gab die Gewissheit, dass
nach 70 Minuten Exposition die Grenze des Spectrums
erreicht worden ist, welche durch die Absorption der
Atmosphre veranlasst wird. Das Spectroskop, welches
benutzt worden war, hatte ein Prisma aus islndischem
Spth und Linsen aus Steinsalz, whrend zum Concen-
triren des Vega-Lichtes auf den Spalt ein Metallspiegel
benutzt wurde. Neben den drei Photographien des

Vega-Spectrums sind auf derselben Platte noch die

Spectra des Magnesiums und Calciums, die mit demselben
Apparat erzeugt worden, in gleicher Vergrsserung dar-
gestellt.

Die Vega-Spectra zeigen, da^s auf dem Observatorium
des Herrn Huggins das Licht dieses Sterns bei der

Wellenlnge von etwa 3000 pltzlich schwcher wird,
und dann sich als sehr schwache Linie fortsetzt bis
zum vlligen Erlschen bei ;. 2970. Zahlreiche Sonnen-
spectra, welche an gleicher Stelle im Laufe der letzten
vier Jahre mit demselben Apparate erzeugt wurden,
zeigten eine pltzliche Abnahme bei etwa X. 3000 und
ein scheinbar vollstndiges Erlschen bei i 2985; nur

bei zwei Gelegenheiten konnte das sehr schwache Spec-
trum bis 2970 verfolgt werden.

H. Ebert: Ueber die Ringgebirge des Mondes.
(Astronomische Nachrichten, 1889, Nr. 2919.)

Vielfache Versuche sind angestellt worden, die fr
die Topographie der Mondoberflche charakteristischen
Ringgebirge knstlich nachzuahmen, um dadurch Auf-
schluss ber den Bildungsprocess derselben zu erhalten.
Indessen besitzen, nach Herrn Ebert, alle bisherigen

'

derartigen knstlichen Gebilde nur eine sehr entfernte
Aehuliehkeit mit Mondringgebirgen und vor Allem
weisen sie nicht die fr jene charakteristischen, sehr
bestimmt ausgeprgten Verhltnisse in den Dimensionen
auf. [Ob dem Herrn Ebert die auf der Berliner
Urania" befindlichen Modelle bekannt sind, welche er-

zeugt sind durch Hineinwerfen schwerer, fester Massen
in einen erstarrenden Brei, ist aus der Notiz nicht zu
entnehmen. Ref.] Verfasser hat nun durch folgenden
Process treue Nachbildungen typischer Mondgebirge er-
halten:

Auf einer flachen Metallschale, welche nur in der
Mitte durch Wasserdampf erhitzt wurde, war eine an-
gemessene Menge geschmolzener Wood'scher Metall-

legirung ausgegossen; dieselbe erstarrte am Rande,
whrend in der Mitte eine Lache flssigen Magmas
brig blieb. Wurde nun die Oberflche durch von

unten eingeleitete Luft in wallende Bewegung gesetzt
so brandete das flssige Metall fortwhrend gegen die
bereits erstarrten Partien, tloss zum Theil ber, er-
starrte und warf so allmlig einen Wall rings um die
Lache auf, den es zur Kreisform ausgestaltete. Die
innere Abdachung des Walles erhielt einen Bschungs-
winkel von 30 bis 45 Grad, dagegen nahm die ussere

Abdachung, die flache Bschung von 3 bis 4 Grad an.
Durch den Verlust an Material vertiefte sich allmlig
die flach tellerfrmige Innenflche; die Bildung eines
centralen Kraters entspricht den letzten Aeusserungen
der treibenden Kraft.

Die so erhalteneu knstlichen Bildungen weisen bei
verschiedener Intensitt des erzeugenden Processes in
allen Stcken constante Verhltnisse in den Bschungen,Hhen- und Tiefen-Dimensionen auf, wie sie fr die

Mondringgebirge charakteristisch sind. Ist der Bil-

dungsprocess intermittirend, so entstehen ringfrmig
umschlossene Vertiefungen, welche mehrere Parallel-
wlle oder Terrassen zeigen, wie sie die meisten der
grossen Mondgebirge aufweisen.

Die Aehnlichkeit der Formen bis in alle Einzel-
heiten ist eine so hervorstechende, dass die Vermuthung
einer Analogie in dem Bildungsprocesse nahe gelegt
wird. In der That hlt es nicht schwer, auch die so
beraus einfachen und natrlichen Bedingungen fr die

Bildung der genannten knstlichen Formen, nmlich
eine Flche erstarrenden Magmas, welche durch irgend
welche Processe bis zum Festwerden in wallender Be-
wegung erhalten wird, bei einem allmlig aus dem
Feuerfluss erstarrenden Krper, wie dem Monde, vor-

auszusetzen; will man das Vorhandensein sich frei-

machender Gasmassen im vorliegenden Falle nicht zu-

geben, so knnte man an die wechselnde Hubwirkung
der Ebbe und Fluth erzeugenden Erdanziehung als be-

wegende Ursache denken, der wir gewiss eine hervor-

ragende Rolle bei der Ausgestaltung des Mondes zu-
weisen mssen in jener Zeit, als unser Trabant seine
rotatorische Bewegung noch nicht ganz seiner trans-

latorischen angepasst hatte.



554 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 43.

C.V.Boys: Quarz als Isolator. (Pfailosophical Magazine,

1889, Sei-. 5, Vol. XXVIII, p. 14.)

Bei den Versuchen mittelst Pfeil und Bogen unge-

mein dnne Fden aus Quarz darzustellen (Rdsch. II, 275)

kam es fter vor, dass der Faden riss, und hierbei zeigte

sich, dass das abgerissene, schraubenfrmig zusammen-

gerollte Ende, wenn man demselben die Hand nherte,

sich sofort streckte und gegen die Hand flog, um au

derselben haften zu bleiben. Diese Erscheinung Hess

sich nur so erklren, dass der Faden bei seiner Bildung

in irgend einer Weise elektrisch geworden sei; und da

der Faden so ungemein dnn, die Elektrieitt, die ihm

mitgetheilt worden, doch nur ungemein gering sein

konnte, so musste das Material ein ausgezeichnetes Iso-

lationsvermgen besitzen, wenn es diese geringen Elek-

tricittsmengen so gut zurckhalten konnte.

Herr Boys untersuchte daher das Isolationsvermgen

dieser Substanz und zwar in der Weise, dass er schmale,

elektrisch geladene Goldbltter an einen aus geschmolze-

nem Quarz gebogenem Haken aufhing, der seinerseits oben

an einem metallischen Leiter angebracht war, und dass

er die Geschwindigkeit beobachtete, mit welcher die Bltt-

chen zusammenfielen. Zum Vergleiche wurden gleiche

Haken aus Bleiglas und Natronglas benutzt. Die Gold-

bltter waren meist mit negativer Elektrieitt geladen,

in einer Versuchsreihe mit positiver; die umgebende
Luft war theils gewhnliche, theils durch Schwefelsure

getrocknete, theils mit Wasserdampf gesttigte.

Die Geschwindigkeit, mit welcher die Goldblttchen

zusammenfielen, war die gleiche bei Anwendung von

Bleiglas in durch Schwefelsure getrockneter Luft, wie

bei Benutzung von Quarz in getrockneter und in mit

Wasserdampf gesttigter Luft; Sodaglas Hess die Elek-

trieitt in getrockneter Luft elfmal so schnell entweichen.

In feuchter Luft entwich die Ladung der Goldbltter

bei beiden Glassorten sofort. Auch nach verschiedenen

Behandlungsweisen des Quarzes behielt er sein gutes

Isolationsvermgen ;
am interessantesten war hierbei, dass

der Quarzhaken, der in Wasser oder Ammoniak getaucht

war und sofort die geladenen Goldbltter aufnahm,

whrend noch das Wasser auf dem Haken in kleinen

Perlen sichtbar war, dennoch ein gutes Isolationsver-

mgen behielt.

Diese Eigenschaft des Quarzes, auch in feuchter Luft

ein guter Isolator zu sein , kann bei der Construction

elektrostatischer Instrumente von Nutzen sein.

aus der Masse ziehen lassen
,
so kann man je nach dem

Mischungsverhltnisse ber welches genauere quan-
titative Angaben noch nicht gemacht werden knnen
alle Abstufungen im Grade und im Sinne der Doppel-

brechung und auch ganz neutrale Fden herstellen.

H. Ambroiin: Notiz ber die Doppelbrechung in

zhflssigem Gummi. (Atmalen der Physik, 1889,

X. F., Bd. XXXVIII, S. 159.)'

Gewisse Gummiarten, zu denen insbesondere das

Gummi der Kirschbume gehrt, haben die Eigenschaft,

dass sie im gewhnlichen Zustande auf Zug und Druck

optisch umgekehrt wie Glas reagiren, whrend andere

Gummiarten, z. B. das arabische, bei Spannungen das

normale optische Verhalten zeigen. Es lag nun nahe

zu erwarten, dass man bei geeigneter Mischung zweier

sich optisch entgegengesetzt verhaltender Gummiarten,

z. B. des arabischen Gummis und desjenigen der Kirsch-

bume, eine Masse erhalten wrde, die bei Zug und

Druck neutral bleibt. Diese Erwartung hat Herr Am-
bronn besttigt gefunden. Aus zhflssigem Gummi
lassen sich bekanntlich leicht Fden ziehen, welche stark

doppelbrechend sind und zwar bei Kirschgummi in

Bezug auf die Lngsrichtung negativ, bei arabischem

Gummi dagegen positiv.

Mischt man nun im dnnflssigen Zustande die

beiden Colloide und lsst sie dann wieder bis zu dem
Grade eintrocknen, bei welchem sich bequem Fden

Oliver J. Lodge und James L. Howard: Elektrische
Strahlen und ihre Concentration durch
Linsen. (Philosophical Magazine, 1889, Ser. 5,

Vol. XXVIII, p. 48.)

Nur kurz sei hier auf die Versuche hingewiesen,
welche den Zweck verfolgten, die von Hertz nachge-
wiesenen elektrischen Strahlen (Rdsch. IV, 93) mittelst

Linsen zu concentriren. Zur Erzeugung der elektrischen

Wellen bedienten sich Verl!', eines Oscillators, hnlich dem

Hertz'schen, nmlich zweier Metallstbe, von denen jeder

einerseits in eine Platte, andererseits in einen Knopf
endete

;
diese Knpfe standen sich nahe gegenber,

whrend eine Inductionsspirale den Apparat lud. Zum
Nachweise der elektrischen Wellen im Rume dienten

als Resonator, oder Empfnger einfacher Construction,

zwei Kupferdrhte mit passenden Spitzen, zwischen

denen Funken bersprangen; die Linsen endlich waren aus

Pech hergestellt, dessen ungefhres Brechungsvermgen
fr elektrische Strahlen Hertz bestimmt hatte. Sie waren

in Gestalt von hyperbolischen Cylindern gegossen und

durch eine Ebene senkrecht zu den Axen der Haupt-

hyperbelschnitte begrenzt; zwei Linsen von gleicher

Grsse wurden mit ihren fast quadratischen, ebenen

Seiten einander parallel in einem Abstnde von 180 cm

gegenbergestellt.
Der Oscillator wurde nun in die Brennlinie der einen

Linse gebracht, und es konnte nachgewiesen werden,

dass zwischen den beiden planconvexen Linsen die elek-

trischen Strahlen parallel verliefen, dass aber jenseits

der zweiten Linse die Strahlen nach dem Brennpunkte
derselben concentrirt waren; der Kegel elektrischer

Strahlen zwischen der Linsenoberflche und dem Brenn-

punkte konnte deutlich nachgewiesen werden. Jenseits

des Brennpunktes konnte man mit empfindlichen Resona-

toren das Divergiren der elektrischen Strahlen erkennen;

in der Entfernung von 450 cm vom Oscillator konnten

unter gnstigen Bedingungen noch Spuren von Funken

gefunden werden, whrend ohne Linsen die Wirkung
des Oscillators nur bis 120 cm reichte.

Diese Versuche besttigten also gleichfalls die Identitt

zwischen elektrischen Strahlen und Licht und sind nur

eine kleine Erweiterung der berhmten Versuche von

Hertz".

Manfredo Bellati und S. Lussana: Einige Ver-
suche ber die Occlusion des Wasser-
stoffes im Nickel. (II nuovo Ciniento

, 1889,

Ser. 3, Tome XXV, p. 222.)

Durch Eintauchen eines Nickelstabes, der 12 Stunden

lang als negative Elektrode im Wasservoltameter ge-

dient hatte, in Wasser konnte Raoult 1809 zeigen,

dass sich allmlig aus demselben Wasserstoff in solchen

Mengen entwickelte, dass nach drei Tagen sein lGfaehes

Volumen an Gas abgegeben war. Der Versuch konnte

mehrmals wiederholt und stets die Absorption betrcht-

licher Gasmengen nachgewiesen werden
;

nach dem

fnften Versuche an demselben Metallsteke zerfiel

dieses in Pulver. Dass die Wasserstofl'entwickelung

keine seeundre sei, davon berzeugte sich Raoult
'

durch die Analyse. So vielfach nun auch das analoge

Phnomen beim Palladium Gegenstand der Untersuchung

gewesen, beim Nickel hat es nicht weiter die Aufmerk-

samkeit der Forscher auf sich gezogen ,
weshalb die
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Herren Bellati und Lussana beschlossen, die Occlusion

des Wasserstoffes durch Nickel nher zu untersuchen
;

einige vorlufige Ergebnisse der noch weiter zu verfolgen-

den Untersuchung werden in der vorliegenden Notiz mit-

getheilt.

Zu den Versuchen dienten Nickeldrhte von 0,265 mm
Durchmesser und dem speeifischen Gewicht 8,880 bei 25;

ganz rein war das Metall nicht, denn solches lsst sich

nicht zu Drhten ziehen. Als negative Elektrode absor-

birte der Draht viel Wasserstoff, aber sehr laugsam;
nach etwa 200 Stunden betrug die absorbirte Menge
etwa das 100 fache Volumen des Metalls. In einer Atmo-

sphre von trockenem Wasserstoff konnte keine merk-

liehe Gasabsorption nachgewiesen werden, wenigstens

nach einem Monat. Andererseits gab der Nickeldraht,

der grosse Mengen Wasserstoff im Voltameter absorbirt

hatte, das Gas nicht freiwillig ab; im Gegentheil sah

man in einer abgeschlossenen Luftatmosphre ,
das

Volumen des Gases anfangs schnell, dann langsam noch

abnehmen , freilich nur um geringe Werthe. Verfasser

fhren dies auf eine Oxydation des Metalls zurck, da

die gleiche Erscheinung bei nicht mit Wasserstoff be-

ladenem Nickel beobachtet wird.

Aehnlich wie beim Palladium beobachtete man beim

Nickel eine Verlngerung in Folge der Wasserstoff-

absorption. Dieselbe erfolgte anfangs schnell, dann

langsam, nach 11 Tagen hrte sie auf und dann hatte der

Draht um etwa 0,0436 seiner Gesammtlnge zugenommen.
Verlasser vermuthen, dass dieser Werth etwas zu gross

ist, weil die elastische Nachwirkung des Zuges noch

nicht verschwunden war. Wurde der Strom umgekehrt,
so dass am Nickel Sauerstoff sich entwickelte, so ver-

lngerte sich der Draht weiter und brach nach einigen

Tagen.
Endlich wurde der Widerstand des Drahtes nach

der Occlusion des Wasserstoffes untersucht und es er-

gab sich eine Zunahme des Widerstandes, entsprechend
der Anzahl oecludirter Gasvolume. Wie bei den Legi-

rungen ,
war die Aenderung des Widerstandes bei stei-

gender Temperatur beim Nickelwasserstoff geringer, als

beim reinen Nickel.

Im Ganzen beweisen die angestellten Versuche, dass

Nickelwasserstoff sich ebenso verhlt, wie Palladium-

wasserstoff, nur sind die Aenderungen beim Nickel

geringer, entsprechend der kleineren Menge absorbirten

Wasserstoffes.

Ladislaus v. Udrnszky: Beitrge zur Kenntniss
der Bildung desGlycerins bei der alkoholi-
schen Ghrung. (Zeitschr. f. physiol. Chem., 1889,

Bd. XIII, S. 539.)

Bei der alkoholischen Ghrung geht bekanntlich

der Zucker nicht quantitativ in Alkohol und Kohlen-

sure ber, und Pasteur hat daher die anderen regel-

mssigen Ghrungsproducte, wie Glycerin und Bernstein-

eure, als Producte des vergohrenen Zuckers aufgefasst.
Gleichwohl lagen Erfahrungen vor, welche Bedenken

gegen diese Auffassung rechtfertigten ,
besonders waren

nach derselben schwer zu erklren die Schwankungen
der Mengen des gebildeten Glycerins bei gleichen

Mengen zersetzten Zuckers; es wurde dadurch viel

wahrscheinlicher, dass das Glycerin ein Stoffwechsel-

produet der Hefe sei
,
und diese Vermuthung hat Ver-

fasser einer experimentellen Prfung unterzogen.
Hefe, welche sich bei Probeentnahme und Prfung

als entwickelungsfhig und krftig erwiesen, und deren

Glyceringehalt bestimmt worden war
,
wurde sorgfltig

ausgewaschen und zuckerfrei in Wasser zertheilt, mit
Alkohol allmlig versetzt und lugere Zeit stehen ge-

lassen; nach 12 bis 23 Tagen wurde dann der Glycerin-

gehalt der Flssigkeit bestimmt und in allen Fllen eine

Zunahme desselben constatirt, welche nur als Product

einer Neubildung durch die Hefe aufgefasst werden
konnte. Eine Selbstghrung der Hefe fand in diesen

Versuchen nicht statt, wie der Mangel jeder Kohlensure-

entwickelung zeigte ,
so dass auch auf diesem Wege die

Alkoholghrung ausgeschlossen war. Die Hefe war dabei

in ihrer Wirkung geschwcht, und es scheint danach

die Glycerinbildung mit dem Absterben der
Hefe zellen in Zusammenhang zu stehen. Strkerer

Alkoholzusatz brachte grssere Glycerinmengen zu Wege.

Charles Eichet: Regulirung der Athmungsver-
brennungen durch das Nervensystem bei

Thieren verschiedener Grsse. (Comptes

rendus, 1889, T. CIX, p. 190.)

Dass kleine, warmbltige Thiere wegen ihrer relativ

grsseren Oberflche und dadurch veranlasster, strkerer

Abkhlung mehr Wrme produciren, war lange bekannt,
und der Nachweis, dass die kleinen Thiere pro Kilo

Krpergewicht in der Zeiteinheit mehr Kohlensure aus-

scheiden, war lngst erbracht. Herr Rieh et zeigt nun,
dass die strkere Kohlensurebildung bei kleineren

Thieren durch das Nervensystem regulirt wird.

Die Versuche sind ausschliesslich au Hunden an-

gestellt. Acht Gruppen von Thieren
,
deren mittleres

Gewicht von 24 kg bis zu 2,3 kg variirte, gaben pro kg
und Stunde Kohlensuremengen, die von 1,026 g bei den

grssten, bis 2,266 g bei den kleinsten variirten. Berechnet

auf das Quadratcentimeter Oberflche betrug die stnd-
liche Kohlensuremenge bei den grssten 0,00265 und bei

den kleinsten 0,00270 g; ganz entsprechend den bisherigen

Erfahrungen. Die gleichen Verhltnisse wurden gefunden
fr die Menge des verbrauchten Sauerstoffes. In 26 Ver-

suchen wurde neben der erzeugten Kohlensure auch

der verbrauchte Sauerstoff gemessen und in allen Fllen
bei grossen wie bei kleineu Thieren war das Verhltniss

beider Gase dasselbe, nmlich 0,748.

Herr Richet setzte nun das Nervensystem der Thiere

ausser Thtigkeit durch Verabreichung von Chloral in

einer Dosis von ber 0,4 g pro kg Thier; und nun zeigte

sich, dass alle Thiere, die grossen sowohl wie die kleinen,

pro kg Krpergewicht die gleiche Menge Kohlensure

producirten. Vier Gruppen von Hunden, deren mittleres

Gewicht 25 kg, 13 kg, 8 kg und 4,5 kg betrug, gaben pro
Kilo und Stunde bezw. 0,642, 0,640, 0,660 und 0,964 g
Kohlensure; pro Quadratcentimeter betrug daher die

COa bei den grssten 0,00165 und bei den kleinsten nur

0,00099 g.

Aus diesen Zahlen folgt, dass ein kleiner chloralisirter

Hund seine chemische Verbrennung um 70 Proc. ver-

mindert, whrend diese Verminderung bei einem grossen
Hunde nur 30 Proc. betrgt. Wenn man mit derselben

Dosis Chloral (im Verhltniss zum Gewicht des Krpers)
einen grossen und einen kleinen Hund narcotisirt, so

khlt sich der grosse kaum ab
,
whrend der kleine in

der Stunde 5 bis 6 verliert.

W. Saposchnikotf: Die Strkebildung aus Zucker
in Laubblttern. (Berichte d. deutschen botanischen

Gesellschaft, 1889, Bd. VII, S. 258.)
Durch zuverlssige Beobachtungen mehrerer Forscher

ist festgestellt worden
,

dass die Zellen des Blattparen-

chyms Zucker, Mannit, Glycerin etc. aufzunehmen und
in Strke berzufhren .vermgen. Quantitative Be-

stimmungen sind jedoch nur bei der Strkebildung aus

Glycerin gemacht worden. Herr Saposchnikoff hat
nun auch die Strkebildung aus Rohrzucker quantitativ

nachgewiesen. Das Blatt (besonders geeiguet waren
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Astrapaea Wallichii und Nicotiana Tabacum) wurde lngs
des Hauptnervs in zwei Hlften getheilt; in der ersten
Hlfte wurde die Menge der Kohlenhydrate nach
Faulenbach's Methode bestimmt, die andere wurde
im Dunkeln einige Tage hindurch auf Rohrzuckerlsung
gelegt und dann die Bestimmung der Kohlenhydrate
vorgenommen. Die alsbald festgestellte Zunahme der
lslichen Kohlenhydrate und der Strke in der zweiten
Hlfte Hessen keinen Zweifel, dass eine Umwandlung
des aufgenommenen Zuckers in Strke vor sich ge-

gangen war.
Whrend panachirte Bltter die Strke aus Kohlen-

sure im Lichte nur in den Zellen erzeugen , welche

Chlorophyll enthalten, bilden sie, auf Zuckerlsung
gelegt, Strke in gleichem Maasse in grnen und farb-

losen Zellen. In einigen Fllen wird weder in diesen,
noch in jenen Strke gebildet. Aus procentigem
Glycerin und liprocentigem Manuit erzeugten die unter-
suchten panachirten Bltter niemals Strke. F. M.

Adam Paulsen: Ueber die milden Winde im grn-
lndischen Winter. (Meteorologische Zeitschrift 1889,

Jahrg. VI, S. 241.)
An der Westkste Grnlands wehen in der kalten

Jahreszeit oft Winde von so hoher Temperatur, dass
sie in der Mitte des Winters das Thermometer mehrere
Grade ber den Gefrierpunkt bringen knnen. Dieses
Phnomen scheint um so merkwrdiger, als diese Winde
aus dem Ostquadranten der Windrose kommen, also eine

Richtung haben, welche darauf deutet, dass sie aus dem
mit ewigem Schnee und Eis bedeckten Hochlande des
inneren Grnland wehen. Durch die Untersuchung einer

derartigen lngeren Periode vom November und De-
cember 1S75 war Hoffmeyer zu dem Resultate gelangt,
dass es sieb in diesen Fllen um Fhnwinde bandele,
welche an der Ostkste in die Hhe steigend, ihre

Feuchtigkeit hier und auf der Hhe abgeben und dann
im Westen niedersinkend, sich erwrmen und die milde

Witterung erzeugen.
Bei der Bearbeitung der Beobachtungen der dni-

schen internationalen Station in Godthaab und lngerer
Beobachtungsreihen aus anderen Stationen Grnlands
(Iviktut, Godthaab, Jacobsbavn, Upernivik) ist nun Herr
Paulsen zu einem ganz anderen Ergebniss gekommen.
An einer ganzen Reihe von Perioden milder Witterung,
sowohl krzeren, wie lnger andauernden, welche in
der Abhandlung genauer geschildert sind , wird der
Nachweis gefhrt, dass es sich dabei stets um von Sden
nach Norden fortschreitende Luftdruckminima handelt,
welche warme, feuchte Luft aus dem atlantischen Ocean
herbeifhren, ohne dass aber die Richtung der warmen
Winde immer eine sdliche zu sein braucht. In vielen
Fllen haben die Winde wegen Abweichung des Cen-
trums der Depression eine stliche Richtung, dabei
bleiben sie aber feucht und sind von niedrigem Luft-
druck begleitet. Diese Winde sind danach keine Fhn-
winde

;
wenn auch das gelegentliche Auftreten solcher

nicht in Abrede gestellt werden soll, so knnen sie nicht
das eingangs erwhnte Phnomen erklren.

J. \V. Moll: Demonstration von Durchschnitten
von Zellkernen und Kerntheil ungsfiguren.
(Abdruck aus den Handelingen van het Tweede Nederlandseh
Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden et Leiden op
26. en 27. April 1889".)
Herr Moll hat sich damit beschftigt, Serien von

Durchschnitten durch die Zellkerne aus dem Embryo-
sack der Kaiserkrone (Fritillaria imperialis) herzustellen.
Sein Zweck dabei war, diese Zellkerne auf dieselbe Art
zu behandeln, in welcher man sich Einsicht iu den Bau
grsserer Organismen oder Organe verschafft, indem er
von der Ansicht auBging, dass dadurch in verschiedene
noch dunkle Punkte des Kerntheilungsprocesses Licht
kommen wrde.

Um das vorgesetzte Ziel zu erreichen
,

ist es vor
allen Dingen nothwendig, ber sehr dnne Schnitte in

zusammenhngenden Reihen zu verfgen. Dies wird
erreicht durch ein neues Mikrotom, welches von Gegen-

stnden, die in Paraffin eingeschmolzen sind, Durch-
schnitte von 0,001 mm zu liefern vermag. Meistens
werden jedoch Durchschnitte von 0,0018 mm angewendet,
und das ist auch vollkommen hinreichend, da man dabei
aus den Fritillariakeruen Reihen von ungefhr 18 bis
20 Schnitten bekommen kann, die einen sehr guten
Einblick in den inneren Bau dieser Organe geben. Das
neue Instrument wurde entworfen von Herrn H. Rein-
hold, und ausgefhrt von Herrn J. W. Giltay.

In zweiter Linie ist es fr den beregten Zweck nthig,
die Kerne, welche man untersuchen will, vorerst in

Augenschein zu nehmen und die Richtung zu bestimmen,
in welcher man schneiden will, wie man es mit grsseren
Gegenstnden zu thun pflegt. Um dies zu ermglichen,
werden Protoplasmatheile im fixirten Zustand, am besten
mit nicht allzuvielen Kernen, aus Alkohol in dnn-
flssige Celloidiu-Aurisung gebracht. Nach kurzer Zeit
wird diese Flssigkeit mit den darin enthaltenen Proto-

plasmatheilen auf eine Glasplatte ausgegossen ,
so dass

sie eine dnne Schicht bildet. Ist diese einigermaassen
erhrtet, so bringt man die Glasplatte in Alkohol, und
nun gelingt es leicht, die Celloidinschicht mit den Plasma-
stckchen abzulsen. Letztere werden dann heraus-

geschnitten, so dass man ein Stck von etwa 1 qcm Grsse
bekommt. Dieses bringt man in Origanum- Oel, und
wenn es damit gut durchzogen ist, legt man es unter
das Mikroskop und verfertigt Zeichnungen von den

Protoplasmastckchen und den Kernen, welche sie ent-

halten.

Um nun die Richtung zu bezeichnen
,

in welcher
man schneiden will, drebt man das Celloidinplttcben
unter dem Mikroskop derart, dass man, parallel dem
Rande des Objectglases schneidend, ein lngliches Stck-
chen erhlt, an welchem man mit blossem Auge die

gewnschte Richtung erkennen kann. Dieses Stckchen
wird in eine kleine Paraffinform eingeschmolzen, wobei
man es mit leichter Mhe iu die erforderliche Lage
bringt. Hierauf kaun man die Schnitte anfertigen.

Herr Moll theilte einige Ergebnisse dieses Ver-
fahrens mit. Durchschnitte am ruhenden Kern (0,0018 mm
Dicke) Hessen sehr deutlich ein feines Netzwerk er-

kennen, das durch Gentiaua-Violett beinahe nicht gefrbt
wurde, und worin sich zahlreiche grssere oder kleinere,

unregelmssig geformte ,
stark gefrbte Krperchen be-

fanden. Auch die Nucleoli waren gefrbt und standen
mit dem Netzwerk in Verbindung. Von dem sogenannten
Kernsaft, der nach einigen Schriftstellern auch gefrbt
werden soll

,
war in diesen Prparaten nichts zu beob-

achten.

Demnchst demonstrirte Herr Moll das sogenannte
Knuelstadium. Die gefrbten Fden, durch das Messer
in kleine Stckchen z'rtheilt, traten mit grosser Deut-
lichkeit zum Vorschein, besonders aber fiel auf, dass die

Nucleoli in diesem Zustand durch Gentiana-Violett nicht

mehr gefrbt wurden. Sie zeigten sich als lngliche,
durch die Osmiumsure etwas braun gefrbte Krper-
chen

, jedes mit einem hellen Fleckchen in der Mitte
und auf allen Seiten von den gefrbten Fden um-

sponnen. Daher hat es bei dickeren Schnitten und bei

Fritillaria -Kernen, die man im Ganzen beschaut, den

Anschein, als ob die Nucleoli nur Theiie dieser Fden
seien. In Wirklichkeit sind sie jedoch, wenigstens in

diesem Fall, im Knuelstadium wohl unterschiedene

Krperchen mit besonderen Eigenschaften. F. M.

Vermischtes.
Es starben: Professor Cell er i er, Professor der

analytischen Mechanik und Astronomie zu Genf im Alter

von 71 Jahren. Professor G. H. Bubendeay, Pro-

fessor der Mathematik zu Hamburg am 7. October im
Alter von 83 Jahren. Professor Du flos, frher Pro-

fessor der Chemie und Pharmacie zu Breslau im Alter

von 87 Jahren.
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Ueber den Einfluss der Kohlensure auf die

diastatischen Fermente.

Von Professor W. Ebstein in Gttingen.

M trigioalniittheilung.)

Bereits 1875 hatten Julius Mller und ich den

Nachweis geliefert (Berichte der deutsch, chemischen

Gesellschaft, Bd. VIII, 679), dass das diastatische

Ferment, welches von uns aus der Leber darge-
stellt worden war, durch Mineral- und organische
Suren anch in sehr schwacher Concentration in

seiner Wirkung mehr oder weniger gehemmt, ja,

dass diese durch solche Suren vllig aufgehoben
werden knne. Ob die Kohlensure einen hn-

lichen oder gleichen Einfluss auszuben vermge,
darber konnten wir damals zu einem einsinnigen
Resultate nicht kommen. In der Erwartung, dass

durch die Wiederaufnahme dieser und hnlicher Ver-

suche mit verbesserten Methoden die erwhnten Diffe-

renzen in den Resultaten dieser Experimente besei-

tigt, und dass bezw. diese Versuche zur Aufklrung
gewisser physiologischer und pathologischer Pro-

bleme verwerthet werden knnten, habe ich aufs neue

einschlgige Untersuchungen in grosser Zahl ange-
stellt und bin durch dieselben zn constauten Resul-

taten gelangt ,
welche vielleicht auch fr weitere

naturwissenschaftliche Kreise nicht ohne Interesse

sein drften. Ich will deshalb die Ergebnisse meiner

Versuche an dieser Stelle kurz anfhren und muss
die dafr sich interessirenden Leser betreffs der

Versuchsanorduung und der Einzelheiten auf mein
Buch : die Zucker harnruhr, ihre Theorie und

Praxis. Wiesbaden 1887, wo hierber aus-

fhrlich berichtet wurde, verweisen.

Die in Rede stehenden Versuche wurden ange-

stellt, um den Einfluss zu ermitteln, welchen schwache
Suren, vor Allem aber die Kohlensure, sowie

ferner Ruhe und Bewegung und endlich das Licht
auf die Wirksamkeit der in verschiedenen Geweben
und Organen ,

sowie in gewissen Drsensecreten des

thierischen Organismus vorhandenen saccharificiren-

den Fermentes ausben. Die mit diesen diastatischen

Fermenten und Glykogenlsungen ausgefhrten zahl-

reichen und vielfach modificirten Versuche ergaben

insbesondere, dass auch die Kohlensure einen
hemmenden Einfluss auf die Wirkung der
saccharif ici renden Drsensecrete und die

aus den Organen und Geweben des thie-
rischen Organismus dargestellten diastati-

schen Fermente hat. Die Kohlensure verhielt

sich in dieser Beziehung ganz ebenso, wie verdnnte
Mineral- und organische Suren. Ferner ergab sich,

dass diese in Rede stehenden diastatischen Fermente

weit energischer wirken, wenn ihre klein-

sten T heile durch Schtteln mit der Glykogen-
lsung in fortwhrender Bewegung sind, als

wenn die betreffenden Ferment- und Glyko-
genlsungen sich im Ruhezustande befinden,
dass aber der hemmende Einfluss der Kohlen-
sure auf die Umsetzung des Glykogens auch
beim Schtteln, ein adquates Verhltniss derselben

zu dem vorhandenen Ferment und dem Glykogen vor-

ausgesetzt , regelmssig und deutlich hervor-

tritt. Im Gegensatz hierzu ergab sich, dass die nach
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der Dubrunf'a ut 'sehen Methode dargestellte Dia-
stase hei Anwesenheit schwacher Sure und von

Kohlensure einen strkeren Einflnss auf die Um-

setzung von Glykogcnlsung besitzt.

Zu den erst erwhnten Versuchen mit aus diasta-

tischen, dem thierischen Organismus entstammenden

Fermenten wurden benutzt die menschliche Mund-

flssigkeit, sowie das aus derselben isolirte diastatische

Ferment. Ausserdem wurde aus den Speicheldrsen
verschiedener Thiere dargestelltes diastatisches Fer-

iiMiit bereitet, welches aber eine nur relativ sehr

geringe Wirkung entfaltete. Ferner wurden krftig
saccharioirend wirkende, reichliches diastatisches

Ferment enthaltende Paukreasglycerinextracte in An-

wendung gezogen. Auch mit allerdings nur schwach

diastatisch wirkenden Muskelglycerinextracten wurdp

experimeutirt. Ausserdem wurden gleichsinnige Ver-

suche mit dem aus der Nierensubstanz und dem
Harne bereiteten diastatischen Fermente angestellt,

von denen ersteres schwach, letzteres erheblich

strker saccharificirend wirkte, sowie auch mit dia-

statischem Ferment, welches aus dem Blute, der Milz

und der Schleimhaut des Magens gewonnen worden

war.

rSeilufig wurde erwiesen, dass das die Eiweiss-

krper peptonisirende Papayotin gleichfalls eine

diastatische Wirkung besitzt, welche auch durch den

Einfluss der Kohlensure gehemmt werden kann.

Dagegen ergab sich , dass Lsungen von trockenem

Blut- und Eiereiweiss, sowie von frischem Hhner-
eiweiss wohl eine diastatische Wirkung besitzen,

welche aber gar nicht durch Kohlensure gehemmt
zu werden seheint.

Endlich wurden auch, abgesehen von den bereits

Eingangs erwhnten Versuchen mit knstlichem Leber-

ferment, solche mit Leberbrei angestellt. Ausser

dem hemmenden Einflsse
, welchen die Kohlensure

auf die Umsetzung des Leberglykogens ausbt, wurde

bei diesen Versuchen, die vornehmlich mit Ilunde-

lebern angestellt wurden
,

auch der Nachweis ge-

liefert, dass wenn durch Kochen im luftverdnnten

Rume der Leberbrei entgast, d. h. der in ihm ent-

haltenen Gase, bezw. der Kohlensure beraubt wird,

die Umsetzung des in der Lebersubstanz enthaltenen

Glykogens beschleunigt wird. Ein Gleiches wird er-

zielt, wenn der Leberbrei mit reiner, kohlensure-
freier atmosphrischer Luft durchleitet wird. Diese

Versuche wurden sowohl bei Zimmer- als auch bei

Krpertemperatur im Wasserbade angestellt. Auch
bei den Versuchen mit Leberbrei wurde der Einfluss,

welchen Ruhe und Bewegung auf die Umsetzung des

in dem Leberbrei enthaltenen Glykogens haben, stu-

dirt. Um die Bewegung des Leberbreies im Wasser-

bade bei Krpertemperatur zu bewirken, bedienten

wir uns eines Rhrapparates. Aus den in den ange-

gebenen Richtungen und zwar in verschiedenen Com-
binationen angestellten Versuchen ergab sich, dass

durch das Rhren des Leberbreis in dem betreffen-

den Rhrapparate die Umsetzung des im Leberbrei ent-

haltenen Glykogens noch mehr befrdert werden kann,

wenn der Leberbrei gleichzeitig mit atmosphrischer
Luft durchleitet wird; der hemmende Einfluss der

Kohlensure auf die Umsetzung des Leberglykogens

dagegen tritt sofort strker hervor, wenn der Leber-
brei nicht gerhrt wird.

Das Facit aus den zahlreichen zur Klrung der

in Rede stehenden Frage angestellten Versuche mag
hier nochmals kurz dahin zusammengefasst werden,
dass die Kohlensure, die unter dem Einflsse der

in den genannten Theilen des thierischen Organismus
enthaltenen diastatischen Fermente sich vollziehende

Umwandlung des Glykogens in leicht diffundirbare, ein-

facher zusammengesetzte Kohlenhydrate zu hemmen

vermag, gleichgltig, ob man dieses Gas auf Mischun-

gen von Glykogen und diastatisch wirkenden Drsen-

secreten, wie z. B. dem Mundspeichel oder auf Mischun-

gen von Glykogen und diastatisch wirkenden Glycerin-
extracten aus den betreuenden Secreten. Geweben oder

Organen oder auf glykogenhaltigen Leberbrei ein-

wirken lsst.

Ich habe oben bereits erwhnt
,
dass diese Labo-

ratoriumsversuche
,
welche neue Thatsachen betreffs

der Wirkungsweise der diastatischen Fermente er-

geben haben, zur Deutung gewisser physiologischer
und pathologischer Vorgnge im thierischen bezw.

menschlichen Organismus verwerthet werden knnen,
und ich war bemht, in meinem Buche ber die

Zuckerharnruhr die Grnde auseinanderzusetzen,

welche es gestatten drften
,

diese Versuche auch

auf biologische Verhltnisse zu bertragen. Indem

ich es natrlich hier unterlasse, auf den krank-
haften Process nher einzugehen, fr dessen Er-

klrung diese und einige andere Versuche, welche

mich weitere eigenthmliche Wirkungen der Kohlen-

sure kennen lehrten, verwerthet werden knnen,
nmlich die Zuckerharnruhr, will ich heut nur

noch hervorheben, dass, wenn analoge Verhltnisse

wie bei diesen Versuchen im thierischen Organismus

obwalten, die Kohlensure u. a. als Regulator fr die

Einwirkung der diastatischen Fermente auf das Gly-

kogen anzusehen wre. Man wrde u. a. dann auch

annehmen drfen
,
dass die Zuckerbildung aus dem

Leberglykogen , welche unter dem Einfluss des dia-

statischen Ferments der Leber sich vollzieht, wh-
rend des Lebens durch die in dem Organe reichlich

vorhandene Kohlensure regulirt wird. Jedenfalls

Hesse sich an der Hand der angegebenen Versuche

die rasche Umwandlung des Glykogens in der dem

Thierkrper entnommenen Leber im Wesentlichen

dadurch erklren
, dass mit dem Aufhren des Stoff-

wechsels und der Blutcirculation in der Leber auch

die Kohlensureentwickelung in dieser Drse auf-

hrt. Indem aber der regulirende Einfluss der Kohlen-

sure auf das diastatische Leberferment erlischt, wird

es leicht verstndlich, warum das Leberglykogen
schnell in einfacher coustituirte Kohlenhydrate bezw.

in Zucker umgewandelt wird.
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W. Ostwald: Zur Dissociationstheoric der

Elektrolyse. (Zeitschrift f. phys. L'liemie, 1889,

Bd. III. S. ;>S8.)

Wie Herr Jacobson vor einiger Zeit an dieser

Stelle (Rdsch. III, 477) berichtete, hat Herr Arrhe-

ii i u s auf Grund von Untersuchungen, die theils er

selbst, theils die Herren van t' II off, Ostwald und

Planck ausgefhrt haben, die Richtigkeit der (lau -

sius'scheu Theorie der Elektrolyse vertheidigt und

mit Hlfe derselben eine allgemeine Theorie der

Lsungen entwickelt. Die genannte Theorie beruht

bekanntlich auf der Annahme, dass die Molecle

eines Elektrolyten mehr oder weniger vollstndig in

ihre Ionen gespalten sind, dass also z. B. in einer

Losung von Chlorkalium sich nicht Molecle KCl

befinden, sondern die stark elektrisch geladenen, freien

+ -
Ionen K und Cl. Die zum Theil berraschenden

Besttigungen, welche diese neue Theorie durch das

Experiment erfahren hat
,
und die Thatsache , dass

durch dieselbe eine grosse Anzahl chemischer Vor-

gange, fr welche bisher eine gengende Erklrung
mangelte, unter einem einheitlichen Gesichtspunkte

znsammengefasst und von diesem aus in befriedigend-

ster Weise erklrt werden knnen
, sprechen so ent-

schieden fr die Richtigkeit dieser neuen Theorie,

dass an ihrer endgltigen, allgemeinen Anerkennung
nicht zu zweifeln ist, so sehr dieselbe auch geeignet

ist, einen grossen Theil der landlufigsten Anschauun-

gen in der Chemie gnzlich ber den Haufen zu werfen.

Herr Ostwald hat sich nun der dankenswertken

Aufgabe unterzogen, die Einfhrung der erwhnten
Dissociationstheoric in die Chemie zu erleichtern und

das Verstndniss fr dieselbe zu verallgemeineren,
indem er an einer Reihe von Beispielen zeigt, in wel-

cher Weise gewisse chemische Vorgnge im Lichte

der neuen Theorie aufzufassen sind. Er bespricht
zunchst einen der einfachsten chemischen Processe,

nmlich die Salzbildung.

Was vor sich geht, wenn man eine Sure, z. B.

Chlorwasserstoffsure, mit einer Basis, z. B. Kali, in

verdnnten, wsserigen Lsungen vermischt, glaubt
Jeder zu wissen, der ber die allerersten Anfangs-

grnde der Chemie hinweggekommen ist. Es ver-

bindet Bicb das Chlor mit dem Kalium zu Chlor-

kalium und gleichzeitig der Wasserstoff der Sure
mit dem Hydroxyl der Basis zu Wasser. Dem zweiten

Theil des Vorganges wird meist keine erhebliche Be-

achtung geschenkt."

Diese Erklrung ist, wie man sofort einsieht, nach

der Dissociationstheoric nicht haltbar, denn die ver-

dnnte Lsung des Chlorwasserstoffes enthlt die freien

Ionen Wasserstoff und Chlor, die des Kalis freies

Kalium und Hydroxyl, und in der Lsung des Chlor-

kaliun)8 endlich existiren das Chlor und das Kalium

gleichfalls in freiem Zustande. Somit findet also gar

Vereinigung der beiden Elemente statt, son-

dern dieselben befinden sich nach der Reaction in

demselben Zustande, wie vor derselben. Die Reac-

tion, welche sich beim Vermischen des Chlorwasser-

stoffes mit dem Kali vollzieht, und welche sich durch

das Freiwerden einer bedeutenden Wrmemenge (137

Calorien) bemerkbar macht, beruht vielmehr darauf,

dass der freie Wasserstoff der Sure mit dem freien

Hydroxyl der Basis zu Wasser zusammentritt; in

dieser Wasserbildung besteht der ganze
Neutralisationsvorgang."

Diese Auffassung, nach welcher sich das Chlor

und das Kalium gnzlich indifferent gegen einander

verhalten, befremdet naturgemss zunchst sehr, doch

erweisen die Thatsacheu die Richtigkeit derselben.

Besteht nmlich wirklich der Neutralisationsvorgang
in nichts Anderem

,
als in der erwhnten Wasserbil-

dung, so muss die Wrmemenge, welche bei der Neu-

tralisation beliebiger Stoffe frei wird, unabhngig
sein von der Natur der betreffenden Suren und

Basen, und direct proportional sein der Anzahl Wasser-

molecle , welche bei der Reaction gebildet werden.

Dies ist in der That der Fall, wie ein Blick auf die

folgende Zusammenstellung lehrt, welche wir einer

umfangreicheren, von Herrn Ostwald gegebeneu
Tabelle entnehmen.

Nach Herrn Thomsen ist die Neutralisations-

wrme von

ChlorwasserstofTsure mit Natron 137 Calorieu
liromwasserstoffsure 137

Salpetersure 137
Jodsure 138

Clilorplatiu-
wasserstoffsure n 272 = 2 X 136" Caloricu

Unterschwefelsure 271 = 2 X 135,5
Chlurwasserstoffsure Lithiuu 137

Kali 137

Baryt 278 =2 X 138
Kalk 27!> =2X!3,S u. s. w

A\ ie man sieht, ist es fr die frei werdende Wrme-
menge ganz gleichgltig, welche Suren und Basen

auf einander wirken; lediglich die Zahl der bei der

Reaction gebildeten Wassermolecle bestimmt die

Wrmetnung. Diese Thatsache ist bisher allen

Thermochemikern aufgefallen, ohne dass jemals fr
dieselbe eine gengende Erklrung beigebracht wor-

den wre. Erst die Dissociationstheorie hat ein der-

artiges Verhalten nicht nur verstndlich gemacht,
sondern als nothwendig erwiesen."

Die besprochene Erscheinung tritt jedoch nur
dann rein und ungetrbt auf, wenn beide Compo-
nenten gengend dissoeiirt sind

, was bei starken

Baseil und Suren der Fall ist, whrend die schwachen
sich vielfach in einem Zustande geringerer Dissocia-

tion befinden. Treten solche Krper mit einer nor-

mal dissoeiirten Sure oder Base in Reaction, so

kommt zu der W'rmemeuge, welche der Wasserbil-

dung entspricht, noch ein weiteres Quantum Wrme
hinzu (bezw. geht davon ab), welches entwickelt

(bezw. verbraucht) wird, die betreffenden Substanzen

mglichst vollstndig zu dissoeiiren. Aus der Ab-

weichung der Neutralisationswrme von dem nor-

malen Werth 135, welche in diesen Fllen statt-

findet, kann man annhernd den Dissociationsgrad

jener schwachen Basen und Suren berechnen.

Ein weiteres, sehr allgemeines Gesetz der Thermo-
chemie ist das der ,,Th er m oneutrali tat, wel-

ches besagt, dass die Wechselwirkung neutraler Salze
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ohne merkliche Wrmetnung erfolgt". Auch dieses

Gesetz war bisher ein rein empirisches und entbehrte

der wissenschaftlichen Begrndung, wahrend es sich

ungezwungen als eine Folge der Dissociationstheorie

ergiebt. Neutrale Salze befinden sich nmlich im

Allgemeinen in einem Zustande weit gehender Disso-

eiation, und hierin ndert, sich nichts, wenn mehrere

Salze neben einander in Lsung sind. Wenn man
daher zu einer Lsung von Chlorkalium

,
in der sich

die freien Ionen Cl und K -befinden, eine Lsung von

Natriumnitrat mit den freien Ionen N0
:

> und Na

hinzufgt, so wirken diese Ionen in keiner Weise

auf einander ein, bleiben vielmehr in ihrem frheren

Dissociationszustande
,

und somit erklrt es sich,

warum keinerlei Wrmewirkung stattfindet.

Nachdem Herr Ostwald in dieser Weise die bei

Nexitralisationsvorgngen und bei neutralen Salzen

obwaltenden Verhltnisse au der Hand der Dissocia-

tioustheorie gedeutet hat, geht er zu der Frage ber,

was geschieht, wenn eine starke Sure auf
das Salz einer schwachen Sure wirkt, also

z. I>. Salzsure auf eine Lsung von Natriumacetat'?

Beide Stoffe sind in Lsung grsstenteils in

ihre Ionen gespalten ;
wir haben also einerseits in

Lsung II und Cl, andererseits Na und CH
;i
COO.

Bringt man beide Flssigkeiten zusammen, so wirken

Na und Cl nicht auf einander ein, wie dies bereits

oben auseinandergesetzt worden ist. Anders ver-

halten sich dagegen die Ionen H und CH
;i
COO. Da

nmlich die Essigsure eine schwache Sure ist,

d. h. nach der Definition des Herrn Ostwald eine

Sure, welche in wsseriger Lsung nur wenig disso-

ciirt wird, so knnen die Ionen II und CH3 COO
nicht in derselben Flssigkeit neben einander be-

stehen
,
sondern sie werden sich zum grssten Theil

zu Fssigsuremoleclen CH3 COOH vereinigen. Wie

es dir Wirklichkeit entspricht, verlaugt die Disso-

ciationstheorie, dass bei der Einwirkung von Salz-

sure auf Natriumacetat Chlornatrium in disso-

ciirtem Zustande und freie Essigsure gebildet

wird. Aber die Erklrung dieses Vorganges nach

der alten und nach der neuen Anschauung ist eine

grundverschiedene. Frher nahm man au, dass das

Chlor eine besonders grosse Verwandtschaft zum Na-

trium besitze und sieh deshalb mit demselben unter

Verdrngung des Restes der Essigsure vereinige.

Die Dissociationstheorie lehrt dagegen, dass sich

Chlor wie Natrium vor und nach der Reaction in

dem gleichen Zustande befinden, dagegen die Ele-

mente der Essigsure II und CH3 COO in Folge ihrer

starken Verwandtschaft zu Essigsure zusammen-

treten. Gerade der Essigsure also, welche nach

der bisherigen Betrachtungsweise verdrngt"
wurde, kommt bei der Reaction die aetive Rolle zu.

Anders ist es, wenn man zu dem Salz einer
starken Sure eine zweite starke Sure
setzl, /.. 1!. Salpetersure zu Chlornatrium. Die Ionen

beider Substanzen, II und N
;

, sowie Na und Cl,

sind stark dissoeiirt. Aber auch die Ionen der Ver-

bindungen, welche durch eine Wechselwirkung dieser

Ionen entstehen knnten, nmlich Natriuiunitrat und

Chlorwasserstoff, wrden in genau derselben Weise

dissoeiirt sein, so dass derselbe Endzustand sich er-

gbe. In Folge dessen tritt in diesem Faile, gleich-

falls in Uebereinstimmuug mit der Erfahrung, gar
keine oder doch nur eine sehr geringe Umsetzung
ein

, gerade wie es bei dem Vermischen zweier neu-

traler Salze der Fall ist.

Erwhnt sei noch, dass auch die volumchemischen

und optisch
- chemischen Untersuchungen ,

welche

frher von Herrn Ostwald an Salzlsungen ausge-
fhrt worden sind, sich durchaus im Einklnge mit

den Forderungen der Dissociationstheorie befinden.

Ebenso wie die erwhnte Theorie in die Vor-

gnge, welche sich bei der Salzbildung abspielen, ein

berraschendes Licht bringt, so vermag dieselbe

auch zahlreiche, sogenannte anomale" Reactionen

unter einem einheitlichen Gesichtspunkte zusammen-
zufassen und zu erklren.

Alle in der analytischen- Chemie angewandten
Reactionen auf nassem Wege spielen sich zwischen

Elektrolyten, Suren, Basen oder Salzen ab, d. h. es

findet, da die Elektrolyte in ihre freien Ionen ge-

spalten sind, ein Austausch der letzteren satt. Herr

Ostwald stellt nunmehr auf Grund der Dissocia-

tionstheorie den Satz auf, dass bestimmte Elemente

durch die blichen Reactionen nur dann nachgewiesen
werden knnen, wenn dieselben als Ionen
vorhanden sind". Einige Beispiele werden die

Bedeutung dieses Satzes klar machen.

Im Allgemeinen wird bekanntlich aus Chlorver-

bindungen durch Silberlsungen das Chlor ausgefllt,
doch giebt es zahlreiche Ausnahmen von dieser Regel.

Dies sind ausschliesslich solche, welche
das Chlor nicht als Ion abspalten." So sind

z. B. die Ionen des monochloressigsauren Natriums,

in dessen Lsung Silbernitrat in der Klte keinen

Niederschlag hervorruft, Na und CH2 C1.C00; dem
Chlor ist mithin keine Gelegenheit gegeben, in Reac-

tiou zu treten. Auffallender noch ist ein anderes

Beispiel. Man ist gewohnt, das Natriumplatinchlorid
als ein Doppelsalz von der Formel 2NaCl -|- PtClj

aufzufassen. Indessen liefert die Verbindung auf Zu-

satz von Silbernitrat kein Chlorsilber, sondern es

wird das Salz Ag2 l'tCli; gefllt. Der Grund fr
dieses Verhalten liegt darin, dass in dem Natrium-

platinchlorid nicht jene oben angenommenen Be-

standteile als solche enthalten sind, sondern dass

dasselbe als das Natriumsalz der Platiuchlorwasser-

stoffsurc, Na2 PtCl6) zu betrachten ist. Als solches

zerfallt es aber in Lsung in die Ionen Na und

PtCl u ,
und mau begreift, warum das Chlor aus dieser

Verbindung durch Silbernitrat nicht abgeschieden
wird. Vielleicht die bekanntesten Beispiele ano-

maler" Reactionen bieten die Ferro- und Ferricyan-

verbindungen. So vermag man z. li. im gelben Blut-

Taugensalz mit den gewhnlichen Mitteln weder das

Eisen noch das Cyan nachzuweisen ,
weil diese Stoffe

nicht als Ionen auftreten ,
denn das erwhnte Salz

spaltet sich in die Ionen lv, und Fe(CN)6 .
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Man kann daher ganz allgemein die Regel auf-

stellen : wo i rge n d ein Stoff ab norm e R e ac-

tio neu" zeigt, ist er nicht mehr als Ion

vorhanden."
Diese Betrachtungen fhren Herrn etwald auch

zu einer schrferen Abgrenzung des Begriffs der

Doppelsalze. Keine Verbindung ist mit diesem

Namen zu belegen, welche andere Reactionen giebt,

als ihre Bestandteile fr sich. Ebenso wie man

daher schon se-.t Langem z. B. die Blutlaugensalze

nicht mehr als Doppelsalze betrachtet, muss man
auch nach dem oben Erwhnten Substanzen wie das

Natriumplatinchlorid und die analogen Verbindungen
aus der Klasse der Doppelsalze streichen. Die Reac-

tionen und sonstigen Eigenschaften der wahren

Doppelsalze sind einfach die Summen der durch die

einzelnen Bestandteile hervorgerufeneu Wirkungen,
und man hat anzunehmen, dass dergleichen Salze

berhaupt nur in festem Zustande, nicht aber in

Lsung existiren.

Das Mitgetheilte wird gengen, um zu zeigen,

Welche tiefgreifende Umgestaltung unsere chemischen

Anschauungen durch die Dissociationslehre erfahren,

und wie viele lngst bekannte Thatsachen durch sie

zum ersten Male ihre befriedigende Erklrung finden.

A.

L. Palmieri: Gleichzeitige Beobachtungen der

Luftelektricitt innerhalb und ausser-

halb der Wolken. (Rendiconti del'Accademia delle

Stien e fisiche e mat. 'li Nnpoli, 1889, Ser. 2, Vol. III,

,, 167.)

Seit dem Jahre 1872 ist das Observatorium auf

dem Vesuv mit dem meteorologischen Institut der

Universitt in Neapel telegraphisch verbunden, und

somit Gelegenheit gegeben, an diesen beiden Stationen,

deren Niveau - Differenz 580 m betrgt, die ver-

schiedensten meteorologischen Beobachtungen gleich-

zeitig auszufhren. Herr Palmieri hat hier seit

Zeit viele Untersuchungen ber die Luft-

elektricitt angestellt, deren Resultate die von ihm

.sclum lange bekmpfte ,
aber noch weit verbreitete

Ansicht, dass die Elektricitt mit der Hhe zunehme,

widerlegen. Alle Beobachtungen haben nmlich ganz

gleichsinnig gezeigt, dass an heiteren Tagen oline

heftige Winde in der Winterhlfte des Jahres die

Werthe, welche mau fr die Luftelektricitt auf der

Universitts- Sternwarte findet, grsser sind als die

auf dem Vesuv - Observatorium gemessenen (ausge-

nommen sind einige renige Flle, in denen Nordwinde

vorherrschten), nur in der anderen, sommerlichen

Jahreshlfte verhlt sich diu Elektricitt umgekehrt,
auf dem hochgelegenen Observatorium werden hhere
Werthe beobachtet als auf der Universitts -Stern-

warte, und zwar meist in den wrmsten Stunden des

Tages; in den Nchten hingegen verhlt sich die

Luftelektricitt wie im Winter.

Dieses schon wiederholt von Herrn Palmieri
bekannt gegebene Resultat wird in der vorliegenden

Abhandlung, neuen Widersprchen gegenber, noch-

mals betont. Neu und besonders erwhnenswerth

sind aber die Ergehnisse gleichzeitiger Beobachtungen
der Luftelektricitt innerhalb der Wolken auf dem

Vesuv-Observatorium und bei heiterem, wolkigem oder

bedecktem Himmel in Neapel.

Whrend der Winterhlfte des Jahres haben die

Beobachtungen regelmssig gezeigt, dass die Elek-

tricitt innerhalb der Wolken auf dem Observatorium

geringer gewesen, als die in Neapel bei heiterem,

bedecktem oder wolkigem Himmel gleichzeitig beob-

achtete, abgesehen von einigen seltenen Ausnahmen.

Ferner ist bemerkenswert!], dass man, wenn die Wolken

auf dem Observatorium sich in Regen auflsten, bald

darauf sehr starke positive ,
und in der Universitt

gleichfalls starke, aber negative Elektricitt beob-

achtete, in Uebereinstimmung mit einem vom Verfasser

bereits 1854 aufgestellten Gesetze. Vom Monat Mai bis

zur Mitte October hingegen, wo in der Regel auf dem

Vesuv - Observatorium die Elektricitt bedeutend

strker ist, als auf der Universitts-Sternwarte, findet

man, wenn das Observatorium in Wolken gebullt ist,

die Elektricitt auf der Universitts -Sternwarte fast

immer strker als die gleichzeitig auf dem Vesuv

beobaebtete. Es braucht nicht wiederholt zu werden,

dass, wenn Regen fllt, die Elektricitt sich auf dem

Observatorium sebr stark positiv zeigt und an der

Universitt stark negativ.

Die allgemein verbreitete und frher auch vom

Verfasser getheilte Ansieht, dass die Wolken Elek-

tricittsleiter sind, welche sich in der Luft entweder

positiv oder negativ laden und bei ihrer Begegnung
Blitze berspringen lassen, konnte man gleichfalls auf

dem Observatorium einer Prfung unterwerfen ,
da

dieses oft von Wolken erreicht wird , die vom Meere

kommend, bis zu einem tieferen Niveau als das des

Observatoriums den Vesuv bedecken, der viele Stun-

den oder einige Tage innerhalb der Wolken bleibt.

Zuweilen sieht man auf dem Meere herumstreichende

Wolken
,

die von einander getrennt nach einander

herankommen, fr kurze Zeit das Observatorium ein-

hllen und dann ber die Ebenen Campaniens ziehen,

um entweder zu verschwinden oder sich auf den

Appeuiuen anzuhufen. Das Herankommen der

Wolken macht sich in der Regel bemerkbar durch

eine geringe Abnahme der Elektricitt, welcher beim

Abziehen der Wolke eine geringe Zunahme folgt. In

all den Jahren konnte Herr Palmieri niemals

negative Elektricitt in den Wolken beobachten, wenn

nicht Regen in der Entfernung herrschte ;
strkere

positive Elektricitt als normal fand er nur, wenn

die Wolken sich verdichteten, und eine ganz unver-

hltnissmssige Zunahme der Elektricitt wurde nur

beobachtet, wenn die Wolken sich entschieden in

Regen verwandelten. Daher ist bei wolkigem Himmel

die Luftelektricitt geringer als bei heiterem, wenn

es weder am Orte der Beobachtung noch in einem

bestimmten Abstnde regnet, was auch A. Quetelet

angegeben hat. Die gleichzeitigen Beobachtungen
innerhalb und ausserhalb der Wolken stimmen nun

sehr merkwrdig darin berein ,
die obige irrige
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Meinung zu bekmpfen. Es knnte auffallen, dass

das Erscheinen eines einfachen Nebels am Orte der

Beobachtung eine starke Zunahme der Elektricit.it

veranlasst, die nicht stattfindet in den Wolken, welche

ihn bedecken. Aber dies lsst sich leicht erklren,

wenn man bedenkt, dass das pltzliche Erscheinen

des Nebels ein Condensiren von Dampf oder die Ent-

stehung von Dampf bedeutet; eine fertige Wolke

hingegen besteht aus Dampf, der sich anderswo con-

densirt und seine Elektricitt verloren hat. Wenn
nmlich dieselben Nebel, welche bei ihrem Auftreten

starke Elektricitt zeigen, stationr bleiben, hlt

zwar die relative Feuchtigkeit an
,
aber die strkere

Elektricitt verschwindet.

Die Wolken als solche haben somit kein eigenes

Potential, ausser wenn sie sich in Regen, Hagel oder

Schnee umwandeln, und somit hat auch die Unter-

scheidung von positiven und negativen Wolken keinen

Sinn. Negative Elektricitt findet mau nur bei Regen
in der Entfernung oder beim Niederfallen von Sand.

Wenn daher bei fallendem Regen der Beobachter sich

in der negativen Zone befindet, welche denselben

umgeben muss, wird er diese Elektricitt beobachten

bei heiterem
,
oder wolkigem Himmel und selbst bei

geringem Regen, der in jeuer Zone stattfinden kann.

So entstand nach Herrn Palmieri der Glaube an die

negative Elektricitt bei heiterem Himmel, an die

negativen Wolken und Regen.
Wenn nun die Wolken als solche kein eigenes

Potential besitzen, das verschieden ist von demjenigen
des Feldes, in dem sie schweben, so sieht Jeder ein,

wie verkehrt es ist, die Existenz von gewissen stark

elektrischen Wolken zu behaupten, ans denen die

Gewitter entstehen. Es giebt keine Wolken, welche

an sich Gewitter bringend sind
,
sondern alle knnen

es werden, wenn sie gezwungen werden, sich schnell

in Regen oder Ilagel umzuwandeln. Jede Wolke,
welche sich in Regen auflst, wird eine reichliche

Quelle der Elektricitt, welche ihren Einfluss auf

mehr oder weniger grosse Entfernungen bemerkbar

macht, je nach der Menge und der Schnelligkeit ihrer

Regengsse, und so entstehen die Zonen, welche Ver-

fasser bereits 1854 aufgefunden. Wenn die Ver-

dichtung eine schnelle ist, weiden die Spannungen
sehr stark, und wenn diese sich nicht leicht zer-

streuen, treten Blitze auf, welche sich auf die Zonen

beschrnken, in denen der Regen nicht fllt. Aus

diesem Grunde kann man immer, wenn man den

Donner hrt oder einfach den Blitz im Dunkel der

Nacht sieht, sicher sein, dass in gewisser Entfernung
reichlicher Regen, oi't mit Ilagel, fllt, und dass dort

das Centrum des Gewitters ist.

Verfasser hatte oft Gelegenheit, viele Stunden

lang das Vorberziehen der Wolken zu beobachten,

reiche vom Meere kommend das Observatorium er-

reichten, und nachdem sie Campanien durchzogen

hatten, sich an der Appeninkette ansammelten im

Norden des Observatoriums, wo die hheren Gipfel

la Majella auf dem Matese und weiter hin il Gran

Sasso liegen, und auf diesen Gipfeln sah man bei der

Abenddmmerung hufig einen heftigen Gewitterregen.
Wie konnten die Wolken, welche harmlos am Obser-

vatorium vorberzogen, auf dem Matese zu Gewitter-

wolken werden? Die Autwort ist einfach, weil sie

sich dort in heftige Wasser- Strme mit oder ohne

Hagel verwandelten.

E. Godlewski: Ueber die tgliche Periodi-
c i t t des Lngenwachsthums. ( Anzeiger

der Akademie der 'Wissenschaften zu Krakau, 18S'.i, Nr. 6.)

In der Sitzung der mathematisch - naturwissen-

schaftlichen Klasse der Krakauer Akademie vom
22. Juni berreichte Herr Godlewski eine vor-

lufige Mittheilung, welche hier nach dem Anzeiger"
zum Abdruck kommen soll:

Eine von Temperatur und Feuchtigkeitsschwan-

kungen unabhngige, tgliche Periodicitt des Lngen-
wachsthums ist mit Sicherheit zunchst durch Sachs

nachgewiesen worden. Aus einer langen Reihe seiner

Messungen folgert der genannte Forscher; dass die

Wachsthumsgeschwindigkeit eines normalen, gesunden

Stengels am frhen Morgen nach Sonnenaufgang tg-
lich ein Maximum erreicht, dass dann die stndliche

Verlngerung im Laufe des Tages bis zum Abend
hin abnimmt, um mit eintretender Dunkelheit oft

schon vor Sonnenuntergang wieder an Geschwindig-
keit zuzunehmen

,
und diese Zunahme des Wachs-

thums dauert bis nach Sonnenuntergang, wo wieder

das Maximum erreicht wird". Dieses Resultat von

Sachs wurde bald durch die Untersuchungen Prantl's

auch auf die Bltter ausgedehnt. Diese tgliche

Wachsthumsperiode erklrt Sachs durch die das

Wachsthum retardirende Lichtwirkung. Da sich die-

selbe whrend des Tages immer mehr geltend macht,

so verlangsamt sich das Wachsthum am Tage, bis es

am Abend das Minimum erreicht; mit dem Eintritt

der Dunkelheit dagegen verschwindet diese retar-

dirende Lichtwirkung, das Wachsthum wird wieder

beschleunigt und erreicht sein Maximum kurz vor

der Zeit, in welcher die nach Sonnenaufgang wieder

steigende Lichtintensitt von Neuem ihre retardirende

Wirkung geltend zu machen anfngt. Nun zeigte

aber Barauiecki, dass auch in constauter Finster-

niss, selbst bei den etiolirten Pflanzen, periodisch

wiederkehrende Schwankungen in der Wachsthuius-

geschwindigkeit vorkommen. Mit Bercksichtigung

dieser Thatsache nimmt Sachs an, dass in den

wachsenden Pflanzentheilen gewisse Aeuderungen

ganz unabhngig von Temperatur- und Lichtschwan-

kungen vorkommen, dass sie aber als schwchere

Factoren durch die wachsthumsretardirende Licht-

wirkung beim normalen Wechsel von Tag und Nacht

derart beherrscht werden
,

dass die Wachsthums-

maxima in die Morgen-, die Wachsthumsminima in

die Abendstunden verlegt werden.

Der Vortragende hat sich die Aufgabe gestellt,

die nchsten Ursachen der tglichen Waehsthums-

periode zu erforschen, nmlich festzustellen, ob dieser

Periodicitt entsprechende Schwankungen in der Dehn-
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barkeil der Zellhnte, oder in der endosmotischen

Wirkung des Zellsaftes zu Grande liegen, oder ob

vielleicht berhaupt nicht die Schwankungen in der

Turgorausdehnnng , sondern andere Ursachen, /.. 1!.

Schwankungen in den chemischen Processen der Zell-

bildung, die tgliche Wachsthumsperiode bedingen.

Als Untersuchungsmaterial wurden Epicotyle von

Phaseolus niultiflorus verwendet. Die Messungen
wurden mit Baran iecki'schem Auxanometer ausge-

fhrt. T>ei der Ausfhrung der Versuche hat sich

bald herausgestellt, dass das gewhlte Object sich

ganz entgegengesetzt den Pflanzen verhalte, mit

welchen Sachs experimentirte. Am Tage war das

Wachstlium von Phaseolusepicotylen bedeutend

uri isser als in der Nacht. Anstatt in den ersten

Morgenstunden war das Wachsthumsmaximum erst

in spaten Nachmit tagsstunden ,
etwa um 6 oder

8 Uhr Abends erreicht; das Wachsthumsminimuin

fiel dagegen auf die letzten Nachtstunden, manchmal

erst nach Sonnenaufgang. Diesen Gang der Wachs-

thumsperiode erlutert der Vortragende an mehreren

graphisch dargestellten Curven, welche auch zugleich

die Unabhngigkeit der Periode von den geringen

Temperaturschwankungen deutlich zu Tage treten

la~seii.

Aus diesem Verlaufe der tglichen Wachsthums-

periode bei Phaseolus folgert der Vortragende, dass

die wachsthumsretartirende Lichtwirkung nicht immer

die Ursache der tglichen Periodicitt des Lngen-
wachsthums sein kann.

In constanter Finsterniss verhielten sich die etio-

lirteu Phaseolnsepicotyle verschiedenartig. Die Pflan-

zen, welche der Vortragende aus den im Jahre 1887

geernteten Samen zog, zeigten immer eine sehr aus-

geprgte Periodicitt des Lngenwachsthums ,
nur

waren die Perioden im Gegensatz zu den Licht-

pflanzen von verschiedener und meist von immer

krzerer Dauer. Als sich der Vorrath der Samen

von 1887 erschpfte und zu weiteren Versuchen die

Samen aus der Ernte von 1888 benutzt wurden, liess

sieh keine Periodicitt mehr bei dem Wachsthum der

etiolirten Pflanzen constatiren. Wie diese Thatsache

zu erklren ist, vermag der Vortragende nicht zu

sagen.

Was die Ursache der Periodicitt betrifft, so konnte

der Vortragende bei seinen bisherigen Versuchen

nicht constatiren ,
dass zur Zeit der Wachsthums-

maxima der tglichen Periode eine grssere Turgor-

ausdehnung der wachsenden Strecke, als zur Zeit der

tglichen Wachsthumsminima vorhanden wre. Dar-

aus ist zu folgern, dass weder periodische Schwan-

kungen in der Turgorkraft, noch periodische Aende-

rungen der Dehnbarkeit der Zellhute die Ursache

der tglichen Periode des Lngenwachsthums sind;

vielmehr ist anzunehmen, dass diese Periode durch

eine gewisse Periodicitt der chemischen Processe,

welche bei der Zellhautbildung mitspielen, bedingt

sein muss.

Der Vortragende berichtet weiter, dass die Ueber-

verlngerung der epicotylen Glieder beiden etiolirten

Keimlingen keineswegs durch eine grssere Turgor-
kraft in der Dunkelheit bedingt ist. Im Gegentheil,

bei Lichtpflanzen ist die Turgorkraft wachsender

Zellen oft grsser als bei etiolirten. Die Haupt-
Ursache der Ueberverlngerung ist in einer lnger
dauernden Dehnbarkeit der Zellhute ctiolirter Pflan-

zen zu suchen.

In Bezug auf die grosso Wachsthumsperiode fand

der Vortragende, dass das Wachsthum eines Inter-

nodiums (hier der epicotylen Glieder) frher erlischt

als seine Turgorausdehnnng. Zur Zeit, als das Inter-

nodium schon vollkommen zu wachsen aufgehrt hatte,

betrug die Turgorausdehnung der hher liegenden

Querzonen des Internodiums noch ungefhr 3 Proc.

der ursprnglichen Lnge, dagegen zeigten die weiter

liegenden Querzonen schon keine Turgorausdehnung

F. Tisserand: lieber die Bahnen der Stern-

schnuppen und die stationren Strah-

lungspunkte. (Comptes rendus, 1889, T. rix,

p. 341.)

Nach der Schiaparelli'schen Theorie sind be-

kanntlich die. Sternschnuppen in Schwrmen gruppirt,
welche lngs ihrer gewhnlich parabolischen Bahnen
um die Sonne zerstreut sind, und wenn die Erde einen

Schwrm kreuzt, dann blitzen die glnzenden Meteore

auf, welche von einem Strahluugspunkte divergiren. Im
Anschluss an diese Theorie hat nun Herr Tisserand
die Formeln entwickelt fr die Berechnung der para-
bolischen Elemente eines Haufens aus der Lnge und
Breite des Strahlungspunktes der Sternschnuppen, und

aus denselben eine Consequenz abgeleitet, wegen deren

hier diese speciell mathematische Arbeit erwhnt wird.

Bekanntlich hat Herr Denning nach seinen Beob-

achtungen der Sternschnuppen eine Anzahl von Meteo-

ritenschwrmen angegeben, welche drei Monate und

lnger activ sind, und whrend dieser langen Zeit

sollen die Sternschnuppen ein und desselben Haufens

aus demselben Punkte am Himmel ausstrahlen. Herr
Tisserand weist nun nach, dass dies unmglich ist.

An einem speciellen Beispiele, welches Herr Denning
anfhrt

,
an dem Meteoritenschwarm

,
der in der Nhe

von des Triangels seinen Strahlungspunkt besitzt und

vom 16. Juli bis zum 14. November activ sein soll,

zeigt Herr Tisserand, dass nach Berechnung der

Elemente der Sternschnuppen fr fnf in dieses Zeit-

intervall fallende Daten die Bewegung anfangs retro-

grad, und dann direct wird, und dass die ersten Er-

scheinungen in Bezug auf Neigung und Periheldistanz

solch grosse Verschiedenheiten von den letzten zeigen,
dass sie nicht einmal verwandten Schwrmen augehren
knnen. Wahrscheinlich sind es sehr verschiedene

Schwrme, die nur zufllig sich an einander reihen,

was bei der grossen Anzahl der Meteoritenschwrme
und bei der geringen Genauigkeit der Beobachtungen,
aus denen die Strahlungspunkte abgeleitet werden, nicht

unmglich ist.

S. P. Langley: Ueber die Beobachtung pltz-
licher Erscheinungen. (American Journal of Science,

1889, Ser. 3, Vol. XXXVIII, p. 93.)

Wenn ein pltzliches Ereigniss, dessen Eintritt er-

wartet wird, von dem man alier den genauen Moment
des Eintretens nicht kennt, beobachtet werden soll,

z. B. das Platzen einer Rakete, das Erscheinen eineg

Meteors und dergleichen, dann sind die Fehler, welche
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namentlich von Ungebten gemacht worden, sehr be-

deutend. Durch Uebung lsst sich der persnliche
Fehler" einer Zeitbestimmung zwar bedeutend reduciren,

and die Beobachter pflegen, bevor sie exaete Messungen,

wie sie in der Astronomie nothwendig sind, ausfhren,

vorher ihre persnliche Gleichung" zu bestimmen,

d. h. den Bruchtheil der Secunde, um welchen ihre sub-

jeetiven Wahrnehmungen der Zeit nach von den ohjec-

lui'ii Vorgngen im Mittel differiren. Aber da auch

diese persnlichen Gleichungen nicht gleich bleiben,

sondern mit einer Reihe von Umstnden, wenn auch

nur in geringem Grade variiren
,

so hat Herr Langley
in usserst sinnreicher Weise die Lsung des Problems,

pltzliche Erscheinungen genau zu beobachten, derartig

umgestaltet, dass nicht bloss Jedermann ein Gebter
oder ein Ungebildeter, Meridianbeobachtungen ausfhren,

lern auch jedes pltzliche sichtbare Ereigniss, welcher

Art es auch sein mag, so genau beobachten kann, dass

wir keine Correction anzubringen brauchen, weil die

Prcision, wenn auch nicht absolut, so doch wenigstens

eine solche ist, dass fr gewhnlich eine Correction un-

nthig ist".

Das Mittel, durch welches Herr Langley dieses

interessante Ziel erreichte, besteht darin, dass er an

Stelle der schwankenden und ungenauen Zeitangaben
fr die Gesichtseindrcke, die viel genaueren und fast

objeetiven Ortsbestimmungen setzt. Wenn ein pltz-
liches Ereigniss auftritt, dann erzeugt dasselbe augen-
blicklich ein entsprechendes Bild auf der Netzhaut; aber

es dauert verschieden lange, bis der Eindruck von der

Netzhaut zum Gehirn gelangt, dort zum Bewusstsein

kommt und dann die Angabe der Wahrnehmung gemacht
wird: daher die Ungenauigkeit der Zeitmessung. Soll

hingegen augegeben werden, wo dieser Eindruck statt-

gefunden hat, so ist hierauf die Zeit ohne Einfluss, und

wenn der Eindruck berhaupt so lauge gedauert, dass

er zum Bewusstseiu kam, dann hat er auch sein be-

stimmtes Localzeichen und ber den Ort des Eindruckes

herrscht kein Zweifel.

Diesen Vorzug der Ortswahrnehmung des Auges

gegenber der Zeitwahrnehmung verwendet Herr Lang-
ley fr den vorliegenden Zweck in der Weise, dass er

mit Hilfe eines einfachen Mechanismus am Fernrohr dem

Beobachter die Aufgabe stellt, nicht anzugeben wann

er z. B. einen Stern gesehen, sondern wo er ihn gesehen
hat. Dieser Mechanismus besteht darin, dass das Gesichts-

feld durch ein Kreuz in vier Quadranten getheilt ist und

das zu beobachtende Bild, z. B. der Stern, durch regel-

mssige Rotation eines total reflectirenden Doppelprismas
durch das Feld gefhrt wird, so dass es erst im ersten

Quadranten, dann im zweiten, im dritten und im vierten

Quadranten erscheint; die Zeit der ganzen Rotation, die

z. 11. eine Secunde dauern mag, wird elektrisch registrirt.

War der Stern bedeckt und erscheint er pltzlich, so

hat der Beobachter nur anzugeben, und das kann Jeder

mit grssler Bestimmtheit, in welchem Quadranten der

St. in zuerst gesehen wurde; man hat dann die Viertel-

seeunde der Beobachtung genau. Theilt mau jeden

Quadranten in fnf gleiche Theile, so ist der ganze Kreis

in zwanzig Theile getheilt, und die Beobachtung hat

dann die Genauigkeit von y., Secunde u. s. w.

Auf eine nhere Beschreibung des Mechanismus,
durch welchen dieser Zweck erreicht wird, kann hier

nicht eingegangen werden, erwhnt sei nur, dass dieses

Princip auch ohne Fernrohr zur Beobachtung pltzlicher

Erscheinungen und selbst ohne besonderes Uhrwerk be-

nutzt werden kann; es hat dann auch eine sehr com-

pendise Gestalt und kann besser transportirt werden,
als ein Opernglas.

Auf den Mond oder auf Bedeckungen seinen Apparat
anzuwenden, hatte Herr Langley noch keine Gelegen-

heit, aber, was fr die Leistungsfhigkeit desselben

gleich bedeutend ist, er konnte ihn an einem knst-

lichen Stern prfen, dessen Erscheinen und Verschwinden

auf einem Chronographen durch einen elektrischen Con-

tact automatisch verzeichnet wurde. Verschiedene Beob-

achter, vollkommen ungebte und mit der Handhabung
des Apparates unbekannte, wurden aufgefordert hinein-

zusehen und den Quadranten, wie die Abtheilung zu be-

stimmen
,

in dem der Stern erschien und verschwand.

Das Resultat von vier Beobachtern war im allgemeinen,

dass der durchschnittliche wahrscheinliche Fehler (d.h. fr
eine einzelne Beobachtung) etwas weniger wie ein zwan-

zigstel Secunde betrug. Es schien, dass die Beobachtung

um so besser war, je jnger das Individuum; die

schlechteste Beobachtung hatte einen Fehler von weniger

als
'/,(, Secunde; der jngste Beobachter hatte einen

wahrscheinlichen Fehler von V40 Secunde. Alle vier

Beobachter hatten keine grssere Uebung, als die, welche

eine Stunde gewhren kann.

H. R. Satikey: Versuche ber den Widerstand
elektrolytischer Zellen. (Proceedings ot" the

Royal Society, 1889, Vol. XLV, Nr. 279, p. 541.)

Von vielen Physikern ist bereits beobachtet worden,

dass der Widerstand elektrolytischer Zellen um so

grsser wird
, je geringer die Dichte des hindurch-

gehenden Stromes, und dieses Verhalten war zurck-

gefhrt worden auf den Uebergangs"widerstand ,
der

an der Berhrungstelle von Elektroden und Elektrolyten

entsteht. Da Verfasser bei Versuchen ber die elektro-

lytische Abscheidung von Kupfer derselben Erscheinung

begegnete ,
beschloss er dieselbe einer eingehenderen

Untersuchung zu unterziehen.

Zu den Versuchen wurden prismatische Zellen von

dreieckigem Querschnitt benutzt und die flche der

Elektroden war gleich dem Querschnitt der Flssigkeit.

Als Elektroden wurden benutzt elektrolytisches Kupfer,

Blei, Zink und Platin und als Elektrolyte Lsuugen von

CuS0
4
von verschiedenem speeifischen Gewicht neutral

und sauer, von ZnS0 4 , MgS0 4 , NaCl, Na 2C03 ,
verdnnte

H 2 S04 u. s. w. Die Elektroden wurden in verschiedene

Entfernungen von einander gestellt, und hatten gewhn-
lich 50qcm Flche. Die Messungen wurden gemacht durch

Notiren des Ausschlages eines Thomson'schen Spiegel-

galvanometers, welcher die Poteutialdifferenz in einem

bekannten Querschnitt und damit den Strom maass. Die

elektromotorische Kraft des Gegenstromes wurde erhalten

durch den Ausschlag beim Unterbrechen des Kreises,

wenn das Galvanometer durch die Elektroden verbunden

war. Dieser Ausschlag ist jedoch noch der elektro-

motorischen Kraft proportional, und es wurde in be-

sonderen Versuchen die Correction bestimmt, welche

angebracht werden muss; auch sonst wurde die Methode

zur Bestimmung dieser Gegenkraft einer sorgfltigen

Prfung unterzogen. Der Widerstand des Elektrolyts

wurde bestimmt, indem durch zwei feine, in die Flssig-

keit tauchende Drhte die Potentialdifferenz in bekanntem

Abstnde gemessen wurde. Dieser Widerstand war von

der Stromdichte unabhngig und gab, wenn er von dem

Widerstand der Zelle abgezogen wurde, den Uebergangs"-

widerstand.

Die Versuche wurden in der Art ausgefhrt., dass

zuerst Strme von 2,7 Milliampere augewendet wurden

und diese bis auf 370 Milliampere gesteigert wurden,

dann wurden die Versuche nach pltzlicher und bei

langsamer Abnahme der Strme wiederholt.
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Alle Versuche ergaben bereinstimmend, dass der

Uebergangswiderstand abnimmt, wenn der Strom wchst.

Von einer nichtleitenden Schicht, die sich auf einer

,mI, r auf beiden Elektroden bildet, kann also der Ueber-

gangswiderstand nicht herrhren ,
da er sonst mit bu-

oehmendem Strome wachsen, und nach Anwendung eines

starken Stromes grsser sein msste. Vielmehr rhre
dieser (Jebergangswiderstand von einer Molecularwirkung
an den Verbindungsatellen der Elektroden mit den

Elektrolyten her, die schwachen Strmen einen grsseren
Widerstand entgegensetzt als starken; dass der Wider-

stund nach Anwendung eines starken Stromes kleiner

geworden, spricht fr diese Auffassung, indem die durch

den stinken Strom hervorgerufene Strung wahrschein-

lich einige Zeit anhlt.

Wurde unter sonst gleichen Umstnden die Flche

der Elektroden variirt, so war der Uebergangswiderstand

pro Flcheneinheit bei gleicher Stromdichte gleich. Bei

schwachen Strumen wurde der Uebergangswiderstand
sehr schnell kleiner, wenn die Temperatur stieg; bei

70' C. war der Uebergangswiderstand sehr klein.

H. Le Chatelier: Ueber das Drehungsvermgen
des Quarzes. (Comptes rendus, 1S89, T.CIX, p. 264.)

Als Herr Le Chatelier seiue neue Methode, die

Ausdehnung fester Krper bei hohen Temperaturen zu

messen (Rdsch. IV, 52), auf den Quarz anwandte, fand

er, dass die Dimensionen desselben bei 570 eine pltz-
liche Zunahme zeigen ,

was eine momentane Zustands-

nderung vermuthen Hess, hnlich derjenigen, welche

bei den dimorphen Krpern beobachtet wird. Die

Messungen waren jedoch nicht so genau ,
dass dieses

interessante und fr den Quarz ganz neue Verhalten als

ber allen Zweifel festgestellt angesehen werden konnte.

Herr Le Chatelier hat daher, um mit Sicherheit die

Existenz einer pltzlichen Aenderung der Eigenschaften
des Quarzes bei 570 nachzuweisen, das Verhalten des

Drehungsvermgens dieser Substanz nher studirt.

Hierbei zeigte sich eine unerwartete Erscheinung,
welche die gesuchte Aenderung in viel unzweideutigerer
\\ -

: e testzustellen gestattete, als irgend welche Messungs-
reihen es je ermglichen wrden. Eine zur Axe senk-

recht geschnittene Quarzplatte, welche 3mm dick und

10 X 10 mm breit war, zeigte nmlich zwischen 560

und 580 pltzlich eine energische Doppelbrechung,
welche bald darauf verschwand. Diese Erscheinung trat

ganz unbeschrnkt jedesmal ein, wenn man dieselbe

Temperatur, aufsteigend oder absteigend, passirte. Hatte

der (juarz eine Dicke, welche grsser war, als die Breiten-

dimensionen, so war die Doppelbrechung weniger deut-

lich. Nach Herrn Mallard rhrt diese Doppelbrechung
daher, dass in dem Quarz in Folge von Dimensions-

verschiedenheiten in an einander stossenden Gebieten,
von denen die einen hhere, die anderen niedere Tempe-
raturen besitzen, sehr hohe Spannungen sich entwickeln.

Da die Erscheinung nothwendig mit der Richtung der

isothermen Flchen zusammenhangt, begreift man, dass

ihre Intensitt sich ndert mit der relativen Grsse der

verschiedenen Dimensionen des Quarzes.
Auch Messungen des Drehungsvermgens wurden

fr Natriumlicht und fr den elektrischen Funken
/wischen zwei Magnesium -Elektroden ausgefhrt. Sie

ergaben, dass das Gesetz der Aenderungen des Rotations-

vermgens des Quarzes mit der Temperatur fr alle

Wellenlngen dasselbe ist; das heisst, bei einer gegebenen
Temperatur findet man die Drehung der Polarisations-

ebene fr einen beliebigen Strahl, wenn man die Rota-
tion bei der Temperatur Null mit einem Coefficienten

multiplicirt, der unabhngig von der Wellenlnge und

nur eine Function der Temperatur ist. Zwischen und
570 wchst das Rotationsvermgen ziemlich schnell; bei

570 erfolgt dann eine pltzliche Aenderung und ber

570" wird die Zunahme der Rotationsfhigkeit sehr

schwach.

Hiernach ist es sicher festgestellt, dass bei einer

Temperatur nahe 570 der Quarz in seinen Eigenschaften
eine pltzliche Aenderung erleidet, das heisst eine wirk-

liche allotropische Umwandlung erfhrt. Sehr autfallend

ist es, dass er in seinen beiden Zustnden sein Drehungs-
vermgen und dieselbe kristallinische Symmetrie behlt.

James D. Dana: Ueber den Ursprung der tiefen
Mulden der Ucean Vertiefung: Sind einige
davon vulkanischen Ursprungs? (American
Journal of Science, 1S89, Ser. 3, Vol. XXXVII, p. 192.)
Auf Grund einer neu gezeichneten Tiefenkarte der

Oceane (Aequatorialmaassstab 1:80500000), auf deren

Abweichungen von den sonstigen derartigen Karten im

Eingange kurz unter Angabe der Grnde fr diese ab-

weichende Zeichnung hingewiesen wird, gieht Verfasser

zunchst eine knappe Uebersicht ber die Leitlinien"

(features-lines) im Bau der Oceane und ihrer Uferland-

schafteu, wobei er hauptschlich die vielfache Ueberein-

stimmung in dem Richtungsverlaufe weit von einander
entfernter Festlandsgebirge, Festlandsufer und unter-

meerischer Rcken hervorhebt.

Als Endergebniss dieser Betrachtungen wird der

Schluss gezogen, dass in der Anordnung dieser Leitlinien

eine Gesetzmssigkeit erkennbar sei, die sich ber die

ganze Erde verfolgen lasse, und die in ihren Grundlagen
zurckreiche bis in den Beginn der Erdentwickelung,
mit deren Fortschreiten auch dieses Leitliniensystem
weiter ausgebildet worden sei.

Darauf wird an einer Reihe von typischen Locali-

tten die Frage errtert, ob urschliche Beziehungen
zwischen den tiefsten Tiefseebecken und vulkanischen

Erscheinungen festzustellen seien, etwa derart, dass diese

tiefsten Depressionen der Erdrinde dadurch erzeugt seien,
dass durch vulkanische Eruptionen grosse Hohlrume
im Erdinnern gebildet worden seien, in die allmlig die

Erdrinde nachgesuuken sei. Aus der gegenseitigen Lage
der grssteu Tiefseebecken zu den ihnen nchsten Vulkan-
Gebieten wird die Antwort auf diese Frage zu geben
versucht und hierbei festgestellt, dass wenn fr manche

Gegenden (Sandwich-Inseln, Japan und Kurilen) derartige

Beziehungen denkbar seien, sie fr andere Gebiete sicher-

lich nicht behauptet werden knnen; denn einmal finden

sich in der Nhe stark vulkanischer Gebiete keine grossen
oceanischen Tiefen (Westkste Nord-, Mittel- und Sd-
Amerikas, Nord-Atlantic in der Umgebung von Island)
und andererseits finden sich grosse oceanische Tiefen,
ohne dass in ihrer Nachbarschaft vulkanische Gebiete

vorhanden sind (Nord-Pacitic unter 35 N., in dem nrd-
lich der Karolinen gelegenen Gebiete, Sd -Pacific in

170" W. ostlich der Chatham Insel; Atlantischer cean,
namentlich im Gebiete Westindiens). Ferner lsst sich

auch der hchst auffllige Umstand, dass sich im Pacific

wie kn Atlantic der bei weitem grssere Theil der

3000 Faden-Areale und alle Tiefen ber 4000 F'aden in

der Westhlfte derselben befinden, in keine Beziehung
zu irgend welchen vulkanischen Erscheinungen setzen,

und so fhrt denn auch diese Betrachtung zu dem
Schlsse, dass, da zu der Erklrung der Entstehung der

Tiefseehecken auch nicht oberflchlich wirkende Ursachen,
wie Erosion oder eine besonders geartete Sedimentation

herangezogen werden knnen, diese Tiefseebecken durch

Vorgnge bedingt seien, die in der innerlichen Ent-

wickelungsthtigkeit der Kre ihren Grund fnden, eine
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Thtigkeit, die auch als maassgebend fr die Ausgestal-

tung der Leitlinien" angenommen werden musste.

Als ein Beispiel fr den Zusammenhang in den

oceanischen Leitlinien wird die Thatsache angefhrt,
dass im Jahre 1883 vier oder fnf Tage nach dem Aus-

bruche des Tarawera auf Neu - Seeland und drei Tage
nach seinem Einstrze White Island in der Plenty-Bucht
am Nord-Ende Neu-Seelands ungewhnlich thtig wurde,
und dass zwei Monate spter ein heftiger Ausbruch in

der Tonga-Gruppe stattfand, und im Hinblick auf diese

Thatsache stellt der berhmte amerikanische Geologe
als Schluss des ganzen Aufsatzes die Frage hin: Sollten

diese Eruptionen nicht mit einer leichten Verschiebung
oder Bewegung in der Erdrinde in Zusammenhang
stehen, die lngs einer Reihe alter Bruchlinien allmlig
von Sden nach Norden fortschritt, und sollten nicht

jetzt
noch Niveaunderungen stattfinden in Folge der-

selben contractiven Thtigkeit, die die Leitlinien des

Erdrindenbaues hervorrief':"' H. Wermbter.

Oldfield Thomas: Ueber die Zhne des Ornitho-

rhynchus. (Proceedings of the Royal Society, 1889,
Vol. XLVI, Nr. 280, p. 126.)

Anfangs vorigen Jahres machte Herr Poulton die

allgemeines Aufsehen erregende Entdeckung, dass der

Ornithorhynchus Zhne besitze (Rdsch. III, 386). Nach
der ersten Entdeckung hat Poulton in einer ausfhr-
lichen Abhandlung die Gestalt, die Structur und die

Entwickelung dieser Zhne eingehend beschrieben und
ihre Beziehung zu den Hornplatten (oder Cornula",
wie sie passend genannt werden knnen) ,

welche das

normale Kauorgan des erwachsenen Thieres bilden.

Die Schlsse Poulton's knnen kurz wie folgt zu-

sammengefasst werden : 1) Der Ornithorhynchus besitzt

wirkliche Zhne, welche in ihrer Form und Structur

den Sugethiertypus haben. 2) Sie sind offenbar

functionslos
,

da sie nur brig gebliebene Rudimente
von functionirenden Zhnen in einem frheren Stadium
der Geschichte des Thieres sind

,
und , nach dem unter-

suchten Material zu urtheilen
,
wieder resorbirt werden,

ohne das Zahnfleisch durchbrochen zu haben. 3) Die

Cornula entwickeln sich aus dem Mundepithel ,
welches

die Zhne bedeckt, und sie nehmen ihre erste Gestalt

an aus den Zahn-Vertiefungen und -Erhhungen unter

demselben.

Die Thatsache, dass die Schnabelthiere Zhne be-

sitzen
, und zwar solche vom Sugethiertypus ,

ist eine

wichtige Entdeckung, aber da die Exemplare, die Poulton
untersuchen konnte, sehr jung waren, so bedrfen die

Schlsse, die unter 2) und 3) angefhrt sind, so sehr

sie zur Zeit begrndet waren, einiger Modification. Auf
Grund eines weiteren Materials, das Herrn Thomas
zur Verfgung stand

, mssen nmlich die beiden ange-
fhrten Stze folgenden Wortlaut haben :

1) Die Zhne functioniren whrend eines betrcht-
lichen Theils des Lebens der Thiere ,

indem sie wie

gewhnlich das Zahnfleisch durchbrechen, und nachdem
sie durch Reibung mit der Nahrung und mit Sand ab-

genutzt worden, werden sie aus dem Munde gestossen,
ebenso wie die Milchzhne der anderen Sugethiere.
2) Die Cornula entwickeln sich sicherlich aus dem Mund-
epithel, aber aus dem unter und rings um den Zahn
und nicht aus dem ber ihm befindlichen; die Lcher
in den Platten sind die Spuren der ursprnglichen Zahn-

alveolen, aus denen die Zhne ausgestossen worden sind.

Ausser diesen zwei nicht unwichtigen Berichtigungen,
welche Herr Thomas machen konnte

,
weil er ltere

Thiere zu untersuchen Gelegenheit hatte, hat der Um-

stand
,

dass nun genaue Beschreibungen eines voll ent-

wickelten
,

verkalkten Zahns der Ornithorhynchus vor-

liegt, allgemeines Interesse. Eine Vergleichung dieser

Zhne mit denen anderer lebender oder ausgestorbener
Thiere wird sicherlich ber die phylogenetische Ent-

wickelung dieses niedersten Sugethiers interessante

Aufschlsse bringen. Die Bemhungen des Herrn Tho-
mas in dieser Richtung waren bisher noch ohne Er-

folg, weil noch kein Zahn gefunden werden konnte,
weder von lebenden noch von ausgestorbenen Suge-
thieren oder Reptilien , welcher dem des Ornithorhyn-
chus entspricht.

Vittorio Adticco : Wirkung des Lichtes auf die
Lebensdauer, den Gewichtsverlust, die

Temperatur und die Menge des Leber- und
Muskel -Glykogens bei hungernden Tauben.
(Atti della R. Accademia dei Lincei. Rendiconti 1889,
Ser. 4, Vol. V (1), p. 684.)

Moleschott hat bereits im Jahre 1855 die Wirkung
des Lichtes auf den Stoffwechsel der Thiere an Frschen
erkannt, welche im Dunkeln weniger CO., entwickeln

als im Lichte
; spter sind viele von Arbeiten ber die

Wirkung des weissen und des farbigen Lichtes auf das

Verhalten der Athmungsgase, der Muskeln, und nament-
lich der empfindlichen Theile des Auges und der Pig-
mentflecke der niederen Thiere ausgefhrt worden,
und alle haben das Vorhandensein eines Einflusses des

Lichtes auf den lebenden Organismus, auch abgesehen
von den lichtempfindenden Organen, nachgewiesen. Auch
die Versuche, welche Herr Aducco ausgefhrt, be-

sttigen diesen Einfluss.

Die Beobachtungen wurden an Wandertaubeu gemacht
und erstreckten sich auf Punkte, welche bisher noch nicht

bercksichtigt worden waren. Die Tauben wurden
24 Stunden nach der letzten Mahlzeit gewogen, und
nachdem ihre Temperatur gemessen worden

,
in eine

kleine
,
vollkommen finstere Kammer gebracht. Einige

von den Tauben Hess man bis zum Tode hungern, wh-
rend andere zu verschiedenen Zeiten nach Beginn der

Nahrungsentziehung getdtet wurden. Alle Thiere wur-

den tglich und gleich nach der Tdtung gewogen ,
bei

den letzteren wurde vorher die Temperatur gemessen;
dann wurden aus den Brustmuskeln und der Leber schnell

hinreichende Mengen entnommen
,
um den Glykogen-

gehalt zu bestimmen. Ganz parallel laufende Control-

versuche wurden an Thieren angestellt ,
welche sich in

einem bell erleuchteten, sonst ganz gleichen Rume be-

fanden. Weitere Controlversuche wurden mit Tauben

angestellt, denen die Augen verschlossen waren, und
die sonst der Lichtwirkung exponirt wurden; noch andere

Versuche mit Tauben
,
welche keine Muskelbewegungen

ausfhren konnten. Die eine Versuchsreihe sollte ent-

scheiden, ob das Licht durch das Auge auf den brigen

Krper wirke, oder unmittelbar; und die zweite, ob die

Wirkung des Lichtes veranlasst werde durch lebhaftere

Bewegungen des Thieres.

Aus den Versuchen ergab sich
,

dass bei Tauben,
welche in absolutem Hunger und in vollstndiger Fin-

sterniss gehalten werden, die Dauer des Lebens lnger,
und der tgliche Gewichtsverlust kleiner ist als bei Tauben,
welche im Lichte hungern. Es zeigte sich ferner, dass

in den ersten Hungertagen im Dunkeln das Glykogen
der Leber vollkommen verschwunden ist, sei es, dass

sich weniger bildet, sei es, dass alles neugebildete ver-

braucht wird. In den daun folgenden Tagen begiuut
das Glykogen sich wieder in der Leber anzuhufen, so

dass man es dort in den vorgerckten Stadien des

Hungers wieder antrifft. In den Muskelu verschwindet das
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Glykogen erst in sehr vorgercktem Hungerzustande.
Endlich ergaben die Versuche

,
dass die Temperatur

mehrere Grade (4 und 5") unter die normale sinken

kann, und dass trotzdem das Thier viele Tage weiter

lebt und sowohl in der Leber wie in den Muskeln Gly-

kogen enthlt; im Lichte hingegen verschwindet das

Glykogen, wenn die Temperatur unter die Normale

sinkt.

Diese Versuche besttigen also, wie bereits erwhnt,
die Resultate von Moleschott und die der spteren
Forscher, indem sie beweisen, dass das Licht ein krf-

tiger Erreger des Stoffwechsels ist, und dass der Stoff-

wechsel im Finsteru so schwach und langsam wird,

dass die Reservestoffe des Organismus fr ungewhnlich

lange Zeit die Bedrfnisse des Lebens befriedigen

knnen.

C. Timiriazeff: Das Protophyllin in den etio-

lirten Pflanzen. (Comptes rendus
, 1889, T. CIX,

p. 414.)

Durch Behandeln von Chlorophyll-Lsung mit nasci-

rendem Wasserstoff hatte Herr Timiriazeff ein gelbes
bis rothes Reductionsproduct, das Protophyllin", er-

halten
,
das sich an der Luft zum grnen Chlorophyll

oxydirt und spectroskopisch charakterisirt ist durch die

verbreitete Bande II und das Fehlen der Chlorophyll-
bande I, die aber nach der Oxydation wieder auftritt,

(Rdsch. I, 228). Er sprach die Vermuthung. aus, dass

dieses reducirte Chlorophyll auch in lebenden Pflanzen

vorkomme und sich dort zu Chlorophyll oxydire in der-

selben Weise, wie er dies ausserhalb der Pflanze knst-
lich zu machen im Stande war. Neue Untersuchungen
haben diese Vermuthung besttigt.

Cotyledonen etiolirter Pflanzen wurden in einem

kleinen Mrser zerrieben
,
der soviel Alkohol enthielt,

dass dieser nach einer schnellen Filtration eine an

beiden Enden durch Glasplatten verschlossene Rhre
von 0,5 m Lnge ganz fllte, und dann wurde die Flssig-
keit spectroskopisch untersucht. Die ersten Versuche
waren zwar ermutkigend ,

aber nicht zufriedenstellend.

Das Spectrum zeigte nmlich alle Banden des Chloro-

phylls : aber die Bande II war schrfer wie gewhnlich ;

sie war gleich der Bande 1
,
oder fast strker als diese.

Die Anwesenheit der Bande I deutete an, dass eine

Oxydation des Protophyllin bereits begonnen habe. Bei

weiter gesteigerter Sorgfalt, als die Pflnzchen dauernd
in absoluter Dunkelheit gehalten wurden, gelang es

schliesslich
,
aus den vergeilten Pflnzchen Lsungen zu

erhalten
,
welche das reine Spectrum des Protophyllins

gaben ohne die geringste Spur der Bande I
,
die fr

das Chlorophyll charakteristisch ist. Verfasser hlt es

danach fr zweifellos, dass es das Protophyllin ist, wel-

ches sich am Licht oxydirend das Chlorophyll im leben-

den Organismus erzeugt".
Dass die Coniferen auch in absoluter Dunkelheit

ergrnen, glaubt der Verfasser vielleicht darauf zurck-
fhren zu drfen, dass die Anwesenheit des Terpentinls
die Oxydation des Protophyllins auch ohne Licht herbei-

fhren kann.

Robert von Helmholtz
}-.

Am 9. August d. J. versammelte sich die physika
lische Welt Berlins . um von einem hoftnungsvollen
Jnger ihrer Wissenschaft auf immer Abschied zu
nehmen. Robert von Helmholtz war einem Herz-

schlage erlegen, welcher seinen 14tgigeu qualvollen
Leiden ein schnelles Ende machte. Mit ihm schied ein

j

reger Geist, der mit starkem Willen das Siechthum seines
I

gebrechlichen Krpers zu berwinden wusste; in ihm ver-

lieren seine Collegen einen begabten, dabei neidlosen Mit-

arbeiter; die seinem Herzen Nahestehenden einen treuen

und warmen Freund
, unsere Zeitschrift einen hoch-

geschtzten Mitarbeiter.

Als der Sohn des berhmten Physiologen Her-
mann Helmholtz am 3. Mrz 1862 zu Heidelberg
geboren, fallen Robert Helmholtz' Jugendjahre mit
der Glanzperiode Alt Heidelbergs" zusammen. Frh schon

qulten ihn krperliche Gebrechen
,
mit denen er bis

an sein Ende einen fortwhrenden Kampf zu bestehen
hatte. Seine zarte Gesundheit hinderte ihn am Schul-

besuch, und nur zur Ablegung des Abiturientenexamens
besuchte er die obersten Klassen des Franzsischen

Gymnasiums zu Berlin, wohin sein Vater 1871 als Akade-
miker und Physiker an der Universitt berufen worden
war. Nach Erlangung des Reifezeugnisses , zog es

Robert Helmholtz mchtig nach der Stadt , wo er
als Knabe gespielt. Sich der Naturwissenschaft wid-

mend, arbeitete er mehrere Semester im Laboratorium
von Robert Bimsen, und kehrte dann nach Berlin

zurck, wo er sich mathematischen Studien eifrig ergab
und im physikalischen Institut unter der Leitung seines

grossen Vaters arbeitete.

Ausgestattet mit glnzenden Geistesgaben, besass er

neben zher Ausdauer und regem Fleisse lebhafte Be-

geisterung fr der Wahrheit letzten Grund. Frh schon
betrat er die ehrenvolle Bahn selbstndiger Forschung,
auf der ihm neben innerer Befriedigung des Forschers

auch ussere Anerkennung und Lohn nicht fehlen sollten.

Mehrfach hat er auch in dieser Zeitschrift von seinen

Forschungen in klaren Darstellungen Mittheilung gemacht.

Im Jahre 1885 wurde Robert von Helmholtz zu
Berlin promovirt. In seiner Doctorschrift Untersuchungen
ber Dmpfe und Nebel, besonders ber solche von Lsun-

gen" bestimmte er die Dampfspannungen von Salz-

lsungen oder vielmehr den Sttigungsgrad der ber

denselben befindlichen Dmpfe. Dazu wurden diese mit
Luft gemengt und durch eine adiabatische Druck-

erniedrigung in Form von Nebeln niedergeschlagen. Aus
der Grsse der kleinsten Depression ,

welche noch im
Stande ist, Nebel sichtbar zu machen, kann die Stti-

gung des Wasserdampfes berechnet werden
,

hnlich

wie man aus dem Thaupunkte auf die relative Feuchtig-
keit der Luft schliesst. Dieses Verfahren erwies sich

genauer als die directen Messungen von Regnault,
Wllner und Tamann. Schon diese eine Arbeit

berechtigte zu den schnsten Hoffnungen. Ging aus

ihr doch mit Deutlichkeit hervor, dass der Verfasser

Beobachtungstalent und logische Schrfe des Denkens
in gleichem Maasse besass, Experiment und Mathematik

gleich gut beherrschte.

Im Sommer und Herbst des Jahres 18813 finden wir

Robert von Helmholtz auf schwerem Krankenlager.
Wieder musste er sich einer Operation an seiner kranken
Wirbelsule unterziehen. Todesmuthig aber zeichnet er,

dem jede Thtigkeit untersagt ist, whrend seiner schweren
Krankheit die Fiebercurven fein suberlich auf Coordi-

uatenpapier, deren Maxima lchelnd dem Freunde zeigend.
Treue Pflege und rztliche Kunst erhalten ihn dem Leben
und es folgen genau drei Jahre fast vollstndiger krper-
licher Frische. Gleich als ob es glte, diese letzte Frist

tchtig auszunutzen, hat der Entschlafene in dieser kurzen
Zeit erstaunlich viel geleistet. Noch in demselben Jahre

erschien seine Abhandlung Die Aenderuugen des Gefrier-

punktes berechnet aus der Dampfspannung des Eises"

und wenige Monate spter seine Versuche mit einem

Dampfstrahl". In ersterer Arbeit werden aus den Stzen
ber die freie Energie" Folgerungen ber die Schmel-
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zung des Eises gezogen und Beziehungen zwischen den

Dampfspannungen des Wassers und Eises einerseits und

dem die Schmelzung bewirkenden Drucke andererseits

aufgestellt. Es wird unter Anderem gefunden, dass allge-

mein unter dem Schmelzpunkte die Dampfspannung
des ilssigen, ber demselben die des festen Kr-

pers die grssere ist. Ausserdem wird die Eiscurve

theoretisch neu berechnet, und es werden so numerische

Daten fr die Gefrierpunktserniedrigung durch Druck

gewonnen. In der zweiten mehr experimentellen Arbeit

wird der Dampfstrahl als Reagenzmittel (fr Staub-

erzeuger einerseits und fr chemische Processe anderer-

seits) kennen gelehrt. Derselbe nimmt eine deutlich

vernderte Gestalt an, sowohl wenn Staut)., als wenn
chemische Gleichgewichtsstrungen in der umgebenden
Atmosphre vorhanden sind. Es Hess sich zeigen, dass

bei den Flammen unverbraunte Molekeln noch in den

Verbrennungsgasen sich treffen und hier dieselben Pro-

cesse stattfinden wie in der Flamme. Interessant sind

die beschriebenen Versuche dadurch, dass jene beiden

genannten Factoren identisch mit der Bedingung der

Elektrisirung der Luft zu sein scheinen.

Aus einer mitgetheilten Beobachtung am Solfatara-

krater bei Neapel geht hervor, dass Robert von Heim-
holt z auch auf der Reise durch die sagenumwobenen,
die Phantasie berauschenden Gefilde Italiens sich seinen

nchterneu Beobachtungssinn bewahrt hatte. Gestrkt an

Krper und Geist, machte er sich nach seiner Rckkehr
an die Lsung der vom Verein fr Gewerbfleiss zu Berlin

gestellten Preisarbeit Ueber die Strahlungsenergie von

Flammen", auf deren Lsung ein Preis von 5000 Mark
und eine goldene Medaille gesetzt war. Zwei Jahre

mhevoller Arbeit folgten jetzt, deren Frchte nicht

ausblieben. Aus der kurzen Mittheilung, die er vor der

Physikalischen Gesellschaft zu Berlin machte, geht als

wesentliches Resultat hervor
,

dass die Flammenstrah-

lung im allgemeinsten Fall als zusammengesetzt aus der

regulren Temperaturstrahlung erstens des eventuell fest

ausgeschiedenen Kohlenstoffs, zweitens der erhitzten Gase,

aber hauptschlich aus der chemischen Strahlung" der

durch die Verbrennung gebildeten Wasser- und Kohlen-

sure-Molecle anzusehen ist. Aus der experimentell
bestimmten Strahlung der reinen Wasserstoff- und Kohlen-

oxyililamme berechnet Ro b er t von Helmholtz das

Strahlungsvermgen der anderen Flammen (Grubengas,
lbildendes Gas, Leuchtgas, Methyl-Aethylalkohol etc).

Auf seinem letzten Krankenbett war er mit der

Publioation dieser Arbeit beschftigt und noch zwei

Stunden vor seinem Tode dictirte er einen Brief an

seinen Verleger. So arbeitete sein Geist nocli immer,
whrend sein Krper schon im Sterben lag.

Es wre unsere Charakteristik des Verstorbenen
nicht vollstndig, wollten wir einen Aufsatz unerwhnt
lassen, den derselbe in Rode nberg's Deutscher Rund-
schau" verffentlicht hat. Der Nachruf, den Robert
von Helmholtz unserem Gustav Kirchhoff gewidmet
hat, ist mehr als eine Denkrede. In scharfsinnigen all-

gemeinen Betrachtungen weiss er Kirchhoff's excep-
tionellen mathematisch -physikalischen Geist ins rechte

Licht zu setzen. Die Schilderung von seinem Wirken und
Leben ist mit einer Wrme, mit einer kindlichen Liebe
und Ehrfurcht geschrieben ,

dass sie uns tief ergreift.
Bei der Mittheilung von Kirchhoff's grosser Ent-

deckung aber beweist er ein entschiedenes Talent fr
populre Darstellung.

Wenn alledem noch hinzugefgt werden kann, dass

Robert von Helmholtz ein geistreicher und fein-

witziger Redner, ein liebenswrdiger und fesselnder

Gesellschafter war, so ist wohl das Urtheil erlaubt, dass

er ein seltener Mensch gewesen, dem eine glnzende Lauf-

bahn bevorstand. Dabei war er von grosser Bescheiden-

heit und Selbstlosigkeit ,
ohne falschen Ehrgeiz und

ohne alle Anmassung. Seine Pflichttreue war geradezu
rhrend. Bildete doch whrend seiner Krankheit die

Voraussicht, am 1. ctober seine neue Stellung an der

Physikalisch-technischeu Reichsanstalt nicht antreten zu

knnen, seine grsste Sorge. Leider sollte es den Mit-

arbeitern dieser Anstalt nicht vergnnt sein, einen so

tchtigen Gelehrten
,
dabei neidlos anerkennenden Be-

urtheiler fremden Verdienstes, zu den Ihren zu zhlen.

Vergegenwrtigen wir uns zum Schluss die im

Vorhergehenden flchtig geschilderten Vorzge des

Entschlafenen, so staunen wir, wie in einem so ge-

brechlichen Krper ein so klarer Geist wohnen und
eine so schne Seele sich entwickeln konnte. Ja, viel-

leicht ist es gerade das krperliche Gebrechen gewesen,
welches den Reichbegabten so frh zur geistigen Ent-

wickelung, und seine Herzensgute so voll zum Reifen

brachte. Dass krperliche Nachtheile den damit Be-

hafteten schon frh zum Nachdenken ber des Lebens

Werth und zum Studium des eigenen Ichs drngen, ist

uns verstndlich. Robert von Helmholtz' herr-

licher Charakter aber bewirkte , dass solche Betrach-

tungen den krperlich Zurckgebliebenen nicht zum
Pessimisten

,
sondern zu einem strebsamen

,
beschei-

denen, immer heiteren, liebenswrdigen und glcklichen
Menschen werden liessen. Schwere Kmpfe mag er

gekmpft haben
,

die Anderen ganz erspart bleiben.

Doppelt daher gebhrt unserem Dulder die Palme, der

es verstanden hat
,

die Herzen Aller zu gewinnen und
sich trotz jugendlichen Alters ein bleibendes Denkmal
in den Annalen der Physik zu setzen. 0. Lr.

Vermischtes.
Auf eine merkwrdige Erscheinung, die anscheinend

auf eine aussergewhnliche Empfindlichkeit in Bezug
auf elektrische Wirkungen zurckzufhren ist, mchte
ich hiermit aufmerksam machen.

Zur Herstellung einer violettfarbigen Glasplatte fr
photographische Zwecke hatte ich eine ebene Glasplatte
mit einer dnnen Schicht violettfarbigen Collodiums

berzogen. Nachdem dieses Hutchen sich gebildet
hatte, zeigte es sich, dass dasselbe fr meine Zwecke
zu dunkel gefrbt war. Ich lste es daher ab

,
was

leicht zu bewerkstelligen war. Diese abgelste Schicht

zeigte nun eine ausserordentliche Empfindlichkeit in

Bezug auf Anziehung gegen die verschiedensten Krper.
Von der menschlichen Hand, sowie von Glas, von
Holz u. s. w. wurde ein solches Blatt lebhaft angezogen.
Abgestosseu wurde es dagegen von einem Stck Hart-

gummi, welches vorher krftig gerieben worden war. Wenn
das Hutchen einige Tage ruhig gelegen hat, ist von
einer elektrischen Wirkung hutig nichts zu bemerken;
sobald man aber einige Male in geringer Entfernung
nach einer und derselben Richtung mit der flacheu

Hand darber streicht, so stellt sich die vorige Empfind-
lichkeit bald wieder ein. Wie es scheint, ist hiermit

ein vorzgliches Mittel zur Messung von schwachen
elektrischen Wirkungen gegeben.

Zur Herstellung der elektrisch empfindlichen Schicht

hatte ich mglichst reines Collodium
,

welches durch
reinen Spiritus und durch Schwefelther verdnnt, uud
zu welchem ein wenig in Spiritus aufgelstes Anilin-

violett hinzugefgt worden war , benutzt. Die Wirkung
war anscheinend dieselbe, wenn auch das Mischungs-
verhltniss der einzelnen Bestandteile verndert wurde.

Steglitz, im October 1889. 0. Jesse.

Am 11. ctober starb zu Sle bei Manchester Dr. James
Prescott Joule im Alter von nahezu 71 Jahren.
r ^______^___

Fr die Kedaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin Vf., Magdeburgerstrasse 26.

Hierzu eine Beilage von J. Guttentag (D. Collin)
in Berlin.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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A. Wllner: Ueber den allmligen Uebergang
der Gasspectra in ihre verschiedenen
Formen. (Sitzungsberichte iler Berliner Akademie der

Wissenschaften, 1889, S. 793.)

Von den Gasen weiss man
,
dass sie unter ver-

schiedenen Versuch sbedingun gen verschiedene Spectra

geben , ber deren Entstehung und Bedeutung ver-

schiedene Ansichten aufgestellt sind. Herr Wllner
nimmt zu dieser Frage seit Jahren eine ganz be-

stimmte Stellung ein, indem er bereits 1879 gezeigt

hatte, dass man das gewhnliche Bandenspectrura
des Stickstoffes durch stets weiter getriebene Ver-

dnnung deB Gases in ein Spectrum verwandeln kann,

dessen Maxima an ganz anderen Stellen liegen, als

im gewhnlichen Bandenspectrum. Er hatte bereits

damals gezeigt, dass diese Umwandlung eine allmlige

ist, dass man das allmlige Hellerwerden der neuen

Maxima bei schrittweise fortschreitender Verdnnung
des Gases verfolgen kann; bei der strksten Ver-

dnnung bleiben diese Maxima als helle Linien, den

Rest des ersten Spectrums bildend, brig, und man
hat dann das Linienspectrum des Stickstoffes, in

welchem bereits eine nicht unerhebliche Zahl von

Linien des PI cker' sehen Linienspectrums sich findet.

Um nun noch weitere Plcker'sche Linien in den

Gasspectren durch diese allmlige Umwandlung ent-

stehen zu sehen, hat Herr Wllner im letzten

Winter diese Versuche wieder aufgenommen ,
wobei

er speciell folgendes Ziel ins Auge fasste:

Da nach der von mir vertretenen Auffassung der

Spectra die [durch Funkenentladung erzeugten] Linien-

spectra sozusagen unvollstndige Spectra sind, die

uns in der beschrnkten Zahl von hellen Linien nur

die intensivsten der von den Gasen ausgesandten
Wellen zeigen ,

weil sie nur von der durch den

Funken getroffenen Moleclreihe ausgesandt werden,
so handelte es sich fr mich vorzugsweise darum, zu

versuchen, ob es nicht mglich sei, dickere Schichten

der Gase auf erheblich verschiedene Temperaturen
zu bringen. Die dickeren Schichten mssen nach

meiner Auffassung das vollstndige Spectrum liefern,

also auch zeigen, wenn es gelingen sollte, die dickeren

Gasschichten auf jene Temperatur zu bringen, bei

welcher die Linien des Linienspectrums sich zeigen,
ob in der That dann das Spectrum nur aus diesen

besteht, wie es Angstrm und seine Nachfolger

wollen, oder ob die Linien in der That nur die hellsten

eines vollstndigen Spectrums sind."

Zu den Versuchen dienten vier Spectralrhren,
deren lichte Weiten 2cm, lern, 0,5cm und 0,25cm,
die Lngen hingegen bei allen 150ctn betrugen. Die

Elektroden waren an den Enden und in der dnnsten
Rhre auch in der Mitte angebracht, so dass erforder-

lichenfalls nur die halbe Lnge leuchtend gemacht
wurde. Die Rhren wurden durch die Tpler'sche
Luftpumpe evaeuirt und dann mit dem zu unter-

suchenden, reinen, trocknen Gase unter controlirbarem

Drucke gefllt.

Herr Wllner beschreibt eingehend die Aende-

rungen des Stickstoffspectrums und des Sauerstoff-

spectrums, die er in den verschiedenen Rhren bei

fortschreitender Verdnnung, von dem hellsten Banden-
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spectruin ausgebend, erhalten. Es ist unmglich ber

diese Details auszugsweise zu berichten; es mgen
daher nur die etwas einfacheren Verhltnisse des Sauer-

stoffspectrums hier in grsserer Ausfhrlichkeit wieder-

gegeben werden.

Das Sauerstoffspectrum entsteht aus einem

Schwachen Lichtschein im Grnen, der bei einem

Gasdrucke sich zeigt, bei welchem zuerst das Gas

leuchtend wird; nach und nach entwickelt sich das

vollstndige Sauerstoffspectrum, das bisher berhaupt
noch nicht beschrieben ist. Es besteht aus einer

Anzahl einzeln stehender, heller Linien, fnf hellen

Liniengruppen in Form von Banden und einigen

lichtschwachen Feldern, welche zu wenig hell sind,

um in Linien aufgelst werden zu knnen. Auf den

Banden liegt das Maximum der Helligkeit (im Gegen-
satz zu dem Verhalten des Stickstoffes) stets nahe der

Mitte, etwas nher der strker brechbaren Seite
;
auf

den lichtschwachen Feldern hingegen liegen die

Maxiina auf oder nahe dem brechbarsten Rande.

Die Tabelle der gemessenen Linien stimmt, soweit

letztere schon frher beschrieben waren
, bis auf

einige Einzelheiten mit den frheren Messungen des

Verfassers, wie mit denen von Schuster, Paalzow
und Vogel berein. Ueber die alhulige EntWicke-

lung dieses Spectrums seien der Abhandlung noch

einige speciellere Angaben entnommen :

Das vollstndige Sauerstoffspcctrum entwickelt

sich bei allmliger Verdnnung des Sauerstoffes in

der Bohre von 0,25 cm Weite ganz schrittweise. Es

beginnt, wie erwhnt, mit einem schwachen, grnen
Schein; wird das Gas verdnnt, so treten zuerst als

schwache, helle Linien auf die beiden grnen Linien

!"> Kl, 74 und 533,11, auch wohl schon 430,8. Dar-

auf werden sichtbar 615,26; 645,76; 501,9; 496,9;

596,3; 555,8; 604,89, von denen die letzteren fnf
Linien in dem vollstndig entwickelten Spectrum

keineswegs durch Helligkeit hervorragen. Bei weiterer

Verdnnung wird der auch spter sehr schwache

erste Lichtschein neben der gelben Cannelirung
schwach sichtbar, ferner der Beginn der Bande V
und auf ihr 530 und 527,75; weiter erscheint das

schwach helle Feld bei 480; schwache Scheine treten

hinzu in der Gegend 466,2 und 464,9. Bei weiterem

Pumpen wird alles schon Sichtbare etwas heller, wo-

bei die als schwach bezeichneten Theile schwach

bleiben, und bald treten die Banden II, IV, V hinzu,

zunchst als schwache, ziemlich gleichmssig be-

leuchtete Felder; nur auf der orangen Bande erscheint

als hellere Linie 599,76, die spter nicht das Maximum
der Helligkeit ist. Spter zeigt sich , whrend die

drei erwhnten Banden heller werden, die rothe

Bunde I und die gelbe III. Die Banden wachsen
relativ erheblich strker an Helligkeit, als die

brigen Theile des Spectrums und bei hinreichend

geringem Drucke lassen sich alle Einzelheiten auf

demselben messen. Wird von diesem Drucke ans ,

das Gas noch weiter verdnnt, so entwickeln sich

allmlig auch die Linien, deren Wellenlnge kleiner

ist als 468
;

zuerst werden in Folge wachsender

Helligkeit scharf die Linien 464,9 und 464,3 und

nach und nach treten auch die brigen (bis 427,s)

hervor. Dabei wird in Folge der Abnahme der Gas-

dichte das ganze Spectrum etwas dunkler, so dass

es schwieriger wird, auf den Banden alle Einzelheiten

zu erkennen. Die Verdnnung wurde nicht so weit

fortgesetzt, bis die meisten Linien des PI ck ein-

sehen Spectrums sichtbar wurden
;
Verfasser hlt es

fr mglich , dass die noch fehlenden bei weiterer

Verdnnung ebenfalls sichtbar werden wrden.
Liess man die Fhxschenentladung durch die Rhre

gehen, whrend der Druck allmlig vermindert wurde,

so verliefen die Erscheinungen im Wesentlichen

ebenso; aber die Linien im Blauen und Violetten

traten schon bei hheren Drucken auf, als ohne

Flasche. Dass hierbei der schnellere Uebergang der

Elektricitt in der Flaschenentladung nur dadurch

wirkte, dass das Gas eine hhere Temperatur an-

nahm, erweist Herr Wllner durch das Verhalten

der weiten Rhren. Je weiter diese, desto dunkler

waren die. Spectra ohne Flasche und desto weniger
war von dem vollstndigen Spectrum ohne Flasche

zu sehen. Mit der Flaschenentladung werden die

Spectra stets heller und entsprechend vollstndiger ;

bei der weitesten Rhre konnte selbst durch Flaschen-

entladung das Auftreten der bei der engsten Rhre
zuletzt oder erst nach Anwendung der Flaschen deut-

lich sichtbaren Linien nicht mehr erzielt werden.

Die complicirteren Erscheinungeu bei dem Stickstoff

waren insofern lehrreicher, als sie bei der Entwieke-

lung des vollstndigen Spectrums durch allmlige

Verdnnung des Gases und durch sptere Anwen-

dung der Funkeneutladung berzeugend erkennen

Hessen, dass die Zahl der Linieu von der Gasdichte

abhngig war, und dass mit abnehmendem Drucke

die sichtbaren Linien weiter auseinanderrckten, in-

dem eine Anzahl weniger heller Linien zwischen den

hellereu, welche auch bei dem geringsten Drucke

sichtbar blieben, verschwand. Wegen der Einzelheiten

muss hier auf das Original verwiesen werden
;
das

allmlig sich entwickelnde Spectrum lsst sich kurz

dahin charakterisiren, dass zu dem bei hohem Drucke

auftretenden Bandenspectrum allmlig fast smmt-
liche Linien des Plck er 'sehen Linienspectrums
und noch eine Anzahl anderer hinzutreten, bezw. als

hellere aus den Liniengruppen des Baudcuspectrums
sich entwickeln.

Aus diesen Versuchen schliesst Herr Wllner,
dass die Linien der sogenannten Linienspectra in

der That nur Theile der vollstndigen Spectra
der betrell'enden Gase sind, welche sich zeigen, wenn

man hinreichend tiefe Schichten der Gase auf die

zur Hervorrufung der Linien erforderliche Tempe-
ratur bringt. Die allmlige Entwickelung der

ganzen Erscheinung scheint mit der Auffassung, dass

es andere Molecle seien ,
welche das Bandenspec-

trum, andere, welche das Linienspectrum geben, nicht

im Einklang zu sein.
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J. Lemberg: Zur Bildung und Umwandlung
von Silicaten. (Zeitschi-, d. deutsch, geolog. Ge-

Bellsch., lsss, Bd. -Im, S. 625.)

Herr Lemberg, dem wir schon eine grosse Zahl

von Versuchsreihen ber knstliehe Bildungsweisen
und Umsetzungen von Mineralien verdanken (Rdsch.

I, 375 und 111, 409) hat eine neue Serie derselben

verffentlicht, welche nicht uninteressante Ausblicke

von allgemeinerem Interesse gestattet.

Fs ist eine auffallende Thatsache, dass zwei so

nahe verwandte Minerale wie der Sodalith (3 Na, AL,

Si,,(>, + 2NatT) und Ilauyn [2 (Xa,Ca) AI, Si 2 3

-

(Naa , Ca) S OJ nicht dasselbe geologische Ver-

breitungsgebiet besitzen. Ersterer kommt schon in

den lteren, vortertiren Tiefengesteiuen ,
letzterer

nur in den jungen, nachtertiren Ergussgesteinen als

Gemengtheil vor. Man htte zur Erklrung dieser

Thatsache annehmen knnen, dass beide Minerale

sich in allen geologischen Perioden gebildet htten,
dass der Ilauyn jedoch sehr viel leichter Umwand-

lungen anheiin falle als der Sodalith und somit durch

hydrochemische Vorgnge zerstrt worden sei, wh-
reud der Sodalith geblieben ist.

Weist aber schon die mikroskopische Gesteins-

analyse darauf hin, dass eine derartige Annahme
hchst unwahrscheinlich wre, so haben nun auch

die Versuche Herrn Lemberg's, auf die hier nicht

speciell eingegangen werden kann, ergeben, dass der

Unterschied in der Zersetzbarkeit des Sodalith und

Ilauyn keineswegs ein so grosser ist, um die An-

nahme zu gestatten, dass aller einstige Ilauyn (etwa
der Elaeolithsyenite) durch Zersetzung verschwunden

sei, whrend dir Sudalith sich erhalten habe. Das

Auftreten und Eehlen des Hauyns scheint vielmehr

weniger au den Gegensatz von altem und jungen
Gestein geknpft zu sein

,
als hchst wahrschein-

lich an den von Tiefen- und Ergussgestein, in dem

Sinne, dass in den Tiefengesteiuen wohl die Bedin-

gungen zur Sodalithbildung, nicht aber zur Hauyn-

bildung gnstig waren.

Hieran knpft der Verfasser folgende, wie er

selbst betont, durchaus hypothetische Betrachtung.
Macht man die zwei Annahmen: 1) dass der meiste

Schwefel in der Form von gluthbestndigen Schwefel-

iin tallen (hauptschlich Fe S) im geschmolzenen

Magma des Erdinneren vorhanden ist und 2) dass

der 0-gehalt der Atmosphre seit der archischen

Periode in Zunahme begriffen die Begrndung
dieser Annahmen mge man im Original nachlesen ,

so folgt, dass die meisten schwefelsauren Salze der

obersten Kruste, von der archischen Zeit an, sich

aus Schwefelmetallen gebildet haben, welche mit

Eruptivgesteinen zu Tage gefrdert und durch den

atmosphrischen O oxydirt wurden. Es liegt nun

nahe, den Ilauyn als ein solches Product der Wechsel-

wirkung von Atmosphre und den in eruptiven Ge-

steinen enthaltenen Schwefelmetallen zu deuten. Diese

Oxydation konnte sich nur in Vulkanen, die lange
Z'it mit der Atmosphre in Verbindung standen,

vollziehen, daher das Vorkommen von Ilauyn in Er-

gussgesteinen, dagegen das Fehleu in Tiefengesteiuen,
die nie die Atmosphre erreicht haben. Die Hiiuyn-

bildung im Vulkane kann man sich nun so vor-

stellen, dass die Oxydation durch unmittelbares Zu-

sammentreffen der Atmosphre mit dem gluthflssigen

Magma oder den porsen Schlacken erfolgte, oder

aber, was hufiger der Fall sein drfte, dass die

Sulfide des Magmas durch 11,0 zu Oxyd und H8 S

zerlegt weiden, letzterer zu SO, bezw. S03 verbrennt,
die theilweise von den Silicaten des Kraters ge-
bunden wird. So entstehen Sulfate, welche durch

Einsturz mit dem Magma wieder iu Berhrung
kommen, eingeschmolzen werden und so das Zustande-

kommen der chemischen Verbindung von Sulfat und
Silicat bewirken. Da es nun zu allen Zeiten Vul-

kane gegeben hat, so sollte mau nach dieser Hypo-
these Ilauyn in den Ergussgesteinen aller Perioden

finden, und nicht bloss in jungen Gesteinen. Sicher

soll sich der Ilauyn nach des Verfassers Ansicht

auch in jeder Periode gebildet haben, aber in um so

geringerer Menge, je relativ rmer die Atmosphre
an war. Da es Herrn Lemberg, wie seine spe-
cialen Ausfhrungen ergeben ,

nicht unwahrschein-

lich ist, dass die Atmosphre das Maximum an erst

in jngster Periode erreicht hat, so wrde hierin die

Erklrung dafr liegen , dass der Ilauyn massenhaft

erst in jungen Eruptivgesteinen auftritt. Die spr-
lichere Bildung iu lteren Perioden, sowie die recht

leichte Zersetzbarkeit wrden es begreiflich machen,
dass bis jetzt Huyn in lteren Ergussgesteinen nicht

gefunden worden ist.

Die Beschrnkung des Vorkommens von Hauyn
auf jngere Ergussgesteine findet im Leucit ein Ana-

logon. Dieser ist bis jetzt auch nur in jngeren
Gesteinen nachgewiesen worden. Diese Thatsache

nur durch die Annahme erklren wollen, der etwa

in alten Gesteinen vorhanden gewesene Leucit sei

spurlos umgewandelt worden, ist hier noch weniger

statthaft, als beim Hauyn, da, wie die durch den

Verfasser angestellten Versuche lehren
,

der Leucit

gegen hydrochemische Umwandlungen sich noch weit

bestndiger verhlt als der Ilauyn. Es scheint auch

hier viel weniger der Gegensatz von altem und jungem,
als vielmehr von Tiefen- und Frgussgestein in Frage
zu kommen. Man kann annehmen, dass unter starkem

Druck sich aus dem geschmolzenen Magma kein

Leucit ausscheiden, mithin iu Tiefengesteiuen, die

unter dem starken Druck autlastender Schichten er-

starrt sind, sich also auch kein Leucit bilden kann.

Der Verfasser vermuthet, dass iu diesem Falle eine

Spaltung des Leucitmolecls in andere Minerale vor

sich geht, und zwar, unter Eintritt eines Xa-Silicates

in die. Reaction
,
in Orthoklas und Nephelin, welches

die llauptgemengtheile des Elaeolithsyenits sind, oder,

wenn Olivinsubstanz mit in Reaction tritt, in Ortho-

klas und K-haltigen Mg-Glimmer. Whrend also bei

niederem Drucke die Combination Leucit und Albit

oder Leucit und Olivin Lestandfhig wre, wrde bei

hohem Brcke Orthoklas und Nephelin oder Ortho-

klas und K- haltiger Mg-Glimmer entstehen. Von
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einer ausfhrlichen Angabe der diesbezglichen Reac-

tionen sei hier abgesehen.

Zur Entscheidung der Frage, wie sich ein kry-

stallisirtes Silicat, welches gleiche chemische Zu-

sammensetzung mit einem Glase besitzt, gegen ILO
bei hoher Temperatur verhlt, wurde Labrador viele

Tage lang bei 200 bis 230 mit ILO behandelt; es

hatte keine Wasseraufnahme stattgefunden. Da nun

aus frhereu Versuchen (Rdsch. III, 410) hervorging,

dass amorphes Gesteinsglas leicht hydratisirt wird,

so ist es leicht verstndlich ,
dass in Gesteinen ,

die

ausser krystallisirten Mineralien auch Glas enthielten,

letzteres spurlos durch reines Wasser umgewandelt
werden konnte , whrend erstere sich recht gut er-

halten haben; namentlich muss dieser Vorgang bei

alten Gesteinen stattgefunden haben (vgl. Rdsch. IV,

372). Auch Coutacterscheinungen knnen durch

diese Vorgnge veranlasst werden. Wenn ein erup-
tives Magma ein

. Gestein durchbricht oder Stcke
desselben einschliesst, so knnen einzelne Bestand-

teile des durchbrochenen Gesteins verglast werden,

whrend andere unverndert bleiben. Tritt nun

spter Wasser hinzu, so werden die verglasten Be-

standtheile leicht hydratisirt, die nicht geschmolzenen

krystallisirten bleiben unverndert. Der Umstand,

dass verglaste Silicate sich nicht nur rasch hydrati-

siren, sondern auch durch alle chemischen Agentieu
rascher unigewandelt werden als krystallinische Sili-

cate, vermag mglicherweise auch zur Erklrung der

Thatsache beitragen, dass basische eruptive Gesteine

(Melaphyre), welche Kalkstein durchsetzen, fters Con-

tactzouen von Granat, Vesuviau, Augit zeigen, die aber

zuweileu auch fehlen. Waren nmlich die eruptiven

Gangmassen am Salband mehr oder weniger glasig er-

starrt, im Inneren dagegen krystallinisch, so konnten

die glasigen Rnder durch sptere hydrochemische

Vorgnge in oben genannte Kalksilicate umgewan-
delt werden, whrend die krystallinische Mitte des

Ganges unverndert blieb. Gnge, die auch an den

Grenzen durch und durch krystallin waren, blieben

dann natrlich frei vou Contactbildungen.

Die Versuche ber die Hydratalion der Glser

veranlassten die Frage, ob Silicate, die nach der

heutigen Annahme basisches, also chemisch gebun-
denes Wasser enthalten, dieses wieder aufnehmen,

wenn sie vorher durch Glhen entwssert sind. Aus

den zu diesem Behufe angestellten Versuchen geht

hervor, dass die Wiederhydratation bei jeder Tempe-
ratur erfolgt, nur um so langsamer, je niedriger die

Temperatur ist. Jedenfalls ist die hufig gemachte

Annahme, dass wohl durch Hitze ausgetriebenes Kry-

slallwasser, nicht aber basisches Wasser wieder auf-

genommen wird, nicht statthaft. Ferner ergiebt

sieh, dass, wenn Sedimentgesteine, welche Silicate mit

basischem Wasser enthalten
,

von Eruptivgngen
durchsetzt werden, die Annahme durchaus nicht

Qthig ist, dass erstere in der Nhe des Contactes

wasserarmer sein mssen. Wohl wurde zuerst

durch die Hitze des Eruptivgesteines Wasser aus

den Sediment- Silicaten ausgetrieben, aber es konnte

spter wieder aufgenommen werden , und man
hat nicht nthig, einen hohen Druck anzunehmen,
der das Entweichen des Wassers verhindert haben

soll. Ja, es konnten sich, wie ein Versuch mit Ser-

pentin lehrt, bei der Wiederhydratation sogar wasser-

reichere Silicate bilden als vorher.

Es ist unmglich, hier auf alle Versuche des Herrn

Lemberg einzugehen; es mge nur noch darauf hin-

gewiesen sein, dass es fr den Fachmann von hohem
Interesse ist, die gelungene Darstellung von Feld-

spath-Hydraten zu erfahren, sowie den Nachweis,
dass die gegen die strksten Suren widerstands-

fhigen Minerale: Andalusit, Cyanit und Topas durch

kohlen- und kieselsaure Alkalilsung rasch verndert

werden, so dass bei der Bildung dieser Minerale die

genannten Alkalisalze in grsserer Menge nicht zu-

gegen sein durften. D.

J. Loeb: Untersuchungen ber die Orientirung
im Fhlraum der Hand und im Blickraum.
(Pflger's Archiv fr Physiologie, 188a, Bd. XLVI, S. 1.)

Denken wir uns einen Menschen aufrecht stehend

und starr, und nur Hand und Arm desselben beweg-
lich

,
so heisst die Gesammtheit der Punkte, welche

derselbe mit der Spitze des rechten Zeigefingers er-

reichen kann, der Fhlraum" der rechten Hand, die

Gesammtheit der mit dem Zeigefinger der linken Hand
erreichbaren Punkte, der Fhlraum der linken Hand,
und die Gesammtheit aller Punkte, welche beideu

Hnden zugnglich sind, ist der gemeinsame Fhl-
raum beider Einzelhnde. Der Weg, welchen die

Spitze des Zeigefingers zurcklegt, wenn er willkr-

lich die Absicht hat, eine geradlinie Bewegung aus-

zufhren, heisse die Fhlgerade". In dem Fhl-
raume steht zweifellos dem Menschen eine bestimmte

Orientiruiigsfhigkeit zu, und diese hat Herr Loeb
im Anschluss an seine frheren Versuche ber den

Fhlraum (Rdsch. II, 498) in der Weise untersucht,

dass er von dem Versuchsobject unter verschiedenen

Bedingungen Fhlgerade ausfhren liess. Meist befand

sich die Versuchsperson mit verbundenen Augen vor

einer senkrechten Tafel, auf welcher in bestimmten

Lagen und Entfernungen von der Medianebene des

Untersuchten eiu Faden ausgespannt war; whrend
nun die eine Hand au dem Faden eine geradlinige

Bewegung ausfhrte, sollte die andere Hand eine

gleiche Linie in gleicher Richtung frei beschreiben.

Nachdem diese Versuche ber die Orientirung im

Fhlraume bestimmte Beziehungen hatten erkennen

lassen, ging Herr Loeb an die Vergleichung des

Blickraumes mit dem Fhlraume. Fr einen kurzen

Moment liess er das Versuchsobject auf der Tafel einen

Punkt fixireu, und stellte ihm dann dir Aufgabe, bei

verbundenen Augen den Zeigefinger nach dem er-

blickten Punkte hinzufhren. Diese Versuche wurden

nach vielen Richtungen variirt, ebenso wie die ber

die Orientirung im Fhlraum
;

hier sei nur die eine

Beobachtungsreihe besonders erwhnt, in welcher zur

Prfung des Einflusses, den die Spannung der Muskeln
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auf die Orientirung ausbt, die Hnde mit verschie-

denen Gewichten belastet wurden.

Das Resultat der Versuche war, dass zwischen der

gewollten und der wirklich ausgefhrten Bewegung
Unterschiede sieh zeigten, deren Grsse und Richtung
von dem Verkrzungsgrade der die Bewegung aus-

fhrenden Muskeln abhngt; und zwar war diese Ab-

hngigkeit von der Art, dass bei dem Willen,

Bewegungen von gleicher rosse auszu-

fhren, die ausgefhrte Bewegung um so klei-

ner ausfllt, je mehr die thtigen Muskeln
zu Beginn der Bewegung schon verkrzt sind.

Will man z. B. in horizontaler Richtung eine be-

stimmte Bewegung nach rechts ausfhren, so wird

bei gleicher Intension diese Bewegung um so kleiner,

je weiter nach rechts die Linie beginnt, umgekehrt
fllt die ausgefhrte Bewegung um so grsser aus,

je mehr die Muskeln zu Beginn der Bewegung ver-

lngert sind. Die Versuche mit den Gewichten er-

ergabeu zweifellos, dass fr die Grsse der Differenz

nicht die Spannung der Muskeln
,
sondern nur der

Grad ihrer Verkrzung maassgebend ist; blieb der

Verkrzungsgrad der Muskeln der gleiche, so blieb

auch der Unterschied zwischen der Grsse der ge-

wollten und der ausgefhrten Bewegung der gleiche,

gleichgltig wie die Muskelspannung durch die Be-

lastung verndert war.

Aus diesen Verhltnissen leitet Verfasser Schlsse

auf die Umstnde ab, welche die Empfindung der

Grsse und Richtung unserer Willkrbewegungen
bestimmen. In den Experimenten tuscht sich, wie

wir sahen , die Versuchsperson ber die Grsse und

Richtung der ausgefhrten Bewegung, die von der

gewollten verschieden ist, whrend geglaubt wird,

dass die ansgefhrte Bewegung der gewollten genau

entspreche. Die Unterschiede zwischen der gewollten
und der ausgefhrten Bewegung waren in den Ver-

suchen oft sehr bedeutend, und es kam nicht selten

vor, dass nur '

, oder selbst das Dreifache der ge-

wollten Bewegung wirklich ausgefhrt war. Daraus

folgt mit aller Sicherheit, dass die Empfindung der

Grsse und der Richtung unserer willkrlichen Be-

wegungen abhngt vom Willeusi m puls zur Be-

wegung, aber nicht von den bei der Bewegung im
t hat igen Organ ausgelosten Empfindungen." Die

Tuschungen werden nach der Ansicht des Verfassers

hervorgebracht durch die in Eolge der vorhandenen

Verkrzung vernderte Reizbarkeit der die Bewegung
ausfhrenden Muskeln.

Was von den Muskeln, welche die Hand bewegen,
durch die Versuche erwiesen war, gilt nun in gleicher
Weise fr die Muskeln, welche das Auge bewegen
und den Blick richten. Die Erfahrungen, welche im

Fhlraum gesammelt wurden, sind im Blickraum in

gleicher Weise besttigt worden.

In gleicher Weise wie die Abnahme der Reizbar-

keit der thtigen Muskeln in Eolge bereits statt-

findender Contraction wirkt Erhhung des Wider-
standes bei der Bewegung; sie ist Veranlassung, dass

die Grsse der ausgefhrtes hinter der der gewollten

Bewegung zurckbleibt, whrend die Verstellung

von der Grsse der Bewegung vom Willensimpuls

abhngt, so dass auch hier wieder Tuschungen vor-

kommen.

Bekommt die Versuchsperson die Aufgabe, mit

der Hand frei eine geradlinige Bewegung auszufhren

(ohne dass gleichzeitig die andere Hand dieselbe Be-

wegung an einem Faden ausfhrt), so weicht der

Arm in ganz bestimmtem Sinne von der gewollten

Richtung ab
,

statt einer geraden Linie zeichnet die

Haud eine Krmmung, welche je nach der Richtung
zur Medianebene des Krpers verschieden ist. Merk-

wrdig ist hierbei, dass diese Abweichungen bei der

Haud dem Sinne nach ebenso ausfallen wie beim

Auge.
Zum Schluss behandelt der Verfasser die Frage, ob

neben den mannigfach nachgewiesenen Verschieden-

heiten zwischen dem physiologischen
1 ' Rume (der

Orientirung im Fhl- und Blickraum) und dem geo-

metrischen" ,
nicht auch Uebereinstimmungen beider

aufzufinden seien, und kommt zu dem Resultat, dass

dies in der That der Fall ist. Die rumliche Orienti-

rung erwies sich nmlich von der Krperform ab-

hngig: Die morphologische Symmetrieebene unseres

Krpers ist auch Symiuetrieebene desselben in phy-

siologischer Beziehung. Die Punkte der Medianebene

liegen bei Primrstellung des ganzen Krpers phy-

siologisch und geometrisch in einer Ebene. Fr die

zur Medianebene parallelen und die auf ihr senk-

rechten Geraden ist die Abweichung der gewollten

von der ausgefhrten Bewegung im Fhlraum der

Hand ein Minimum. Fr den Blickraum gelten, wie

Mach zuerst gezeigt hat, dieselben Bestimmungen."
Auf weitere Ausfhrungen dieser Versuche kann

hier wegen ihres zu speciellen Interesses nicht ein-

gegangen werden.

G. Bonnier: Untersuchungen ber die Syn-
these der Flechten. (Annales des Sciences natu-

relles Botanique, 1889, VII. Ser., T. IX, p. 1.)

In der vorliegenden Abhandlung giebt der Verf.

eine ausfhrliche Darstellung der von ihm seit l^bli

ber die Synthese der Flechten angestellten Versuche,

die er in ihren Umrissen bereits frher mitgetbeilt

hat (s. Rdsch. II, 24). Sein Bestreben bei diesen

Versuchen war, in einem keimfreien Medium die voll-

stndige Entwickelung von Flechten durch Synthese
vermittelst reiner Flechtensporen und Algen aus

Reinkulturen zu erzielen. Indem wir hier von einer

allgemeinen Errterung der herrschenden Flechten-

theorie absehen und statt dessen auf das oben an-

gezogene Referat, sowie auf dasjenige in Rdsch. III,

548 verweisen, wenden wir uns sogleich zur Be-

trachtung der von Herrn Bonnier zur Anwendung
gebrachten Uutersuchungsmethoden.

I. Kulturen auf Rinden- und Felsstcken.

1 ) Kulturen ohne Erneuerung der Luft. Algen,
z. B. Protococcus viridis, wurden an einem flechten-

freien Baume aufgesucht; es wurde mglichst darauf

gehalten, dass bei mikroskopischer Untersuchung
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keine fremden Sporen oder irgend welche anderen

Organismen sich anwesend zeigten. Diese Algen
wurden dann entweder auf Kinde oder auf alten

(wasserhaltigen) Gyps ausgeset, welche man hei 115

sterilisirt hatte. Zu diesem Zwecke wurde das Stck
Kinde oder Gyps an einem Eisendraht befestigt und

in ein Pasteur'sches Flschchen, wie es Fig. 1 ver-

anschaulicht, gebracht. Der aufgesetzte Deckel B
des P'lschchens ist in seinem verschmlerten, oberen

Ende, durch welches der Eisendraht hindurchlhrt,
mit Baumwolle verstopft. Das Ganze wird einer

Temperatur von 115 ausgesetzt, worauf man in das

noch warme Flschchen kochendes Wasser bringt.

Man nimmt dann den Deckel mit dem Eisendraht ab

und set unter mglichster Vorsicht die gesammelten

Algen auf das Kinden- oder Gypsstck aus; hierauf

wird der Deckel schnell wieder aufgesetzt. Eine An-

zahl dieser Kulturen wird von verschiedenen Orga-
nismen befallen, aber wenn man durch successive

Auswahl Kulturen herstellt, erhlt man schliesslich

ziemlich leicht sehr reine Algenkulturen, die nunmehr
fr die Flechtensynthese Verwendung finden knnen.

Um die uthigen Sporen zu bekommen, legt mau
sterilisirte Glasplttchen auf die Fruchtkrper der zu

benutzenden Flechten. Nach einiger Zeit sind die

Glasplttchen mit Sporen bedeckt. Man nimmt jetzt

mit einem Scalpell, das vorher in eine Flamme ge-
halten wurde, ein wenig von der Alge aus der Kultur,
schabt mit dem Theile der Klinge, welcher die Alge
enthlt, die mit blossen Augen sichtbaren Sporen von

der Glasplatte, nimmt dann aus einem bereit gehal-
teneu Pasteur- Flschchen das sterilisirte und am

Eisendraht befestigte Substrat (Rinde oder Gesteins-

stckchen) heraus, indem man den Deckel abnimmt,
und bringt unter allen Cautelen die Mischung von

Algen und Sporen auf dasselbe, worauf man die Flasche

rasch wieder verschliesst. Die besten Resultate wurden

bei diesem Verfahren in Hhen von mehr als '2000 m
erhalten.

12) Kulturen mit knstlichem Luftwechsel. Bei

denjenigen Kulturen, welche lange im Freieu gebissen

wurden, vollzog sich die Erneuerung der Luft in den

Haschen von selbst in Folge der grossen Temperatur-

nderungen whrend des Tages und der Nacht. Wenn
man aber im Laboratorium arbeitet, so verwendet

man besser Kulturen mit knstlichem Luftwechsel.

Zu dem Zwecke wurden Versuchsglschen benutzt,

wie sie Fig. 2 darstellt. Die Sterilisirung derselben

erfolgt in derselben Weise, wie bei dem Pastell r-

Flschchen. Die durch den Kautschukpfropfen fh-

rende Rhre a reicht bis auf den Boden des Gls-

chens, whrend b viel krzer ist; beide sind auf eine

Strecke mit Baumwolle (r) verstopft. Das Substrat

kann au dem Pfropfen mittelst eines Eiseudrahtes an-

gehngt werden; wenn man jedoch die Flechten auf

Gesteinsstckchen kultivirt, so ist es bequemer, diese

auf einige sterilisirte Kieselsteine zu legen (s. die

Figur). Die Luft wird durch einen Aspirator bei b

angesaugt, das initgefhrte Wasser sammelt sich in

der Erweiterung an und fllt in die Flasche zurck.

Es werden mehrere Apparate mit eiuander verbunden.

II. Kulturen in Zellen. Bei der geschilderten

'Methode ist es unmglich, mit dem Mikroskop die

verschiedenen Entwickelnngszustnde in einer und

derselben Kultur zu beobachten. Um dies zu knnen,
muss man die Kulturen in Zellen herstellen (Fig. 3).
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Die zunchst oben offenen Zellen werden bei 115

sterilisirt, erhalten dann einen Tropfen kochenden

Wassers und werden mit einer Scheibe ((') bedeckt,

an deren Unterseite das Gemisch von Algen und

Sporen augebracht ist. Die Scheibe wird mit Kauada-

balaam oderVaselin auf der Zelle befestigt. So kann

man die Kultur mit dem Mikroskop verfolgen. Die

bestndige Erneuerang der Luft ist bei diesen Zellen

eine Notwendigkeit. Zu diesem Zwecke besitzt die

Zelle seitlich zwei Rhrenaustze, auf welche Gummi-

schluche geschoben werden knnen. Man kann

mehrere der Zellen neben einander anordnen und

die Schluche derselben jederseits in ein gemeinsames,
mit Querarmen versehenes Rohr mnden lassen, in

deren einem die Luft augesaugt wird.

Nachdem wir die Methoden geschildert, gehen wir

nunmehr zur Mittheilung der Hauptergebnisse der

Versuche ber.

Am besten gelangen die Kulturen, welche 1884

in den Pyrenen im Tauneuwalde bei La Hourquette

de Ca leac hergerichtet waren. Sie befanden sich auf

Rindensubstrat in Pasteur-Flschchen. Doch gaben
auch die im Laboratorium oder in der Nhe von

Paris eingerichteten Kulturen gute Resultate, wenn-

gleich die Bedingungen hier sehr schlechte waren;

namentlich gelaugten sehr leicht Uureinlichkeiten auf

die mit Sporen bestreuten Platten.

Es wurden vollstndig entwickelte Flechtenlager

(Thallns) erhalten , welche dieselbe Structur zeigten,

wie die natrlichen Flechten, denen die Sporen ent-

nommen waren. Zur Controle waren brigens ent-

sprechende Kulturapparate aufgestellt worden, in

welchen nur die Sporen der Flechte, und andere, in

welchen nur die Algen ausgeset waren. Niemals

wurde in diesen Kulturen eine Flechte erzeugt.

Als Algen wurden verwendet: Pleurococcus vul-

garis, Protococcus botryoides, P. viridis, (?) Trente-

pohlia umbrina (Chroolepus uinb. Ktz.), T. abietina

(Chroolepus abict. Flotow), T. anrea (Chroolepus aur.

Agardt), Stichococcus baeillaris, Vaucheria sessilis.

Folgendes sind die Flechten
,
welche in den ver-

schiedenen Kulturen erhalten wurden :

I. Mit Protococcus.

1) Physcia parietina (1884 bis 188G). Es wurden

Thallus von mehreren Centimetern Lnge erhalten,

von denen einige Fructificationsorgane zeigten. (Siehe

die auf Fig. 4 dargestellte Flechte, auf welcher ein

Fruchtbecher Apothecium sichtbar ist.)

2) Physcia stellaris (1884 bis 1886). Auch hier

wurden Fructificationen erhalten, und zwar wurden

sowohl f'onidien als Ascosporen beobachtet.

3) Parinelia Acetabulum. Thallus nur klein, aber

entwickelt. Kulturen auf Rinde in Paris.

II. Mit Pleurococcus.

I) Lecanora sophodes. Ausgeset 1883 auf Sand-

sleinstcke. Bis 1886 hatten sich Thallus bis zu 13mm
Durchmesser mit entwickelten Conidien gebildet.

-) Lecanora ferruginea. Gleichfalls auf Gesteins-

stcken von 1883 bis 18S6. Thallus dem natr-
lichen hnlich.

3) Lecanora subfusca (1882 bis 1885). Rinde

und Gestein. Thallus entwickelt.

4) Lecanora coilocarpa (1883 bis 1887). Hier

wurden nur die Anfnge des differencirten Thallus

erhalten.

5) Lecanora caesio-rufa (1885 bis 1888) gab
einen differencirten, aber nur 3mm grossen Thallus.

III. Mit Trentepohlia.

1) Opegrapha vulgata (1884 bis 1886). Ent-

wickelte Thallus mit Apothecien. Die algenfreien

Kulturen ergaben gleichfalls einen ziemlich ent-

wickelten Thallus, aber ohne Fructificationen.

2) Graphis elegans. Beginn der Bildung des

differencirten Thallus.

3) ? Verrucaria muralis. Gab innerhalb eines

Jahres einen vollstndig entwickelten Thallus.

Bei einer Anzahl in Zellen kuitivirter Flechten

wurde die Entwickelung des Thallus Tag fr Tag
beobachtet. Als Beispiel schildert Verf. den Vorgang
bei Physcia parietina. Aus den Sporen gehen Fden
hervor, die sich theilen und dnne Seitenzweige
bilden

, welche die Algenzellen umgeben. Weiterhin

vermehren sich die Fden und differenciren sich, ohne

dass die Algen (Protococcus) sich wesentlich verndern.

Nach fnf Tagen sind schon fast alle Algen (.4)

mit Fden bedeckt (s. Fig. 5). Die Fden differen-

ciren sich in drei Richtungen ;
man kann unterscheiden :

1) Bauchfden (filameuts renfies), r, r, im mittleren

Theile der Genossenschaft. 2) Klammerfden
(fil.

crampons), c, c, schmale Verzweigungen, welche die

Protococcuszellen umgeben. 3) Suchfden (fil. cher-

cheurs), /, f, welche sich nach der Peripherie wenden,
indem sie gleichsam auf die Suche nach neuen Algen

gehen. Aus den Bauchfden geht der algenfreie

Theil der Flechte hervor, whrend die Klammer- und
Suchfden die Ilyphen der sogenannten Gonidienschicht

bilden, wo Algen und Pilz enge beisammen leben.

Die Vereinigung zwischen Algen und Pilzfden

schreitet nun weiter fort, whrend erstere sich zu

theilen und zu vermehren anfangen. Zugleich ver-

zweigen sich die Bauchfden, ihre Zweige veieinigen

sich und bilden ein Scheingewebe, dessen Maschen

das Aussehen von Zellen gewhren. Etwa 14 Tage
nach der Aussaat, wenn die Suchfden keine Algen
mehr finden, anastomosiren sie unter einander. (Sie

tragen spter zur Bildung der Markschicht bei.) Zu-

gleich wird das Scheingewebe fester, und die Wnde
der Fden fangen an, sich zu verdicken. Ungefhr
einen Monat nach der Aussaat hat sich das Schein-

gewebe deutlich auf der von der Glasplatte abge-
wendeten Seite differencirt, indem es nach Art des

Ri ckenschildes einer Schildkrte allmlig das Ge-

misch von dnneren Ilyphenfden und Algen bedeckt

bat. Dies ist der Anfang dessen, was man das Rand-

gewebe (tissu de bordure) nennen kann. Von nun

an macht die Verdickung des Thallus die mikro-

skopische Beobachtung zum grssten Theil unmglich.

Uebrigens ist auch die Entwickelung der Flechte von

der Differencirung des Thallus bis zur Bildung der

Ascosporen mehrfach beschrieben.
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Die Verdickung der Zcllwnde der Hyphenfaden,

ein Merkmal, durch welches sich die Flechtenpilze

von den freien Ascomyceten unterscheiden ,
hat nach

Versuchen Herrn Bonnier's eine wichtige biologische

Bedeutung, indem auf diese Weise die Widerstands-

fhigkeit der Flechte gegen Austrocknung erhht

wird. F. M.

A. Riggenbach: Resultate aus 112jhrigen Ge-

witteraufzeichnungen in Basel. (Basel, H.Georg's

Verlag, 1889.)

Es ist eine Seltenheit, wenn an irgend einem Orte

eine lngere Reihe von meteorologischen Beobachtungen

vorliegt, welche der Vergleichbarkeit fhig sind und in

Folge dessen auch der Wissenschaft einen wirklichen

Nutzen zu bringen vermgen. In Basel trifft dies wenig-

stens fr ein bestimmtes Element zu, nmlich fr die

Gewitter. Im vorigen Jahrhundert hatte ein gewisser

D'Annone nahezu 50 Jahre hindurch ein Gewitter-

journal gefhrt; von 1S26 bis 1S75 hatte der bekannte

Baseler Mathematiker Merian regelmssige Aufzeich-

nungen gemacht, und von letzterem Jahre an datirt der

regelmssige Beobachtungsdienst am Bernoullianuni".

Ausserdem stand noch ein von einem Liebhaber, Hub er-

Schneider, bearbeitetes, vier Jahrzehnte umfassendes

Register zu Gebote. Dieses gesammte Material wurde

von Herrn Riggenbach zu einer Studie ber die

charakteristischen Eigentmlichkeiten der Baseler Ge-

witter herangezogen.
Unter den Ergebnissen ist zuvrderst das hervor-

zuheben, dass die Gewitter seit 100 Jahren in der That

viel hufiger geworden sind; es wird so am Einzelfalle

eine Thatsache besttigt, welche den Forschern unserer

Zeit schon viel zu denken gegeben hat. Das Jahr 1762

u,ist nur 11 Gewittertage auf, das Jahr 1883 dagegen 46;

wenn man sich auch nicht verhehlen kann, dass man

heutzutage mit ganz anderer Sorgfalt auch schwache

Gewitter verfolgt und bercksichtigt, als dies muthmaass-

lich der alte D'Annone zu thuu in der Lage war, so

ist die Zunahme der Frequenz doch gleichwohl eine

unbestreitbare. Die Jahresperiode scheint sich einiger-

maassen verschoben zu haben, insofern das Maximum,

welches im XVIII. Jahrhundert in den August fiel, sich

im XIX. Jahrhundert nach dem September hin verlegt

hat. Die Anordnung nach Pentaden last ersehen, dass

die an anderen Orten, z. B. in Mnchen nachgewiesenen

Beziehungen zwischen der Gewitter- und der Temperatur-

curve auch fr Basel zutreffen. Um die tgliche Periode

herauszufinden, wurde eine Bessel'sche Reihe von fnf

Gliedern (wovon eins constant) zu Grunde gelegt, und da

si eilte sich heraus, dass die grsste Gewitterhufigkeit

fr den einzelnen Tag fr Wien und Basel beinahe die

gleiche ist; am ersteren Orte trifft jene auf 3 h 20 m,

an letzterem auf 3 h 17 in Nachmittags. Ein Diagramm
stellt zum Schlsse die Anzahl der Gewittertage zu-

sammen, wie sie sich fr Basel einerseits, fr Mnchen,
Kremsmnster, Prag und Gttingen andererseits gestaltet

haben. Ein gewisser Parallelismus ist in jedem Einzel-

falle fr die beiden Curven vorhanden, ein neuer Beweis

dafr, dass fr Mitteleuropa die bloss localen Wrme-
gewitter nur wenig, die im Gefolge ausgedehnter Cyklonal-

bewegungen in der Luft einherschreitenden und deshalb

ber ein verhltnissmssig grosses Gebiet sieh erstrecken-

den Wirbelgewitter aber um so entschiedener ins Ge-

wicht lallen. S. Gnther.

Hermann Ehert : Ueber das Leuchten der Flam-
men. (Sitzungsbericht der physikalisch

- medicinischen

Societt zu Erlangen, 1889, S. A.)

Angeregt durch die Untersuchungen des Herrn

E. Wiedemann ber die Mechanik des Leuchtens (Rdsch.

IV, 393) hat Herr Ebert das Verhltniss der Emission

der Flammen im Ultraviolett zur Temperatur einer

Prfung unterzogen. Da nach den gewhnliehen Vor-

stellungen eine intensive Strahlung im Ultraviolett einem

Glhen bei hoher Temperatur zugeschrieben wird
,

so

mussten gerade diese ussersten Partien des Spectrums
sich zu einer Untersuchung der Frage besonders eignen,

oh die Lichtemission der Flammen auf ein Glhen
zurckzufhren sei.

Bekanntlich kann man eine leuchtende Gasflamme

nicht nur daduixk entleuchten, dass man ihr hinlnglich

viel Luft zufhrt, sondern auch dadurch, dass man sie

mit Kohlensure speist. Whrend aber im ersten Falle

ihre Temperatur zunimmt, wird sie im zweiten Falle

sehr stark herabgesetzt. Wurden nun solche heisse"

und kalte" Flammen unter genau identischen Bedin-

gungen hergestellt und von beiden mittelst eines Quarz -

prismas und einer Quarzlinse je ein Spectrum neben

einander auf derselben Platte bei der gleichen Expo-
sitionszeit photographirt, so zeigten sich die bekannten

ultravioletten Kohlenbanden in beiden Spectren von

derselben Intensitt. Dabei betrug aber die Tem-

peratur der kalten Flamme weniger als die Hlfte von

derjenigen der heissen.

Die ausserordentlich starke Strahlung im Ultra-

violett kann also unmglich der Temperatur der Flamme

zugeschrieben werden, wir mssen sie als Luminescenz

deuten.

Virgil Klatt und Philipp Lenard: Ueber die Phos-

phorescenzen des Kupfers, Wismuths und

.Mangans in den Erdalkalisulfiden. (Annalen

der Physik, 1889, N. F., Bd. XXXVIII, S. 90.)

Trotz den eingehenden, lteren Studien ber das

Leuchten der Sulfide der Erdalkalien, besonders durch

Ed. Becquerel und Forster, war es nicht mglich, der

mannigfach wechselnden Umstnde, welche fr Intensitt

uud Farbe des Lichtes der Leuchtsteine bestimmend sind,

Herr zu werden. Erst in aller neuester Zeit haben die

Arbeiten von Lecoq de Boisbaudran gelehrt, dass in

einer Reihe phosphorescirender Substanzen, in Carbonaten,

Phosphaten, Thonerden, die Beimischung geringer Mengen
von Mangan ,

Wismuth oder Chrom die Leuchtfhigkeit

der Phosphore und die Farbe ihres Phosphorescenz-

liehtes direct beeinflusse. Nach derselben Richtung

waren die Herren Klatt und Lenard bemht, dieses

Phnomen aufzuklren. Durch eine detaillirte Unter-

suchung des Schwefelcalciums, Schwefelbariums und

Schwefelstrontiums konnten sie den Nachweis liefern,

dass es sowohl bei den knstlichen, wie bei den natr-

lichen Phosphoren aus diesen Substanzen ,
nur sehr

geringe, ott analytisch kaum nachweisbare Spuren von

Kupfer, Wismuth und Mangan sind, welche das Leuchten

veranlassen und die Intensitt und Farbe desselben be-

dingen. Die Resultate dieser Untersuchung, durch

welche zum Theil die Ergebnisse Anderer besttigt

werden, sind kurz folgende:

1) Die stark leuchtenden Kalkphosphore sind Ge-

menge aus drei wesentlichen Bestandtheilen : Schwefel-

calcium, dem wirksamen Metalle und einem dritten

Krper, der allein im Schwefelcalcium nicht wirksam

ist. Reines Schwefelcalcium phosphorescirt vielleicht

gar nicht. 2) Die wirksamen Metalle: Mangan, Kupfer,

Wismuth und ein viertes, noch unbekanntes, erklren
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alle in den Spectren der Kalkphosphore beobachteten

Banden. Jedem dieser Metalle entspricht eine Bande,

deren Art unvernderlich ist. Schon ausserordentlich

geringe Mengen der Metalle sind wirksam; die Inten-

sitt der Phosphorescenz nimmt mit der Quantitt der-

selben Anfangs zu
,
dann wieder bis zu Null ab. Die

Quantitten, welche das Maximum der Wirkung geben,

sind sehr gering. 8) Den dritten fr die Phosphore

wesentlichen Bestandteil bilden farblose Salze, welche

bei den zur Darstellung angewandten Temperaturen

schmelzbar sind, und durch Ueberziehen der Oberflche

eine physikalische Wirkung ausben.

colloidalen Substanz eine Anhufung einer sehr grossen

Zahl von einfachen Moleclen sei.

J. H. Gladstone und Walter Hibbert: Ueber das

Molecularge wicht des Kautschuk und
anderer C o 1 1 o i d k r p e r. (Philosophical Maga-

zine, 1889, Ser. 5, Vol. XXVIII, p. 38.)

Die Raoult'sche Methode, das Moleculargewicht

der Krper aus der Erniedrigung des Gefrierpunktes

zu bestimmen , welche ein Lsungsmittel durch die be-

treffende Substanz erfhrt, ist wiederholt Gegenstand

der Prfung gewesen ,
und wird

,
da letztere stets gn-

stige Resultate ergeben, bereits vielfach zur Bestimmung
solcher Moleculargewichte verwendet, die auf andere

"Weise gar nicht oder nicht genau bestimmt werden

knnen (Rdseh. III, 477). Auch die Herren Gladstone

und Hibbert wollten diese Methode anwenden, um das

Moleculargewicht des Kautschuk zu bestimmen und

Hessen eine Prfung vorangehen an Substanzen
,
welche

eine hnliche chemische Zusammensetzung (nC10H1G )

-wie das Kautschuk haben, und deren Moleculargewicht aus

der bekannten Zusammensetzung leicht zu berechnen ist.

An neun verschiedenen Substanzen ausgefhrte Messun-

gen der Gefrierpunktserniedrigung ergaben Molecular-

gewichte, welche mit den aus den Formeln berechneten

-sehr gut bereinstimmten, so dass die Anwendung dieser

Methode auf Kautschuk voll berechtigt war.

Drei verschiedene Kautschuksorten wurden in Benzin

gelst und die Gefrierpunktserniedrigung mit einem

in Zwanzigstel-Grade getheilten Thermometer bestimmt.

Die Depressionen waren jedoch in zwei Fllen so gering,

dass sie nicht beobachtet werden konnten, und im dritten

betrug sie nur 0,11. Dai'aus ergiebt sich das Molecular-

gewicht ungeheuer gross ,
bezw. gleich 6504, whrend

aus der chemischen Formel des Kautschuks (C]0H1G )

sich das Moleculargewicht 136 berechnet. Dieses Er-

gebniss konnte nur damit erklrt werden
,

dass das

Kautschuk zu den Colloiden gehren, von denen bereits

Graham bemerkt hatte, dass das Aequivalent eines

Colloids stets hoch zu sein scheint'' und dass das Molecl

eines Colloids gebildet werde durch die Zusammen-

gruppirung einer Anzahl von Krystalloid- Moleclen".

Eine Reihe anderer Eigenschaften, welche die Verff. bei

einer frheren Untersuchung des Kautschuk gefunden,
hatte brigens bereits die Vermuthung geweckt, dass

diese Substanz den Colloiden zuzuzhlen sei.

Von Interesse war es nun
,

das Moleculargewicht
bekannter Colloide nach der Rao ult' sehen Methode
der Gefrierpunktsdepression zu bestimmen. Die Herren

Gladstone und Hibbert fhrten solche Messungen
aus an arabischem Gummi, Caramel, Eiweiss, colloidem

Eisen- und Thonerdehydrat, und fanden in der That in

allen Fllen sehr hohe Moleculargewichte, selbst bis zu

unbestimmbar hohen Werthen.
Die smmtlichen Messungen liefern somit einerseits

weitere Belege fr den Werth der R aoul t' sehen Me-
thode der Moleculargewicht s - Bestimmung ,

andererseits

besttigen sie die Annahme, dass das Molecl einer

Carl Frnkel: Die Einwirkung der Kohlensure
auf die Lebe ns thti gkei t der Mikro-

organismen. (Zeitschrift fr Hygiene, 1889, B. V,

S. 332.)

Herr Frnkel untersuchte die Einwirkung der

Kohlensure auf die Lebensthtigkeit und Entwickelung
der wichtigeren bekannten Mikroorganismen zunchst

in der Weise, dass er in vorher verflssigte und aus-

gekochte, sterile Nhrgelatine V20 cem der Bouilloukultur

der betreffenden Mikroorganismen einbrachte, die Gelatine

nach der Esmarch'schen Methode in dnner Schicht

an der Wand des Reagensglases erstarren liess und

dann ber die erstarrte, dnne Gelatineschicht Kohlen-

sure eine Zeit lang ,
meist 1 bis 2 Wochen , leitete,

sodass die ausgeseteu Keime sich in einer Kohlensure-

atmosphre befanden. Um dem Einwand zu begegnen, dass

die Entfernung der Luft aus der zwar sehr dnnen Gela-

tineschicht nicht vollstndig sei, leitete Herr Frnkel
durch die mit dem Impfstoff inncirte, verflssigte Gelatine

Kohlensure, sodass aus derselben alle Luft verdrngt
wurde, hinderte durch Verschluss der Zuleitungsrhren
die Kohlensure am Entweichen und rollte erst dann

die Gelatine in dnner Schiebt an der Wand des Reagens-

glases aus. Die Kulturen wurden tglich mikroskopisch
untersucht. Verf. benutzte auch noch flssige Nhrmedien,
die er bei Bruttemperatur anwandte. Die Keimfhigkeit
der bei diesen Versuchen zur Anwendung kommenden

Mikroorganismen wurde stets durch Controlkulturen

festgestellt.

Die Resultate dieser Versuche zeigten nun, dass die

Einwirkung der Kohlensure auf die verschiedenen

Mikroorganismen keineswegs eine gleicbmssige war.

Whrend das Wachsthum einer Reihe von Mikroorga-

nismen, so z. B. des Typhusbacillus, des Emmerich'-
schen Bacillus und des Friedlnder'schen Pneumonie-

coecus
,
des Bacillus der Milchsure- Ghrung meist gar

nicht beeinflusst wurde, zeigte das Wachsthum anderer,
z. B. des Mikrococcus prodigiosus ,

des Bacillus Indiens,

des Proteus vulgaris, des Bacillus phosphorescenz in der

Kohlensureatmosphre bei Vergleich mit Controlplatten,
die der atmosphrischen Luft ausgesetzt waren, eine mehr
oder minder erhebliche Beschrnkung. Bei anderen

ferner, und dazu gehren eine Reihe von krankheits-

erregenden Pilzen (Bacterium der Hhnercholeia, der

Schweineseuche, des Schweinerothlaufs, der Eiterstrepto-
coecus

,
der Erysipelstreptococcus), konnte nur die

hemmende Wirkung, welche die C02 auf ihre Vegetation

ausbte, durch Anwendung von Bruttemperatur auf-

gehoben werden. Fr alle brigen, namentlich eine

grssere Reihe von saprophytischen Mikroorganismen,
aber auch fr pathogene, wie z. B. fr die Bacillen des

Milzbrandes und der Cholera erwies sich die Kohlen-

sure als ein entschieden entwickelungshemmendes
Mittel. Eine Ertdtung der Mikroorganismen fand

jedoch bei einer Reihe nicht statt, ihr Wachsthum be-

gann, als die Kohlensure durch atmosphrische Luft

ersetzt war. Dass aber doch die Kohlensure eine

tdtende Wirkung auf manche Mikroorganismen hat,

das hat Herr Frnkel durch eine Versuchsreihe fr
den Milzbrand-, den Cholerabacillus und den goldgelben
Eitercoccus nachgewiesen, indem nmlich bei diesen

Bacterienarten unter dem Einfluss der Kohlensure eine

mehr oder minder erhebliche Abnahme der ursprng-
lich ausgeseten Keime stattfand. Wurden der C02

geringe Mengen atmosphrischer Luft beigemengt, so

zeigten Milzbrand- und Cholerabacillen-Mikroorsranismen,
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deren Wachsthum in einer Kohlensureatmosphre nicht

statt hat, eine ausgiebige Eutwickelung.
Trotzdem die Kohlensure eine eutwickelungshem-

mende und auch sogar keimtdtende Wirkung auf Mikro-

organismen hat, konnte Herr Frnkel durch Versuche

nachweisen, dass die Kohlensure nicht als fulniss-

widriges Mittel anzuwenden ist, da zwar durch die

Kohlensure der Eintritt der Fulniss verzgert wird, aber

dieselbe doch stets zur Eutwickelung kommt.
Einen wesentlichen Einfluss auf die Function der Bac-

terien hat die Kohlensure nicht. Die Gelatine wird von

den verflssigenden Arten ebenso wie bei Zutritt der atmo-

sphrischen Luft aufgelst, die Virulenz der pathogenen
Arten bleibt erhalten. Doch findet bei den Pigment
bildenden Bacterien, z. B. beim Bacillus indicus und

Micrococcus prodigiosus, trotz guten Wachsthums in

der Kohlensureatmosphre, keine Farbstoffbildung in

denselben statt.

Zum Schluss bespricht noch Verfasser Versuche ber

das Wachsthum von Mikroorganismen in der Sauerstoff-

atmosphre; dieselben ergaben, dass mit Ausnahme der

anacioben Bacterien alle brigen Arten in derselben

sehr gut, meist noch besser als in der atmosphrischen

Luft, gedeihen, nur bilden die Pigmentbacterien nicht

so intensive Farbstoffe in derselben, wie in gewhnlicher
Luft. Nicolaier.

F. E. Schulze und R. v. Lendenfeld: Ueber die Be-

zeichnung der Spon giennadeln. (AbhandL der

k. preuss. Akademie der Wiss. Berlin, 1889.)

Bei der Bestimmung der Schwmme wird vor allen

Dingen die Form der Nadeln in Betracht gezogen, da

sie sich im Allgemeinen bei den einzelnen Arten eon-

stant erweist und deshalb fr dieselben charakteristisch

ist. Nun sind die Nadelformen, welche in den verschie-

denen Abtheilungen der Schwmme auftreten, ausser-

ordentlich mannigfaltige und ihre Kenntniss wird noch

dadurch erschwert ,
dass die verschiedenen Forscher,

welche ein System der Spongien aufstellten ,
sich ver-

schiedener Bezeichungsweisen fr die Nadeln bedienten.

Um der hierdurch vielfach entstandenen Verwirrung
Abhilfe zu schaffen, stellen die Verfasser eine Liste der

Nadeln auf, wobei sie sich zum Theil an die alten Be-

zeichnungen anlehnen, zum Theil aber neue schaffen, wo

jene nicht gengend erscheinen. Sie verfolgen dabei

das Princip, mglichst einfache Namen zu whlen, die

sie durch Vergleichung der Nadelform mit bekannten

Gegenstnden gewinnen. Dabei werden, so weit mglich,
griechische Worte verwandt, diese aber nicht mit den

Endsilben versehen
,

sondern ohne dieselben nur als

Stammworte gebraucht, so dass die Worte entsprechend
der modernen Sprache, in der sie gerade zur Verwendung
kommen, mit den betreffenden (deutschen, englischen u.a.)

Endungen versehen werden knnen. Dieses Verfahren

scheint besonders praktisch und ist auch fr andere

Zweige der Wissenschaft zu empfehlen ,
in denen sich

eine complicirte Nomenclatur nthig macht. Es hat den

V ortheil, dass es eine grosse Bequemlichkeit beim Ge-

brauch bietet und daher leicht eine internationale Gel-

tung erlangt, sobald die Namen, wie hier, gleichzeitig
bezeichnend gewhlt waren. Im Hinblick auf die von den

Verfassern vorgeschlagene Nomenclatur der Spongien-
nadeln ist nicht zu bezweifeln, dass sich dieselbe allge-

meinen Eingang verschaffen wird.

In der von den Verlassern gegebenen alphabetischen
Liste der Spongiennadeln ist jede Nadelform durch eine

kurze Definition charakterisirt und durch eine Abbildung
erlutert. Ausserdem sind dabei die Daten ber das Auf-

treten und die Verbreitung der betreffenden Nadelformen

in den verschiedenenSpongiengruppen zusammengetragen,
so dass man sich auch in dieser Beziehung leicht aus

dem Verzeichnis zu orientireu vermag, wie sich die

Nadeln auf die einzelnen Gruppen vertheilen.

E. Korscheit.

A. Wynter lyth: Versuche ber den Nhr-
we r t h des W e i z e n m e h 1 s. (Proceedings of the

Royal Society, 1889, Vol. XLV, Nr. 279, p. 549.)

Ein Arzt entschloss sich
,
um an seinem Krper

physiologische Untersuchungen ber den Nhrwerth des

Mehls ausfhren zu lassen
, achtundzwanzig' Tage von

destillirtem Wasser und ungereinigtem Mehl (mit Kleie)

zu leben. Tglich wurde eine bestimmte Quantitt Mehl
von ihm selbst gemahlen, abgewogen und mit destillirtem

Wasser zur Bereitung von Kuchen oder Suppe verwendet.

Die Ausscheidungen wurden regelmssig chemisch analy-
sirt. Die Versuchszeit zerfiel in drei Abschnitte : 1) Eine

Periode von acht Tagen, whrend welcher eine unge-

ngende Menge (453,59g) Mehl genossen wurde; 2) eine

Periode von 14 Tagen mit einer Zufuhr von 566,98 g
Mehl pro Tag und 3) eine Periode mit 793,77 g Mehl-

zufuhr. Die Versuchsperson hatte ein Gewicht von 129

Pfund.

Am Ende der ersten Periode, whrend welcher die

Menge der Nahrung unzureichend war, war ein Gewichts-

verlust von sieben Pfund eingetreten ;
whrend der zweiten

Periode mit vermehrter Nahruugszufuhr zeigte sich ein

weiterer Verlust von drei Pfund, und whrend der

dritten Periode hrte der Gewichtsverlust auf und da-

fr wurde sogar eine geringe Zunahme verzeichnet.

Whrend der ganzen Zeit empfand die Versuchsperson
nur unbedeutende Unbequemlichkeiten ;

seine Krper-
fuuetionen waren ungestrt, die geistigen Fhigkeiten
unverndert, keine Verdauungsstrung, guter Schlaf

und keine Abnahme der Muskelkraft. Das Aussehen

jedoch war gegen Ende des Experimentes kein ganz

gesundes, leichte Anmie.
Aus den chemischen Analysen der eingefhrten

Nahrung und der Ausscheidungen in den drei Perioden

ergaben sich folgende Resultate: In der ersten Periode

wurden 82,6 Proc. der Trockensubstanz assimilirt
,
vom

Fett waren 69 Proc. verschwunden, whrend vom Stick-

stoff 2,22 g mehr ausgeschieden als eingefhrt wurden ;

Phosphorsure zeigte Gleichgewicht ;
Salze wurden mehr

ausgeschieden als eingenommen, ebenso Schwefel und
Chlor. In der zweiten Periode wurden 84,3 Proc.

Trockensubstanz verdaut, 77,7 Proc. des Fettes erschien

nicht wieder; Stickstoff und Phosphorsure waren im

Gleichgewicht ;
Salze wurden etwas zurckgehalten,

Schwefel und Chlor wurden ausgeschieden. In der

dritten Periode mit reicher Nahrungszufuhr wurde
Stickstoff zurckbehalten

;
die Phosphate waren im

Gleichgewicht; 83,6 Proc. der Trockensubstanz wurden
verdaut

,
aber nur 36 Proc. des Fettes

;
Schwefel und

Chlor wurden wieder mehr ausgeschieden als einge-

nommen.
Zur Controle wurde an einer anderen Person von

137 Pfund Gewicht eine Versuchsreihe von sieben Tagen

angestellt, whrend welcher nur Mehl mit destillirtem

Wasser und Olivenl genommen wurde in Quantitten,
welche denen der vorigen ersten und zweiten Periode

abwechselnd entsprachen; die festen Excrete wurden nur

drei Tage gesammelt und analysirt, der Urin nur in

en letzten zwei Tagen. Im Ganzen wurden 88,1 Proc.

der Trockensubstanz verdaut und 93 Proc. des einge-

fhrten Fettes; Stickstoff und Phosphorsure waren im

Gleichgewicht; Salze wurden zurckgehalten; Schwefelt
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und Chlor ausgeschieden. Die Versuchsperson hatte

etwas (1,25 Pfand) an Gewicht verloren.

Die Wichtigkeit derartiger Untersuchungen ist bei

der Kolle, welche das Brot in der Ernhrung spielt,

klar. Zn den vorstehenden Versuchen ist zu bemerken,

dass die pro Tag genossenen Mengen Mehl zu wenig

Stickstoff, Kette und Salz enthielten. Beide Versuchs-

personen fhrten zwar ein gewhnliches Stadtleben, d. h.

sie verrichteten keine mechanischen, schweren Arbeiten;

aber eine geringere Zufuhr als 18 g Stickstoff (in keinen

Falle erreicht) und 5 g Fett wrde mit der Zeit Niemand
bei guter Gesundheit erhalten. Die Ausscheidung von

Sulfaten im Urin und von unoxydirtem Schwefel durch

den Darm i-t interessant und verdient weiter unter-

sucht zu werden.

Wenn die Ausscheidung durch den Darm den Maass-

stab (riebt fr den Theil der Nahrung, welcher als Ver-

lust betrachtet werden muss, dann werden durchschnitt-

lich 15,6 Proc. des Gesammtstiekstoffes im Brote und

Kleienmehl nicht verdaut, ebenso werden 37 Proc. des

Fettes und 51,8 Proc. der Salze nicht aufgenommen.

L. Kny: Umkehrversuche mit Ampelopsis quin-
qnefolia und Hedera Helix. (Berichte der deut-

schen botanischen Gesellschaft, 1889, Bd. VII, S. 201.)

In der botanischen Literatur liegen, besonders aus

lterer Zeit, mehrfach Angaben vor, dass es gelungen

sei, Stmme von Holzgewchsen nach verkehrtem Ein-

pflanzen zur dauernden Bildung von Wurzeln au ihrem

organisch -oberen Knde und zur Bildung von Sprossen
an ihrem organisch - unteren Ende zu veranlassen.

Vchting. welcher die zuverlssigsten der hierauf be-

zglichen Nachrichten zusammengestellt, hat selbst eine

Reihe von Umkehrversucheu an Zweigen verschiedener

Pflanzen angestellt, hierbei aber im allgemeinen negative
Resultate erhalten."

Vnii der Ueberzeugung ausgebend, dass es mglich
sein werde, mit der dauernden Umkehrung des Stromes

der plastischen Nhrstoffe beide Enden des Pflanzen-

stockes knstlich zu vertauschen, stellte Herr Kny einige
Versuche mit dem sogenannten wilden Wein (Ampelopsis

quinquefolia) und Epheu (Hedera Delix) au. Eine Anzahl

etwa 3,5 m hoher Exemplare dieser Arten wurden April
1884 im Garten derart eingepflanzt, dass sowohl die

Spitze wie die Basis des Stammes sich im Boden be-

fanden
,
der mittlere Theil aber emporragte. Nachdem

die Spitze Zeit gefunden hatte sich zu bewurzeln, wurde
im Frhjahr lS das bogenfrmige Verbindungsstck
an seinem hchsten Punkte durchschnitten.

Abgesehen von zwei der verkehrten Sprosse, die

gleich anfangs zu Grunde gingen, haben sich alle (20)

Exemplare derselben bis zum gegenwrtigen Frhjahr
(1889) erhalten. Die verkehrt eingepflanzten Spross-
halften zeigten eine lebhafte Neigung zur Bildung von

Knospen und Trieben dicht ber dem Boden, also an der

organischen Spitze ,
whrend die Zweigknospen an der

nach oben gekehrten Basis sich nur schwach entwickelten.

Jene Triebe an der Spitze wurden wiederholt entfernt.

Die aufwrts gekehrte Basis des Hauptsprosses ver-

kmmerte nahe der Schnittflche und starb bei einigen

Exemplaren auf eine Strecke von mehreren Centimetern
ab. Dieses Zurckgehen der Basis machte jedoch bei

denjenigen Exemplaren keine weiteren Fortschritte, deren

oberster (also organisch-unterster) Seitentrieb krftig in

die Lnge wuchs. Im Ganzen machten die Stcke schon
im Sommer 1SS den Eindruck normaler Pflanzen.

Um nun zu untersuchen, ob die Umkehrung nicht

nur usserlich, sondern auch innerlich vollzogen sei,

wurden nach dem Vchting'schen Verfahren Spross-

stcke von etwa 20 cm Lnge in die wasserdampfgesttigte
Atmosphre eines verdunkelten Glasgefsses gehngt,
und von Zeit zu Zeit die an ihnen auftretenden Wachs-
thums- und Neubildungsprocesse controlirt.

An Stcken normal -aufrecht eingepflanzter Sprosse
wurde auf diese Weise zunchst die Thatsache festgestellt,
dass die an den Wundflclien durch Verwachsen und

Theilung der unverletzten Zellen entstehende Gewebe-

neubildung (Callus) sich an den beiden Wundflchen
nicht in gleicher Weise entwickelt. Die Callusbildung

zeigt sich nmlich nach drei bis vier Wochen an dem
organisch-unteren Ende erheblich strker, als am oberen.

Ganz dasselbe zeigten nun die von umgekehrt- einge-

pflanzten Exemplaren entnommenen Sprossstcke. Auch
hier war die Callusbildung an dem frher organisch-
unteren Ende am ausgiebigsten ,

und es hatte nicht

einmal in dem Grade der Bevorzugung des organisch-
unteren Endes bei der Callusbildung eine Abschwchung
stattgefunden. Die Umkehrung war also trotz mehr-

jhriger erfolgreicher Kultur wohl usserlich, aber noch
nicht innerlich vollzogen."

Die noch vorhandenen Exemplare sollen weiter kul-

tivirt und nach mehreren Jahren von Neuem untersucht

werden. F. M.

H. Marshall Ward : Timber and some of its

diseases. With illustrations. (London, Macmillan

and Co., 1889.)

Der Autor setzt zunchst in den beiden ersten Ka-

piteln die allgemeinen Eigenschaften und den mikro-

skopischen Bau der Hlzer auseinander. Seine Beschrei-

bung ist von sehr instruetiven Abbildungen begleitet,

unter denen namentlich die plastisch gegebenen Dar-

stellungen der Zusammensetzung des Holzes aus den
einzelnen Zellen und Gefssen hervorgehoben werden
mssen. Im dritten Kapitel sind die Principien der

Unterscheidung der Hlzer auseinandergesetzt und am
Schlsse des Kapitels stellt der Autor nach diesen Cha-

rakteren eine bersichtliche Eintheilung der Hlzer in

Gruppen in Form einer Bestimniungstabelle zusammen.
Das vierte Kapitel bringt eine bersichtliche Darstellung
der neueren Theorien ber die Ursache der Wasser-

bewegung in den hohen Stmmen der Bume, die in

historischer Reihenfolge in objeetiver Weise auseinander-

gesetzt und besprochen sind.

In den nchsten Kapiteln werden die wichtigsten
Krankheiten des Holzes in ihrem Verlaufe eingehend

geschildert und deren Ursache nach den neuesten For-

schungen auseinandergesetzt. So werden der Angriff
des Trametes radieiperda R. Hart. (== Polyporus annosus

Fr., = Heterobasidion annosum Bref.) und dessen Folgen
nach II artig geschildert, ebenso der Angriff des Aga-
ricus melleus uud des Polyporus sulfureus. Das durch

den Hausschwamm hervorgerufene Verstocken des Holzes

wird eingehend auseinandergesetzt, und im Anschlsse
daran die trockene Fulniss durch Polyporus vaporarius
und Polyp, igniarius. Im achten Kapitel geht der Verf.

auf die Rinde und Borke ein und setzt deren mikro-

skopischen Bau auseinander. Im neunten Kapitel ist

das Heilen der Wunden durch Ueberwallung in den

verschiedenen Zustnden der Wunden geschildert.
Hieran schliesst sich im zehnten Kapitel der durch

Peziza Willkommii verursachte Rindenkrebs der Lrche.
Das elfte Kapitel behandelt die Bltter und die durch

parasitische Pilze hervorgerufenen Krankheiten derselben

im Allgemeinen. Im zwlften Kapitel werden die durch

den Rost des Kreuzkrautes (Coleosporium Senecionis) und
den Kiefernblasenrost (Peridermium Pini) an Blatt und
Stamm der Kiefer hervorgebrachten Krankheiten be-

sprochen. Zum Schluss bringt das dreizehnte Kapitel
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die Darstellung der verhngnissvollsten Blattkrankheit

das Absterben der Keimlinge durch den mrderischen

Angriff der Phytophthora omnivora.

So fhrt der Verf. in klarer und echt populrer
Darstellung den Leser in die innere Natur der Bume
ein und fhrt die wichtigsten Krankheiten des Holzes,
der Rinde und der Bltter derselben vor. Das Buch

gehrt zu der Nature-Series", d. h. ist eine Separat-

ausgabe einer Reihe in der bekannten Zeitschrift Nature"

erschienener Artikel. P. Magnus.

V e rm i s c h t e s.

lieber eine Einwirkung des Sirocco auf die opti-

schen Bilder an der Sternwarte zu Algier berichtet Herr

Ch. Trepied bei Gelegenheit einer Mittheilung ber

die Einrichtung dieses Instituts Folgendes: Wenn der

Sirocco weht, zeigt das Bild eines im Fernrohr beob-

achteten Sterns nicht das gewhnliche Aussehen einer

centralen Scheide, die umgeben ist von abwechselnd

hellen und dunklen Ringen, sondern ein total verschie-

denes. Die mittlere Scheibe ist verschwunden, oder

vielmehr ber die Beugungszone hinaus verbreitert;
das Bild besteht nur aus einem continuirlich hellen

Fleck, dessen Intensitt von der Mitte nach dem Rande

abnimmt; es gleicht fast einer Planeten-Scheibe. Eine

solche Aenderung der Bilder tritt ganz regelmssig
als Folge des Sirocco ein und erklrt sich, nach Herrn

Trepied, sehr einfach; die Erscheinung gleicht nm-
lich genau dem Beugungsphnomen, das man an dem
Bilde eines leuchtenden Punktes wahrnimmt, wenn man
vor das Object des Fernrohrs ein quadrirtes Netz stellt.

Wenn der Sirocco weht, wirkt der Staub, der in grosser

Menge die Luft erfllt, in derselben Weise auf das

Bild wie das Gitter.

Auf der diesjhrigen Versammlung der Society of

Chemical Industry zu London hielt der Prsident dieser

Gesellschaft, Herr Ludwig Mond, einen Vortrag, der

fr weiteste Kreise ein hervorragendes Interesse bietet.

(Chem. Ztg. 1889, Nr. 58). Das Thema dieses Vortrages
bildete die Erschliessung neuer Quellen fr die Er-

zeugung von Ammoniak. Bekanntlich werden grosse

Mengen von Stickstoff in Form von Salpeter aus Amerika
nach Europa eingefhrt. Schon mannigfache Versuche

sind unternommen worden, Europa ganz oder theilweise

unabhngig von dieser Einfuhr zu machen, indem man

neue, billige, ergiebige Methoden derAmmoniakdarstellung
aufzufinden bestrebt war. Diese Bemhungen waren

indessen bislang ohne Ausnahme nicht von dem er-

wnschten Erfolge begleitet, da die verschiedenen in

Vorschlag gebrachten Verfahren zu kostspielig waren.

Herr Mond lenkt nun die Aufmerksamkeit der Indu-

striellen auf die Stickstoffquelle, welche in den Stein-

kohlen verborgen liegt und ohne allzu hohe Kosten

verwerthbar gemacht werden kann. Nach dem Verfahren

des Herrn Mond wird Steinkohle in einem Generator

mittelst eines Gemenges von Luft und Dampf verbrannt.

Das gebildete Ammoniak wird in einem Scrubber von

Schwefelsure zurckgehalten; das brige, noch heisse

Gas wird in einem zweiten Scrubber mit Wasser ge-

waschen. Das Wasser erwrmt sich dabei
,
und die so

gewonnene Wrme dient dazu, die Luft, welche fr die

Verbrennung nthig ist, in einem anderen Gefss vor-

zuwrmen, in welchem dieselbe gleichzeitig mit Wasser-

dampf gesttigt wird. Bei dieser Art der Verbrennung
gewinnt man fr jede Tonne Kohle in dem erzeugten
Gas und Theer 80 Proc. der in der Kohle vorhandenen

Heizkraft wieder; berdies aber noch etwa 32 Kilo

Ammoniumsullt. Die Kosten fr die Tonne Ammonium-

sulfat wrden nach diesem Verfahren sich auf rund
100 Mark belaufen, whrend der Preis der Tonne augen-
blicklich 210 Mark betrgt. Freilich sind in obigem
Preise die Kosten fr die Instanderhaltung und die un-

vermeidlichen Reparaturen der Apparate noch nicht mit-

eingerechnet, doch leuchtet es ein, dass das neue Ver-

fahren einen erheblichen Gewinn zu liefern verspricht.

Thatschlich haben Versuche, die Herr Mond im Grossen

hat ausfhren lassen, ein sehr gnstiges Ergebniss geliefert,

so dass bereits eine Erweiterung des Betriebes in Aussicht

genommen ist. Nach Berechnungen, welche Herr Mond
aufstellt, wrde es gengen, wenn der zehnte Theil

der in Grossbritannien jhrlich verbrauchten Kohlen den

angegebenen Process durchmachten ,
um den Stickstoff

zu ersetzen, welcher in der gesaramten Einfuhr von

Salpeter nach Europa enthalten ist. Diese eine Angabe
wird gengen, um die ausserordentliche Wichtigkeit des

neuen Processes erkennen zu lassen, dessen weitere Ent-

wicklung man mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgen

wird. A.

Nachdem internationale Congresse der Elek-
triker zu Paris sich verstndigt hatten, ber die seit-

dem allgemein eingefhrten Bezeichnungen: Volt fr
die Einheit der elektromotorischen Kraft, Ohm fr die

Einheit des Widerstandes, Ampere fr die Intensitt,
Coulomb fr die Elektricittsmenge und Farad fr
die Capacitt, und nachdem die praktischen Grssen
dieser Einheiten in C. G. S. festgestellt worden ,

bat

nach einer Mittheilung des Herrn Mascart an die

Pariser Akademie der Ende August zu Paris wiederum
versammelte Cougress sich fr die technischen Anwen-

dungen ber folgende weitere Definitionen geeinigt :

Die praktische Kinheit der Arbeit ist das Joule.
Das Joule" betrgt 10' C. G. S. Einheiten; es ist die

Energie, die aequivaleut ist der Wrme, welche in

einer Secunde von einem Ampere in einem Ohm ent-

wickelt wird.
Die praktische Eiuheit der Kraft ist das Watt; es

ist die Kraft eines Joule in einer Secunde. Das Watt"
ist gleich 10' C. G. S.

Die praktische Einheit fr die Inductionscoefficienten

ist das Quadrant. Das Quadrant", welches eine Lnge
ist, gleicht 10 9 Centimeter.

Die Frequenz eines Wechselstromes ist die Zahl
der Perioden in der Secunde.

Die wirksame Intensitt eines Wechselstromes ist

die Quadratwurzel des mittleren Quadrates der Inten-

sitten.
Die wirksame elektromotorische Kraft ist die

Quadratwurzel des mittleren Quadrates der elektro-

motorischen Krfte.
Der scheinbare Widerstand eines Kreises ist der

Factor, mit dem man die wirksame Intensitt multipli-
ciren muss, um die wirksame elektromotorische Kraft

zu erhalten.

Um in Kerzen die Lichtintensitt einer Lampe aus-

zudrcken, wird man als praktische Einheit unter dem
Namen der Decimal-Kerze den zwanzigsten Theil des

absoluten Lichtmaasses nehmen, welches die internatio-

nale Conf'erenz von 1884 festgesetzt hat.

Die so definirte Decimalkerze" ist sehr nahe gleich
der englischen Kerze (candle Standard) und einem

Zehntel der Carcel-Lampe."

Am 22. October starb zu London der Alpenforscher
John Ball, F. R. S. im Alter von 70 Jahren.
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Dr. W. Sklarek, Berlin "W"., Magdeburgerstrasse 25.
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Die luftelektrischen Versuche in Breslau.

Von Professor Leonhard Weber in Kiel.

(Originalmittlieilung.)

Wenn man einen Metallstab vertical an isolirtem

Griff in der freien, wolkenlosen Atmosphre hlt und

an das untere Ende desselben ein Gold- oder Alnmi-

niumblatt-Elektroskop legt, so schlgt dasselbe mit

positiver Elektricitt aus. Diese lngst bekannte,
zuerst von G. Hankel exact gemessene Erscheinung
wurde spter von Thomson und besonders F. Exner
weiter verfolgt. Dieselben fanden schon

, dass die

Influenz mit zunehmender Hhe ber dem Erdboden

stetig grsser wurde, und F. Exner bestimmte aus

den Ausschlgen seines Aluminium-Elektroskopes die

Zunahme des elektrischen Potentiales mit der Hhe,
anfangs zu liOO, spter zu 1300 Volt pro Meter, und
schloss hieraus mit Peltier auf eine negative Ge-

sammtladung der Erde, deren Werth sich anf mehrere

Milliarden Volt belief (vergl. Rdsch. I, 403, III, 304).

Noch vor dem Bekanntwerden der Exner'schen

Messungen wurden in Breslau Versuche vorbereitet,

um die betrchtlichen Schwierigkeiten und Unsicher-

heiten , welche bei den bisher angewandten elektro-

skopischen Methoden unvermeidlich schienen, durch

Anwendung galvanometrischer Methoden zu beseitigen.

Wird nmlich bei dem vorhin genannten MetaUstab
das untere Ende mit der Erde leitend verbunden, so

fiiesst die positive Elektricitt ab. Wenn ferner

gleichzeitig fr eine Zerstreuung der oberen nega-
tiven Elektricitt etwa dadurch gesorgt wird, dass das

obere Ende des Stabes mit einer Spitze oder noch besser

vitt des Cobalt. S. 592. W. Ramsay: Die Mole-

culargewicbte der Metalle. S. 592. G. Steinmann:
Ueber Schalen- und Kalksteinbildnng. S. 59.:.

Dareste: Ueber die physikalischen Umstnde bei der

Entwickelung in knstlichen Brtfeu. S. 593.
E. J. Widmark: Ueber den Eiufluss des Lichtes auf
die vorderen Medien des Auges. S. 593. Konrad
Alt: Untersuchungen ber die Ausscheidung des sub-
cutan injicirten Morphiums durch den Magen. S. 594.

E. Hamilton Acton: Die Assimilation des
Kohlenstoffes durch grne Pflanzen aus gewissen orga-
nischen Verbindungen. S. 594. P. Wossidlo: Leit-
faden der Mineralogie und Geologie fr hhere Lehr-
anstalten. S. 595. H. Potonie: Illustrirte Flora
vou Nord- und Mittel -Deutschland. S. 596.

Vermischtes. S. 596.

einer Flamme versehen wird, so ergnzt sich die

negative Elektricitt continuirlich und positive fiiesst

zur Erde ab, mit anderen Worten, es geht ein posi-
tiver Strom aus der Luft in die Spitze des Stabes

und von hier zur Erde. Schaltet man nun in die

Erdableitung ein hochempfindliches Galvanometer ein,

so erfhrt dieses eine Ablenkung genau so wie weun
ein galvanischer Strom dasselbe durchflsse.

Man kann dies bereits beobachten, wenn man eine

mit Flamme versehene 1 bis 2 m lange Stange zum
Fenster oder zum Dache hinaus hlt. Die Grssen-

ordnung eines solchen Stromes ist ungefhr der

1 000000000 te Tlieil eines Ampere, ein (in (Mikro-

milliampere). Durch Anwendung grsserer Flammen,
vor allem aber durch Verlngerung des in die Atmo-

sphre reichenden Stabes, nimmt dieser schwache, nur

mit den empfindlichsten Galvanometern messbare

Strom schnell zu und ist z. B. bei den gleich zu be-

schreibenden Versuchen im Maximum bis auf 21 000 jj

gestiegen.

Um nun solche mglichst langen, frei in die Luft

reichenden Leiter herzustellen
,
bedient man sich der

Drachen oder eines gefesselten Ballons, deren Schunr

leitend gemacht wird. Im Herbste 1886 wurden

zuerst Hanfschnre angewandt, welche mit sogenann-
tem Lahn durchflochten waren. Der Drachen selbst

wurde an seinen Rndern mit Silberpapier beklebt

und der Drachenschwanz aus solchen Bscheln her-

gestellt, die untereinander leitend verbunden waren

und dadurch eine starke elektrische Ausstrmung
oder -Strahlung bewirkten. Sobald nun bei ganz
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klarem Wetter die Schnurrolle durch einen isolirenden

Handgriff gehalten wurde, Hessen sich bereits bei

Hhen von 100 bis 150 m merkbare Funken aus der

Schnur ziehen, und wenn von der Schnur eine Ab-

leitung zu der einen Klemmschraube eines Galvano-

meters gelegt wurde, dessen zweite Klemmschraube

mit der Erde verbunden war, so erfuhr dasselbe eine

Ablenkung, welche mittelst Fernrohr und Scala ge-

messen wurde und die Stromstrke mittelst des be-

kannten Reductionsfactors des Instrumentes nach

Ampere oder (ia anzugeben erlaubte.

Es zeigte sich nun im darauffolgenden Sommer
1887 bald, dass die fr diese Versuche erforderliche

Ausstrahlungsfhigkeit des Leiters nicht allein an den

zu diesem Zwecke oben angebrachten Papierbschelu,

Nadelspitzen, Lunten etc. vorhanden war, sondern

dass auch eine Ausstrahlung lngs der ganzen
Drachenschnur stattfand. Durch diese Complication
wird die Rechnung usserst verwickelt, mittelst

welcher aus den beobachteten Stromstrken bei ver-

schiedenen Hhen auf das in denselben herrschende

Potential zu schliessen ist. Deshalb musste entweder

die Ausstrahlung lngs der Schnur oder diejenige an

dem oberen Ende beseitigt werden. Das Letztere

war ohne Weiteres dadurch ausfhrbar, dass die

letzten 4 bis 5 m der Schnur aus gewhnlichem nicht

leitenden Bindfaden genommen wurden. An Stelle

der leitend gemachten Ilanfschnur wurde ferner

geradezu ein Stahldrahtseil, eine siebendrhtige so-

genannte Litze genommen, deren Gewicht pro Meter

nur etwa 3 g betrug. Dasselbe wurde von einer Rolle

abgewickelt ,
welche in passender Weise sorgfltig

gegen den Erdboden isolirt auf einem Bocke befestigt

wurde.

In das Stahldrahtseil waren von 10 zu 10 m
farbige Seidenfden eingebunden , so dass die ab-

gelassene Lnge notirt werden konnte.

Aus der gleichzeitig beobachteten Elevation des

Seiles an seinem unteren Ende sowie der Elevation

des Drachens war die Hhe des letzteren resp. des

obersten Schnurendes ber dem Erdboden leicht zu

berechnen. Aus den so gefundenen Drachenhhen h

und den correspondirenden Stromstrken J lsst sich

alsdann nach der Gleichung = a . Vh, in wel-
d h sniep

eher (p die Elevation des Drachens bedeutet, das der

Hhe h zukommende Potential Vi, berechnen, wenn

noch durch eine besondere Versuchsreihe die auf der

rechten Seite stehende Grsse a bestimmt werden

kann. Dieses a bedeutet den reeiproken Werth des-

jenigen Widerstandes, welchen der Strom beim Ein-

oder Austritt aus dem Draht in die Luft, und zwar

auf je 1 m Lnge erfhrt. Eine Bestimmung von a

kann nun erreicht werden, wenn mau das untere

Ende der Drachenschnur nicht zur Erde ableitet,

sondern dasselbe an die eine isolirte Kugel eines

Funkenmiki'ometers heranfhrt, dessen zweite Kugel
zur Erde abgeleitet ist. Die Funkenlnge ergiebt

alsdann auf Grund bekannter Versuche die Potential-

differenz im Funkenmikrometer und diese ist wiederum

gleich dem in der halben Hhe der Drachenschnur

herrschenden Potentiale. Das Verhltniss desselben

zur Stromstrke ergiebt den Werth fr n.

Im Laufe des Sommers 1888 sind nun am Nord-

rande der Stadt Breslau ausgedehnte Versuchsreihen

nach dem beschriebenen Verfahren an 12 wolken-

losen Sommertagen gewonnen , wobei Hhen bis zu

450 ni erreicht wurden. An mehreren dieser Tage
war der Windstille wegen der Drachen durch einen

gefesselten Ballon ersetzt. Stellt man die beobachteten

Werth e von .7 durch eine Curve dar, deren Abscissen

die entsprechenden Drachenhhen sind, so zeigt sich

durchweg, dass diese Curveu ihre convexe Seite der

Abscissen- Axe zukehren. An einigen Tagen gehen
die Curven bei kleinen Hhen unter die Abscissen-

axe
,

d. h. der Strom war negativ. Es rhrt dies

davon her, dass der in der unteren Atmosphre
schwebende Staub meist mit negativer Elektricitt

geladen ist, welche von der Drachenschuur aufge-

nommen wird und nun einen Theil desjenigen Stromes

compensirt, welcher durch reine Influenz der geladenen
Erde entstehen wrde. Dieser mit unzweifelhafter

Sicherheit erwiesene Umstand beweist zugleich, dass

alle luftelektrischen Beobachtungen, welche an der

Erdoberflche mit kurzen Leitern angestellt sind, fr

weitergehende Schlsse ungeeignet sind und hchstens

dazu verwandt werden knnen, gewisse relative Werthe

und periodische Aenderuugen zu ermitteln.

Zur Gewinnung mittlerer Werthe sind die Resultate

der genannten 12 Sommertage zusammengezogen und

es ergiebt sich, dass die obige Grsse a oder vielmehr

deren reeiproker Werth im Mittel zwei Billionen Ohm

betrgt. V;, erreicht bei 350 m einen Werth von

96 400 Volt, sodass eine Zunahme des Potentiales von

275 Volt pro 1 m Hhendifferenz resultirt. Dieser

auf vllig anderem Wege gefundene Werth weicht

von dem oben angefhrten Exner'schen etwas ab,

welcher letztere etwa fnf mal grsser ist. Das aus

dem Potentialgeflle resultirende Potential der Erde

betrgt 1720 Millionen Volt. Diese Ladung wrde
also knstlich herzustellen sein

,
wenn man etwa

1 700 Millionen D a n i e 11
'

sehe Becher zusammensetzte,

deren Kupferpol in den Weltraum ableitete und den

Zinkpol mit der Erde in Contact brchte. Wiewohl

diese Zahl eine immens grosse ist, so ist dennoch, wie

schon Exner zeigte, die dadurch auf der Erdober-

flche hervorgerufene Dichtigkeit und die elektrische

Abstossuugskraft eine so geringe, dass sie direct nicht

messbar gemacht werden knnen.
Ueber weitere Versuche an bewlkten Tagen und

zu Zeiten von Gewittern werden wir demnchst be-

richten.

William Anderson: Ueber die moleculare
Structur der Materie in Beziehung zur

Technologie. (Aus der Rede hei der Erffnung der

Section G. der British Association zu Newcastle-on-Tyne,

September 1889. Nach der Nature", Bd. XL, p. 509.)

. . . In einer vergangenen Mai in der Royal In-

stitution gehaltenen Rede versuchte Professor Men-
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tllujeff zu zeigen, dass eine Analogie existire zwi-

sefaen der Constitution des Universums und derjenigen

der Materie, wie wir sie an der Erdoberflche kennen;
dass von den Bewegungen der Himmelskrper bis

hinab zu den kleinsten Atombewegungen bei den

chemischen Reactionen das dritte Newton'sche Ge-

setz Gltigkeit hat, und dass die Anwendung dieses

Gesetzes ein Mittel biete, jene chemischen Substitu-

tionen und Isomerien zu erklren, welche so charak-

teristisch sind, namentlich fr die organische Chemie

(Rdsch. IV, 430).

Aus hinreichender Entfernung betrachtet, wird

das Planetensystem als etwas Ganzes erscheinen, das,

ausgestattet mit unsichtbaren, inneren Bewegungen,
nach einem fernen Ziel wandert. Einzeln genommen
wird jedes Glied des Systems in Bewegungen ver-

wickelt sein, welche es mit seinen Satelliten ver-

knpfen; und endlich ist jeder Planet und jeder
Satellit von Bewegungen belebt, welche, wie man

guten Grund hat zu glauben, sich bis in die kleinsten

Atome erstrecken, und, wie Sir W. Thomson ver-

muthet hat, selbst in den Atomen existiren mgen.
Das Gesammtresultat all dieser Bewegungen ist ein

vollstndiges Gleichgewicht und in vielen Fllen ein

scheinbares Fehlen einer jeden Bewegung, was in

Wirklichkeit nur die Folge des dynamischen Gleich-

gewichts und nicht die Ruhe der Unbeweglichkeit
oder Trgheit ist.

Die Bewegungen der Glieder des Universums sind

zum grossen Theil dem Auge sichtbar und ihre Exi-

stenz bedarf keines Beweises; aber dass mau die

eben erwhnte Verallgemeinerung auch auf Substanzen

ausdehnen muss, welche allem Anscheine nach trge
auf der Erdoberflche liegen, ist nicht so einleuchtend.

Bei den Gasen freilich ist es fast selbstverstndlich,
dass sie aus Theilchen bestehen, die so klein sind,

dass sie unsichtbar werden, und die in einem Zu-

stande grosser individueller Freiheit sich befinden.

Hie schnelle Verbreitung von Gerchen auf grosse

Entfernungen, die leichte Absorption von Dmpfen
und anderen Gasen und die Erscheinungen der Diffu-

sion , Compression und Expansion scheinen dies zu

beweisen. Ein Gas dringt schnell in ein anderes ein

und vermischt sich gleichmssig mit ihm, selbst wenn
die specifischen Gewichte beider sehr verschieden

sind. Die Theilchen der Gase sind, in Vergleich zu

ihren Durchmessern, weit von einander entfernt; reich-

lich ist zwischen ihnen Raum fr andere Theilchen

vorhanden
;

daher kann jedes Gas, das in Folge
seiner Molecularbewegung sich gleichmssig schnell

durch den leeren Kaum verbreitet, sich auch durch

ein oder mehrere andere Gase verbreiten, und einmal

so vertheilt , wird es sich niemals wieder absondern.

Kin beachtenswertlies Beispiel hierfr ist die gleich-

massige Zusammensetzung der Atmosphre ,
die ein

blosses Gemisch von Gasen ist. Der Sauerstoff und
der Stickstoff, in Proben bestimmt, welche aus der

ganzen Welt gesammelt worden
, zeigen stets ziem-

lich dasselbe relative Verhltnis, und selbst die

Kohlensure, obwohl geringer localer Anhufung

fhig, behlt im Ganzen ein stndiges Mengenver-
hltniss, und dennoch unterscheiden sich die Dichten

dieser Gase sehr stark.

Die Flssigkeiten sind, obwohl in viel geringerem
Grade als die Gase, gleichfalls aus Theilcheu zu-

sammengesetzt, die durch betrchtliche relative Ent-

fernungen von einander getrennt und unbeschrnkter

Bewegung fhig sind, wenn keine Gegenkraft, wie

die Schwere, wirksam ist; denn unter solchen Uni-

stnden ist ihre Bewegungsenergie nicht ausreichend

die Erdanziehung nach unten zu berwinden; daher

sind sie gezwungen, eine Niveauflche einzuhalten.

Die Occlusion von Gasen ohne merkliche Volum-

zuuahme zeigt, dass die einzelnen Theilchen weit

von einander getrennt sind. Wasser z. B. kann beim

Gefrierpunkt ber P/i seines eigenen Volumens an

Kohlenoxyd aufnehmen und etwa das 4S0fache seines

Volumens an Chlorwasserstoffsure, in letzterem Falle

mit einer Volumzunahme von nur 1

/-i ;
Schwefelsure

absorbirt von Methylther sogar 000 mal ihre Masse.

Die oecludirte Gasmenge wchst direct mit dem
Drucke

,
was anzuzeigen scheint

, dass die Theil-

chen des oecludirten Gases in ihren Bewegungen
ebenso frei sind zwischen den Flssigkeitstheilcheu,
wie sie es in einem sonst leereu Gefsse sein wrden.

Flssigkeiten sind also porse Krper, deren

Theilchen viel Bewegungsfreiheit haben. Es ist daher

kein Wunder, dass zwei ungleiche Flssigkeiten, die

mit einander in Berhrung kommen, sich vollstndig

gegenseitig durchdringen, wenn die Zeit dazu vor-

handen ist; diese Zeit ist aber, wie man erwarten

muss, betrchtlich grsser, als die zum Mischen der

Gase erforderliche, wegen der ungeheuer viel grsseren

Beweglichkeit der Theilchen der letzteren. Die Diffu-

sion der Flssigkeiten findet nicht nur statt, wenn
sie sich wirklich berhren, sondern auch, wenn sie

durch porse Scheidewnde getrennt sind, z. B. Stuck,

uuglasirte Thonwaaren, Pflanzen- oder Thier- Mem-
branen und colloide Substanzen, die alle im gewhn-
lichen Sinne vollkommen wasserdicht sein knnen,
aber unfhig sind, zu verhindern, dass Flssigkeiten

gleichzeitig nach beiden Richtungen hiudurch wan-

dern.

Die Geschwindigkeit der Diffusion nimmt mit der

Temperatur zu
;

eine Temperaturzunahme ist aber,

wie wir wissen, gleichbedeutend mit gesteigerter

Molecularbeweguug des Krpers, und bei gesteigerter

Thtigkeit dieser Art werden wir naturgemss
schnelleren Austausch der sich bewegenden Atome

erwarten. Solche Erscheiuuugen sind nur begreiflich

unter der Annahme, dass in scheinbar stiller, trger
Masse active Molecularbeweguug vor sich geht.

Wenn wir zu den festen Krpern kommen, zeigen

sich dieselben Erscheinungen. Die Volumeu der

festen Krper unterscheiden sich nicht wesentlich

von den Volumen der Flssigkeiten, aus denen sie

erstarrten, die festen Volume sind sogar in der Regel

grsser. Das Volumen des Eises z. B. ist Yio grsser
als das des Wassers , aus dem es sich abscheidet.

Festes Gusseisen schwimmt eben auf flssigem Eisen,
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und^dief)neisten Metalle verhalten sich in gleicher

Weise [Vergl. jedoch Rdsch. II, 135, 315]. Wenn
daher die Flssigkeiten pors sind, mssen auch die

aus ihnen entstandenen festen Krper es sein; daher

occludiren
,
wie zu erwarten war, die festen Krper

gleichfalls Gase in bemerkenswerther Weise. Platin

nimmt das ^fache seines Volumens an Wasserstoff

auf, Palladium fast das 700fache, Kupfer 60 Proc,
Gold 29 Proc, Silber 21 Proc. Wasserstoff und
75 Proc. Sauerstoff, Eisen 8 bisl2 1

/4 mal sein Volumen

eines Gasgemisches, das vorzugsweise aus Kohlenoxyd
besteht.

Nicht nur eingeschlossen werden die Gase, son-

dern unter gnstigen Temperatur- und Druck-Ver-

hltnissen dringen sie auch durch, uud sogar Flssig-
keiten knnen hindurchgehen. Kothglhende Eiseu-

rhren lassen mit grosser Leichtigkeit Gase durch ihre

Substanz treten; gewhnliches Kohlengas dringt bei

hohem Druck durch den Stahl des Gefsses, in dem
es sich befindet; und es ist bekannt, dass Quecksilber
sehr schnell durch Zinu und andere Metalle dringt
und vollkommen ihre Structur, ihre Eigenschaften
und selbst ihre chemische Zusammensetzung ndert.

Der Beweis fr die Beweglichkeit der Atome oder

Molecle der festen Krper ist unanfechtbar. Zu

Pulver reducirte Substanzen knnen, selbst bei ge-

whnlichen Temperaturen, durch blossen Druck wieder

in einen gleichmssigeu, festen Zustand versetzt wer-

den. So erzeugte Professor W. Spring vor etwa

10 Jahren aus gepulvertem Kalium- und Natrium-

uitrat unter einem Druck von 13 Tonnen pro Quadrat-
zoll gleichmssige, durchsichtige Massen von etwas

hherem specifischen Gewicht als die ursprnglichen

Krystalle, die aber sonst von diesen nicht unter-

schieden werden konnten. Noch mehr, aus einem

Gemisch von Kupfersphnen und Schwefel erzeugte

er unter einem Drucke von 34 Tonnen pro Quadrat-
zoll vollkommen gleichmssiges Kupfersulfid Cu2 S,

indem die Atome der beiden Elemente durch Druck

in so innige Berhrung mit einander kamen, dass

sie sich in Molecle von bestimmten Verhltnissen

ordnen konnten; und noch merkwrdiger ist, dass

sorgfltig getrocknete Pulver von Kalisalpeter und

Natriumacetat durch Druck veranlasst wurden, ihre

Metallbasen auszutauschen und Natronsalpeter und

Kaliumacetat zu bilden.

Dieselben Bewegungen und Auswechselungen
fanden statt und gehen noch immer vor sich in dem
Laboratorium der Natur. Whrend der unzhligen

Zeitepocheu, mit deneudie Geologie sich beschftigt,
und unter den ungeheuren Drucken der darber

liegenden Massen wurden die geschichteten, sedimen-

tren Gesteine krystallinisch und nahmen das Aus-

sehen von Gesteinen feurigen Ursprunges an
,
und

nicht nur dies, sondern Gesteine beliebigen Ursprungs
wurden zermalmt und in Stcke zerrieben durch

unwiderstehliche geologische Strungen, und wan-

delten sich in neue Formen um in Folge der noch

unwiderstehlicheren und bestndigeren Wirkung der

Molecularkrfte und -Bewegungen . . .

Bei hohen Temperaturen werden dieselben Wir-

kungen noch leichter hervorgebracht wegen der

grsseren Bewegungsenergie der Atome oder Molecle.

In dem Processe der Stahlbereitung durch Cementa-

tion, oder beim Schaleuguss gengt die blosse Be-

rhrung von Eisen mit festen, an Kohle reichen Sub-

stanzen, um letzterer zu gestatten, ihren Weg ins

Innere des ersteren zu finden
,
whrend bei der Bil-

dung von hmmerbarem Gusseisen die Kohle mit

gleicher Leichtigkeit aus den Gussstcken heraus

tritt; es ist ein Fall von vollkommener Diffusion

fester Substanzen durch einander; aber wegen der

geringeren und beschrnkten Beweglichkeit der Theil-

chen bei gewhnlicher Temperatur werden ein hherer

Wrmegrad und lngere Zeit gebraucht, als bei

Flssigkeiten und Gasen.

Wenn man ferner mit Hilfe der Wrme die Mole-

cularbewegung zu einer Hhe gesteigert kat, bei wel-

cher beginnende Verflssigung erhalten wird, dann wer-

den die Theilcheu zweier mit einander in Berhrung
gebrachter Stcke sich gegenseitig durchdringen; die

beiden Stcke werden sich zu einem homogenen
Ganzen vereinen, und wir knnen so die ganze Be-

deutung des Vorganges erfassen, der als Sehweissen"

bekannt ist. Durch die gewhnlichen, rohen Metho-
den vereinigen sich nur wenig Substanzen in dieser

Weise , weil die Natur des Processes die wirkliche

Berhrung der beiden Substanzen verhtet, oder in

bestimmtem Grade hindert; wenn aber die Molecular-

bewegung in einem besonderen Grade gesteigert wird

durch einen elektrischen Strom
,

so knnen die zu

verbindenden Flchen in wirkliche Berhrung ge-

bracht, die Anwesenheit von fremden Substanzen

ausgeschlossen werden, und viele Metalle, die bisher

nicht schweissbar waren, wie Werkstahl, Kupfer und

Aluminium werden leicht geschweisst . . . Ferner

findet eine mehr oberflchliche Vereinigung ver-

schiedener Metalle leicht statt unter dein Einflsse

hoher Temperatur und massigen Druckes, wie wir

dies bei dem Verzinnen und Lthen sehen. Die

Oberflchen der Metalle mssen mglichst rein ge-

macht werden; das Loth, welches bei einer niedrigeren

Temperatur schmilzt, als das zu verltheude Metall,

wird darauf gelegt und bei einer verhltnissmssig

niedrigen Temperatur und unter einem sehr geringen

Druck durchdringen sich die Theilcheu; die beiden

Metalle verbinden sich und bilden eine Legirung, durch

welche die beiden Flchen verbunden sind. Diese

Wirkung wird sehr gut veranschaulicht durch deu

Vorgang, der an der Berhrungsflche zweier un-

hnlicher Flssigkeiten stattfindet. Wenn z. B. eine

Lauge in den unteren Theil eines Gefsses gebracht

wird und gewhnliches, irgendwie gefrbtes Wasser

sorgfltig darber gegossen wird, so erscheint eine

scharfe Trennungslinie ;
aber nach kurzer Zeit wird

die Trennungslinie verschwommen und wird schliess-

lich ganz verschwinden, ein rtliches Vermischen der

beiden Flssigkeiten wird stattgefunden haben und

stellt so einen Fall von Flssigkeits
- Schweissuug

dar.
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Somit ist es klar, dass scheinbar trage, feste

Massen gleichfalls aufgebaut sind aus sich bewegen-
den Theilehen, die in dynamischem Gleichgewicht sind,

denn ohne eine solche Annahme wre es schwierig, die

von mir angezogenen Erscheinungen zu erklren.

Aber ausser diesem Beweise knnen wir noch die

Wirkungen anderer Energieformen anfhren, die wir

unter dem Namen strahlende Wrme, Licht und Elek-

tricitt kennen. Dies sind bekanntlich Formen von

Bewegungen, welche niitgetheilt und von einer in die

andere, von der unsichtbaren in eine sichtbare um-

gewandelt werden knnen. Die Bewegung, welche wir

strahlende Wrme nennen, welche mittelst des Licht-

thers wirkt, von dein man auf die gewichtigsten

Grnde hin glaubt, dass er den ganzen Raum und

alle Materie durchdringt, ist im Stande, die Quantitt
dir Bewegung in den Stofftheilchen zu vermehren

und gewhnlich eine Erweiterung der Volumen zu

veranlassen. Umgekehrt, wenn die Theilehen durch

Berhrung oder durch Strahlung ihre Wrme ent-

weder au die umgebenden Objecte oder an den Raum

verlieren, so wird die Wrmemenge vermindert, der

Krper contrahirt sich, und diese Zusammenziehung

geht fort bis zu Temperaturen weit unter denen mit

welchen wir in der Praxis zu thun haben
,
und des-

halb muss bei allen gewhnliehen Temperaturen noch

reichlich Raum fr moleculare Bewegung vorhanden

sein.

Ferner bewirkt Energie in Form von Licht Aende-

rungen in der Oberflche der Krper, indem sie die

Farben verblassen lsst und der Photographie die

merkwrdige Kraft verleiht, die sie besitzt. Licht

zerlegt die Kohlensure der Atmosphre im Chloro-

phyll der grnen Bltter und veranlasst chemische

Verbindungen z. B. von Chlor und Wasserstoff zu

Clilorwasserstoffsure, oder von Kohlenoxyd mit Chlor

zu Chlorkohlensure. Man kann nicht begreifen,

wie diese Wirkungen hervorgebracht werden, wenn

nicht die Lichtschwingungen im Staude sind, die be-

reits in den festen, flssigen und gasfrmigen Krpern
existirenden Molecularbewegungen zu modificiren.

Die Elektricitt bt einen hnlichen Einlluss aus.

Erzeugt durch Molecularbewegungen ,
die durch

chemische Procesae veranlasst werden, entweder direct

wie in der primren Batterie, oder indirect wie in

der Dynamomaschine, ist sie im Stande die Mole-

cularbewegungen in den Krpern so zu steigern, dass

sie die Wirkungen der direct angewendeten Wrme
hervorbringt; sie ist im Stande, Bewegungen von

solcher Intensitt anzuregen, dass sie chemische

Aenderungen und Zersetzungen hervorbringen, nicht

zu reden von der ganzen Reihe von Erscheinungen
des Magnetismus, der Induction oder von der Wir-

kung durch den Raum und durch nicht leitende

Krper, welche, wie bei der strahlenden Wrme und
dem Licht, die Existenz eines Aethers zwischen den

Atomen zu fordern scheinen. Umgekehrt erzeugen

Aenderungen des Molecular- Gleichgewichtes, welche

durch ussere Krfte hervorgebracht werden, ent-

sprechende Aenderungen der elektrischen Strme;

Beweise hierfr sind z. B. die Wirkungen der Wrme
auf die Leitungsfhigkeit und die wunderbaren Ent-

hllungen molccularer Aenderungen, die man mittelst

der Inductionswaage von Professor II ug lies erhlt.

Das Verhalten der Explosivstoffe beleuchtet gleich-

falls und in berraschender Weise die Wirkungen
einer Strung des molecularen Gleichgewichts. Ein

Explosivstoff ist ein Krper, der in einer festen oder

flssigen Forin, alle Elemente in sich enthlt, die

nothwendig sind, um eine chemische Aenderung her-

vorzubringen , durch welche er in den gasfrmigen
Zustand umgewandelt wird. Die Anwendung von

Wrme, von Druck oder von Stoss veranlasst, wie in

Professor Spring's Versuchen, chemische Vereini-

gung, zuerst an der Stelle, wo das Gleichgewicht

durch die Anwendung usserer Kraft gestrt ist, und

dann mit grosser Geschwindigkeit durch die Masse,

indem die Strung fortgepflanzt wird entweder durch

die Luft, welche die Theilehen umgiebt oder durch

den Lichtther mit der ganzen Geschwindigkeit des

Lichtes; die chemische Reaetion wird beschleunigt

durch den Druck, der z. B. entstehen kann, wenn der

Explosivkrper eingesperrt ist in die Kammer eines

Gewehrs, oder in das Bohrloch eines Schusses. Starke

Explosivstoffe sind verhltuissmssig trge gegen ge-

whnliche Entzndung; aber wenn das Molecular-

gleichgewicht pltzlich in der ganzen Masse gestrt
wird durch die Detonation eines Percnssionsznders,

dann tritt augenblicklich berall Verbindung ein,

und eine heftige Explosion folgt. In hnlicher Weise

knnen manche Gase, wie Acetyleu, Cyan u. a. durch

Detonation zersetzt und zu ihren festen Bestandteilen

reducirt werden. Professor Thorpe hat einen schnen

Vorlesungsversuch angegeben ,
in welchem Schwefel-

kohlenstoff in Kohle und Schwefel zerfllt wird durch

die Detonation von Knallquecksilber, das durch den

elektrischen Funken entzndet wird (Rdsch. IV, 295).

In diesen Fllen findet eine umgekehrte Wirkung

statt, aber sie beleuchtet gleich gut die Umwandlung
einer Form von Energie in eine andere, und die

daraus folgende Strung des Moleculargleichgewichts
in den betroffeneu Substanzen. Es scheint mir klar,

dass die Zeit gekommen ist, wo die Vorstellung des

dynamischen Gleichgewichtes der letzten Theilehen

der Materie in all ihren Formen die Stelle des

Structursystems trger Partikelchen einnehmen muss.

Ich kann nicht begreifen, wie die von mir aufgezhlten

Erscheinungen erklrt werden knnen unter der An-

nahme, dass die Materie aus unbewegten Theilehen

aufgebaut ist wie z. B. eine Schicht von rothen

und gelben Ziegeln jemals die Reihenfolge ihrer

Anordnung ndern kann, ohne vollstndig auseinander

genommen und wieder aufgebaut zu werden ,
in wel-

chem Falle ein Zwischenstadium des Chaos existiren

m uss; aber ich kann leicht verstehen, wie ein dichter

Haufen von Menschen als compacte Masse erscheinen

kann, die z. B. in einer bestimmten Richtung strmt,
und wie dennoch jedes Glied dieser Masse begabt
ist mit bestimmter Bewegung, mittels deren es seinen

Weg vorwrts verfolgen kanu
,
ohne das allgemeine
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Aussehen zu stren
;
wie die Vereinigung von zwei

Haufen ein Ganzes bilden kann, wenn auch viel-

leicht von verndertem Charakter; und wie selbst

Professor Spring's Versuche erklrt werden knnen
durch die Annahme, dass Zuschauer am Rande eines

Haufens durch usseren Druck gezwungen werden

einen Theil desselben zu bilden und an seiner all-

gemeinen Bewegung sich zu betheiligen.

Es ist eine folgenreiche Thatsache, dass das Pro-

duct aus dem Atomgewicht gewisser Krpergruppen
und ihren specifischen Wrmen eine constante Grsse

ist, welche bei der Mehrzahl der Elemente nicht viel

von 6,5 abweicht. Dies setzt voraus, dass die Wrme-
menge, die nothwendig ist, um die Temperatur irgend
einer dieser Gruppen um einen bestimmten Werth

zu erhhen, dieselbe ist. Daher werden diese Atome
bei einer gegebenen Temperatur mit derselben Energie-

grsse begabt sein, und daher werden sie im Stande

sein sich zu ersetzen
,
ohne das allgemeine dynami-

sche Gleichgewicht zu stren.

Wenn zugegeben wird, dass Molecularbewegung
die Materie in allen Formen durchdringt, und die

feste, oft unmerklich in die flssige, oder selbst direct

in die gasfrmige bergeht, so folgt fast mit Not-

wendigkeit, dass ein Grenzgebiet existireu mnss,
dessen Grenzen von der Temperatur und dem Druck

bestimmt werden, in welchem die Substanzen sich

bestndig von dem einen Zustand in den anderen

umwandeln. Dies kann man beobachten beim

Schmelzen, aber noch deutlicher beim Verdampfen,
wo die Theilchen unaufhrlich als Gas in den Raum
geschleudert werden und ebenso bestndig zum

flssigen Zustand zurckkehren. Henri St. Ciaire

Deville hat hnliche Erscheinungen bei den chemi-

schen Reactiouen untersucht
;

er hat gefunden ,
dass

bei bestimmten Temperaturen und Drucken die Sub-

stanzen zerfallen und sich verbinden, ganz in der

Weise, wie die Verdampfung stattfindet, und er hat

dieser Eigenschaft der Materie den Namen Dissocia-

tion" gegeben. Professor Mendelejeff und Andere
haben die Beobachtungen des berhmten franzsischen

Chemikers erweitert und das allgemeine Gesetz formu-

lirt, dass Substanzen der Dissociation fhig sind bei

allen Temperaturen nicht nur in den chemischeu

Verbindungen, sondern auch in den Lsungen.
Wenn Stahl als eine Lsung von Kohle und Eisen

aufgefasst wird, dann kann das Hrten des Stahls

erklrt werden durch die Theorie, dass eine Disso-

ciation stattgefunden bei der Temperatur, bei welcher

er pltzlich abgekhlt worden
,
wobei die pltzliche

Abkhlung die Molecularbewegung in einer solchen

Amplitude oder Phase fixirt hat, dass sie ihm eine

charakteristische Structur giebt, deren eine Eigen-
schaft die sehr grosse Hrte ist. Beim Tempern er-

zeugt die allmlige Mittheilung der Wrme eine

Dissociation, das Moleculargleichgewicht wird durch

die den Theilchen mitgetheilte erhhte Energie

modificirt, und wenn man pltzlich bei irgend einem

Punkte abkhlt, so bleibt wieder eine bestimmte

Substanz, die aus Eisen und Kohle besteht, zum

Theil in verschiedenen Graden der Lsung zum Theil

frei, und die im Besitz besonderer mechanischer Eigen-
schaften ist. Dass Stahl und wahrscheinlich auch

andere Legirungen in der Art ihrer Zusammensetzung
differiren, je nach dem Wege, wie sie hergestellt

worden, sowohl in Bezug auf die Wrme, wie auf den

mechanischen Druck, ist hinreichend erwiesen durch

viele hervorragende Metallurgen und besonders durch

Sir Frederick Abel in den ausgedehnten Unter-

suchungen, die er jngst ber das Hrten des Stahls

fr die Institution of Mechauical Engineers aus-

gefhrt hat. Es msste als eine natrliche Folge hier-

von erscheinen, dass die Eigenschaften des Stahls be-

deutend beeinflusst werden durch die Art, in welcher

seine Temperatur verndert worden, und so finden

wir dies in der That, wenn diese Aenderungen her-

vorgebracht werden durch Bder von geschmolzenem

Metall, durch Oel oder durch Wasser von verschiedener

Temperatur. Die Wirkung, welche stattfindet, kann

erlutert werden durch das, was eintritt, wenn ein

complicirter Tanz pltzlich in den verschiedenen

Phasen unterbrochen wird. Die einzelnen Theilnehmer

desselben werden stets dieselben sein, aber die relative

Vertheilung der Partner wird bestndig sich ndern,

und die Analyse wird zeigen , dass zu einer Zeit

jeder Herr mit einer besonderen Dame vereint ist,

in einer anderen, dass zwei Damen einen Herrn

haben, whrend eine Anzahl Herren ohne Partner

sind, und dann wieder, dass die Bewegungen, welche

geradlinig gewesen, kreisfrmige geworden sind. In

jedem Falle werden die Gruppen ein gnzlich ver-

schiedenes Aussehen annehmen.

Zur Sttze dieser Anschauungen mag angefhrt

werden, dass, soviel ich weiss, kein reines Element

gehrtet oder getempert werden kann; der Grund

hierfr ist, dass keine chemische Aenderung eintreten

kann, wenn nur eine Substanz vorhanden ist; die

Wirkung von Wrme und Druck, wie pltzlich sie

auch angewendet werden, erzeugt nur eine Aende-

rung der Form
,
welche keine entsprechende Aende-

rung der mechanischen Eigenschaften mit sich fhren

kann.

Es knnte jedoch behauptet werden, dass es un-

wahrscheinlich sei, dass Legirungen und Lsungen
in so ausgesprochener Weise von kleinen Aende-

rungen bei verhltnissmssig niederer Temperatur
beeinflusst werden knnten; aber ich mchte be-

merken, dass gross und klein" nur relative Bezeich-

nungen sind, und dass wir reichliche Belege fr die

ungeheuren Wirkungen haben, die durch kleine Ur-

sachen hervorgerufen werden ... Es ist noch nicht

lange her, dass Jeder fr einen Trumer gehalten

worden wre, der die Theorie aufgestellt htte, dass

die Anwesenheit von einem Bruchtheil eines Proceut

von Kohle, Phosphor oder Schwefel den Charakter

des Eisens ganz verndern wrde. Es ist aber be-

kannt, dass der Zusatz von V2000 Aluminium zu ge-

schmolzenem Eisen die teigige Masse so flssig macht

wie Wasser; dass die Anwesenheit der geringsten

Verunreinigung im Kupfer einen sehr verderblichen
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Einfluaa auf seine Leitungsfhigkeit fr Elektricitt

hat, und dass der Zusatz, von '

', 0|1 Antimon das

beste ausgesuchte" Kupfer in das denkbar schlechteste

verwandelt. Ich brauche kaum anzudeuten die grosse

Iiolle, welche in der Natur die mikroskopischen Orga-
nismen spielen ,

und wie sehr die Schnheit unserer

Meere und Flsse von so kleinen Substanzen herrhrt,
dass nur der elektrische Strahl von Professor Tyn-
dall im Stande ist, ihre Anwesenheit zu verrathen.

Auf einen ferneren mit meinem Thema verknpften
Umstand muss ich Ihre Aufmerksamkeit lenken, weil

er, obwohl seine Anwendung auf die mechanischen

Eigenschaften der Materie neueren Itatunis ist, von

grosser Bedeutung zu werden verspricht. Ich meine

das periodische Gesetz von Dr. Mendelejeff. Nach

diesem Gesetze zeigen die Elemente, nach ihren Atom-

gewichten geordnet, eine entschiedene Periodicitt

der Eigenschaften, und nach Professor Carnelley
sind die Eigenschaften der Verbindungen der Ele-

mente eine periodische Function der Atomgewichte
ihrer Bestandteile. Von diesem Gesichtspunkte aus

hat Professor Roberts - Austen jngst viel Zeit

und Arbeit der Prfung der Anwendbarkeit dieses

Gesetzes auf die mechanischen Eigenschaften der

Metalle gewidmet. Die Untersuchung ist mit ausser-

ordentlichen Schwierigkeiten behaftet, weil eines der

wesentlichsten Erfordernisse der Untersuchung das ist,

dass die behandelten Metalle absolut rein sein mssen.
Fr chemische Untersuchungen sind einige Gramm
einer Substanz ausreichend, und die erforderliche Rein-

heit kann mit einem massigen Aufwand von Zeit

und Arbeit erreicht werden; wenn aber mechanische

Eigenschaften untersucht werden sollen , sind be-

trchtliche Massen nothwendig, und die Mittel, die

hierzu erforderlich, sind einem Privatmanne un-

erschwinglich. Ich kann nicht umhin zu betonen,

dass reiche Institute, deren viele zu unserem Beruf

in Beziehung stehen, ihre Hilfsmittel nicht besser

verwenden knnen, als wenn sie die Mittel hergeben
fr Untersuchungen, wie sie Professor Roberts-
A usten begonnen.

In Rcksicht auf die Schwierigkeit, Metalle von

hinreichender Reinheit zu erhalten
,
whlte er Gold

als Grundlage, weil dieses Metall viel leichter rein

dargestellt werden kann, als ein anderes, und der

Oxydation nicht unterworfen ist. In einer Mitthei-

lung an die Royal Society zeigte er, dass die mit

dem Golde legirten Metalle, welche seine Zhigkeit
und Dehnbarkeit vermindern

,
hohe Atomvolume

haben, whrend die, welche diese Eigenschaften ver-

mehren, entweder dieselben Atomvolume haben wie

Gold, oder geringere (Rdsch. III, 392). Die Unter-

suchung ist eben erst begonnen, aber sie scheint mir

Resultate zu versprechen, welche fr den Techniker

sich so wichtig und so fruchtbar erweisen werden, wie

die grosse Verallgemeinerung Mendelejeff's fr
die Chemiker gewesen. Ein GeBetz, welches nicht

bloss die Existenz unbekannter Elemente andeutet,

sondern auch ihre Eigenschaften bestimmen kann,

bevor sie entdeckt sind, uiuss, wenn es auf die

Metallurgie angewendet werden kann , sicherlich

hiichst wichtige Resultate ergeben, und wird das Zu-

sammensetzen von Legirungeu zu einem wissenschaft-

lichen Process machen anstatt eines gesetzlosen, zu-

flligen Operirens, wie es jetzt ist.

Die praktische Wichtigkeit der Anschauungen,
welche ich entwickelt habe, ist, glaube ich, hin-

reichend klar. Jeder wird zugeben, dass eine ussere

Kraft auf ein bewegtes System uicht einwirken kann,
ohne diese Bewegung zu beeinflussen

;
daher kann

Materie in beliebigem Zustande, nicht angerhrt
werden, ohne dass Aenderungen eintreten, welche

mehr oder weniger bleibend sind. Die Anwendung
der Wrme wird eine Volumnderung und zuletzt

eine Zustandsuderung veranlassen; die Anwendung
usserer Krfte wird gleichfalls eine Volumnderung

herbeifhren, und es ist naturgemss zu schliessen,

dass zwischen den beiden ein Zusammenhang existirt;

dem entsprechend hat Professor Carnelley die Auf-

merksamkeit auf die Thatsache gelenkt, dass die

zhesten Metalle hohe Schmelzpunkte haben (Rdsch.

III, 457), obwohl auch hier die Genauigkeit noch

eine sehr mangelhafte ist, theils wegen der Schwierig-
keit hohe Temperaturen zu messen und theils wegen
der Seltenheit reinen Materials.

Ferner muss man erwarten, dass laug fortgesetzte,

oder oft angewandte Inanspruchnahmen dauernde

Gestaltnderungen herbeifhren werden
,

und so

kommen wir zu der sogenannten Ermdung" der

Materialien. Ueber ihre Elasticittsgrenzen gestreckt,

welche Grenzen ich nur annehme
,
wenn die Inan-

spruchnahmen schnell erfolgen , werden die Stoffe

dauernd deformirt
, und dieselben Wirkungen folgen

der langen Anwendung der Wrme. Eine bestndige
Wiederkehr der Inanspruchnahmen ,

selbst innerhalb

der Elasticittsgrenze , erzeugt Aenderungen in der

Anordnung der Krpermolecle, welche laugsam die

Eigenschaften der Substanz verndern
,
und so sind

Maschinenteile
,
welche theoretisch reichlich stark

waren fr die Arbeit, welche sie leisten sollten, nach

mehr oder weniger langer Benutzung zu schwach

geworden. Die Wirkung wird verstrkt, wenn die

Inanspruchnahmen pltzlich erfolgen, wenn sie bis

nahe zur Elasticittsgrenze reichen
,
und wenn sie

gleichzeitig in zwei oder mehr Richtungen einwirken,

denn dann wird die moleculare Strung sehr intensiv,

das innere Gleichgewicht wird vernichtet und eine

Neigung zum Brechen folgt. Solche Flle kommen
vor in den Artilleriestcken, in Panzerplatten, in den

Maschinentheilen, welche Stssen ausgesetzt sind;

und wie erwartet werden muss
,
erscheinen die zer-

strenden Wirkungen nicht immer sofort, sondern

oft nach langen Zeitperioden.
Wenn betrchtliche Metallmassen durch Schmie-

den oder durch Druck in erhitztem Zustande bear-

beitet werden mssen, so veranlasst das sptere
Abkhlen der Masse Beschrnkungen der freien Be-

wegung einiger, wenn nicht aller Theilchen
;
innere

Spannungen entwickeln sich ,
welche sich langsam

verstrken und oft unerwartete Unflle veranlassen.



588 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 40.

Bei der Fabrikation von Stempeln fr Mnzzwecke,
von Walzen, von Kugeln und Boraben, die ungleich-

massig gehrtet sind, entstehen spontane Brche
ohne eine scheinbare Ursache, und oft erst nach

langer Zeit; der Grund hierfr ist, dass die be-

schrnkte Molecularbewegung der inneren Theile

allmlig die Bewegung der usseren erweitert, bis

eine Continuitts-Strung erzeugt wird.

Aehnliche Spannungen treten auf in Kurbel-

humen, Schraubenspindeln, Gewehr -Ringen u. s. w.

Der verstorbene General Kalakutzky begann vor

etwa 17 Jahren eine systematische Untersuchung
ber die inneren Spannungen in den Rohren und

Ringen der Gewehre und in den Tanzer-durchbohren-

den Bomben. Die Methode, die er befolgte, war,
dass er Scheiben oder Ringe von etwa '/2 Zoll Dicke

aus den Ringen und Bomben schnitt, das Metall

einer jeden Scheibe in vier bis sechs Ringe theilte,

durch silberne Stpsel, auf welchen sehr feine Marken

gezogen waren, vier bis acht Punkte auf jedem Ringe
fixirte und dann mit usserster Genauigkeit die

Aenderungen des Durchmessers maass, die in jedem

Ringe hervorgebracht wurden durch das successive

Ausschneiden der Ringe. Da er durch directe Pr-

fungen die mechanischen Eigenschaften seines Ma-
terials kannte, war er im Stande, aus den Aende-

rungen der Durchmesser zu berechnen, wie gross die

tangentialen Spannungen in jedem Theile jeden

Ringes waren, und Schlsse zu ziehen auf ihre Fhig-
keit zu der Arbeit, welche sie leisten sollten. Dieselbe

Untersuchungsmethode wurde von Capitn Noble
von den Elswick - Werken und vom Lieutenant

Crozier von der Ver. Staat. -Artillerie benutzt, mit

dem praktischen Erfolge, dass wahrscheinlich in

Zukunft viel mehr Aufmerksamkeit den Principien

zugewendet werden wird , nach denen das Anlassen

und Hrten des Stahls vor sich geht. Die Gewehr-

Ringe oder -Rohre mssen, sollen sie die beste Be-

schaffenheit haben, um dem Zerplatzen zu widerstehen,
die innere Oberflche in einem Compressions-Zustande
und die ussere in einem Zustande der Spannung
haben; ferner mssen die Ringe auf den Rohren oder

auf einander nur mit sehr geringem Druck sich zu-

sammengezogen haben. General Kalakutzky hat,

um gnstige innere Spannungen zu erzeugen, vor-

geschlagen, dass die Rhren, nach dem Ausglhen,
von der Innenseite durch einen Strahl von Dampf,
Luft, Wasser oder Oel, abgekhlt werden, und er

vertheidigte das Verfahren, die Wirkungen einer

jeden neuen Methode der Fabrikation oder Behand-

lung durch sorgfltige Messungen von Scheiben des

vollendeten Materials zu prfen, gegenber dem Ar-

beiten auf gut Glck, wie es noch sehr vielfach Ge-

brauch ist. Es ist auch klar, dass eine Stahlprobe,
die von einem Gewehr -Ringe oder Kurbelbaum los-

geschnitten ist, bei der Prfung keine Daten giebt
fr die verwendbare Zhigkeit derselben Probe in

situ. Wenn die Theilchen befreit Bind von dem

Zwange ihrer Umgebungen , mssen sie nothwendig
ihren Zustand ndern, denn die strenden Krfte

sind nun entfernt, und es ist wahrscheinlich, dass,

wenn der Stahl gut ist, die Prfung sich zufrieden-

stellend erweisen wird
,
besonders wenn man einige

Zeit hat verstreichen lassen zwischen dem Aus-

schneiden der Probe und ihrer Prfung; so wird eine

falsche Sicherheit erzeugt, die oft zu unglcklichen
Resultaten gefhrt hat.

Dass die Zeit auf den Stahl Einfluss hat, scheint

sicher festgestellt zu sein; die vorzglichen Eigen-
schaften des Werkzeug- Stahls bleiben fr eine be-

trchtliche Zeit erhalten; es scheint aber sicher, dass

Bajonette , Schwerter und Gewehre Aenderungen

zugnglich sind
,

welche manche unbefriedigende
Resultate erklren, die sich bei nach einem betrcht-

lichen Zeitintervall wiederholten Prfungen heraus-

gestellt haben. Da all diese Sachen gehrtet und

getempert worden, muss der Freiheit der Bewegung
ihrer Theilchen nothwendig ein betrchtlicher Zwang
auferlegt worden sein, dieser Zwang ist zwar allmlig
berwunden worden, aber auf Kosten der besonderen

Qualitt des Stahls, welche man anfnglich zu sichern

beabsichtigte.

Ich habe Ihnen bisher die Ansichten ber die

Constitution der Materie vorgetragen, welche, wie ich

glaube, Boden gewinnen, welche viele uns bekannte

Erscheinungen erklren, und welche als Fhrer
dienen sollen bei unserer Behandlung der Metalle,

und besonders der Legirungen; aber ich muss zugeben,
dass der Gegenstand noch keineswegs ganz aufgeklrt

ist, dass zum grossen Theil mehr Bestimmtheit noth-

wendig ist, und dass wir noch auf die Ankunft des

Mannes warten, der fr die Molecularphysik thuu

soll, was Newton fr die Astronomie gethan, als er

die Structur des Universums erklrte. . . ."

Bohuslav Brauner: Ueber die Occlusion von
Sauerstoff im Silber. (Bulletin de l'Acadmie

royale de Belgique, 1889, Ser. 3, T. XVIII, p. 81.)

Zu den fundamentalen Arbeiten der neueren Che-

mie gehren die klassischen Untersuchungen v-on

Stas ber das Atomgewicht des Silbers, welches

nicht nur fr ihn selbst, sondern auch fr eine Reihe

spterer Chemiker als Basis fr die Bestimmung der

Atomgewichte der brigen Elemente gedient hat.

Um so mehr Aufsehen musste daher die Angabe von

Dumas (1878) erregen, dass das bisher fr chemisch

rein gehaltene Silber Sauerstoff enthalte
,
und zwar

hatte er im Kilogramm Silber 57 bis 174 ccm Sauer-

stoff gefunden ,
so dass der Gehalt an reinem Silber

in den von Stas bei seinen Arbeiten benutzten reinen

Stcken auf 99,992 bis 99,975 heruntergeht, und das

Atomgewicht dieses Elementes nicht 107,93, sondern

107,92 oder 107,90 sein muss.

Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes hat nun

Herr Brauner eine neue grndliche Untersuchung
desselben vorgenommen. Nachdem er sich reines Silber

'nach der Vorschrift von Stas hergestellt, brachte er

153,2133 g desselben in eine Rhre aus schwer

schmelzendein bhmischem Glase, liess lngere Zeit

bei 150 einen Strom trockener Luft ber dasselbe
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streichen und in demselben Luftstrome abkhlen;
dann wurde die eine Oeffnung zugeschmolzen und

mittelst einer Sprengel'schen Pumpe die Rhre
evacuirt. Hierauf wurde

,
whrend die Pumpe in

Tbtigkeit blieb, das Silber auf 450 erwrmt; es ent-

wickelten sich 0,2 19 com Gas. Sodann wurde das

Eudiometer gewechselt und das Erhitzen bis zur dunk-

len Rothglnth fortgesetzt; die Gasentwickelung war

nicht bedeutend. Nachdem diese aufgehrt und das

Vacuum wieder hergestellt war, wurde die Tempe-
ratur noch bis zur hellen Rothgluth gesteigert, und

das Silber sechs Stunden lang dieser Temperatur
berlassen. Im Ganzen wurden so 0,844 cem Gas

gewonnen, dessen Analyse ergab, dass es aus 0,312

Luft und 0,532 Sauerstoff bestand.

Derselbe Versuch wurde in ganz gleicher Weise

wiederholt, ohne dass sich Silber in der Rhre be-

fand; dabei wurde nur 0,249 cem Gas erhalten, wel-

ches atmosphrische Luft war. Ein drittes Mal

wurde derselbe Versuch mit Silber wiederholt, das

vorher bereits zu einer Untersuchung im Vacuum

gedient hatte; hier wurde 0,215 cem atmosphrische
Luft erhalten.

Das Ergebniss der Versuche ist also folgendes:

Die Gasmenge, die man erhlt, wenn man 153,2133 g
reines Silber sechs Stunden lang im Vacuum auf

Rothgluth erhitzt, betrgt 0,844 cem; sie besteht aus

0,312 cem Luft und 0,532 cem Sauerstoff. Dem Ge-

wichte nach betrgt die Sauerstoffmenge 0,0007609 g,

was auf 100 g Metall 0,0004996 g Sauerstoff aus-

macht. Das nach der Stas'schen Vorschrift von Herrn

Brauner hergestellte Silber hatte somit folgende Zu-

sammensetzung: Silber 99,9995 uud Sauerstoff 0,0005.

Diese geringe Sauerstoffmenge lsst sich selbst-

verstndlich durch den Gewichtsverlust whrend des

Erhitzens im Vacuum nicht ermitteln. Wohl aber

scheinen unter diesen Verhltnissen sich geringe

Mengen von Silber zu verflchtigen, und ausserdem

muss beachtet werden, dass Quecksilberdmpfe der

Sprengel'schen Pumpe beim Abkhlen des Silbers

von diesem absorbirt werden; aus Gewichtsnde-

rungen lsst sich also die vorliegende Frage in keiner

Weise entscheiden. Herr Brauner ist brigens ber-

zeugt, dass das, nach der Vorschrift von Stas,
durch Schmelzen im Kalktiegel mittelst der Hydro-

oxygenflamme gereinigte Silber, absolut keinen
Sauerstoff abgiebt beim Erhitzen im Vacuum;
die geringe Menge, die er gefunden, rhrte wahr-

scheinlich von einer Verunreinigung her; leider

konnte er, weil er das kostbare, reine Silber fr die

Bestimmung des Atomgewichtes des Tellur brauchte,

diese Vermuthung nicht experimentell prfen. Jeden-

falls aber ist die Zuverlssigkeit der Stas'schen
Daten durch diese Arbeit voll besttigt worden.

Sehr werthvoll sind die Mittheilungen, welche

Herr Stas bei der Vorlegung vorstehender Arbeit

znr Sache selbst gemacht hat (Bullet. Acad. belg.

T. XVIII, p. 23).

Seit dem Jahre 1878 hatte nmlich Herr Stas
auf Wunsch von Dumas all seine Untersuchungen

ber das Silber wiederholt; das Resultat dieser Unter-

suchungen hat er jetzt unter dem Titel Ueber das

Silber" als Manuscript der Akademie berreicht, und

machte aus seiner eigenen Abhandlung eine Reihe

von Angaben, welche sich vorzugsweise auf die in

reinem Silber enthaltenen Gase beziehen und somit

dem Vorstehenden naturgemss anschliessen.

Zunchst ist die Bemerkung interessant, dass das

Silber bei dunkler Rothglnth im Vacuum flchtig
ist (pro Kilogramm Metall verflchtigten sich im

Durchschnitt 40 mg), whrend es bei dersellien Tempe-
ratur unter Atmosphrendruck fix ist. Hingegen ist

es im Vacuum bei der Temperatur von 440 bis 450"

nicht flchtig.

Das reine Silber wurde in verschiedenen Zustn-
den (als Krner, Gussstcke, Stbe u. s. w.) vei'schie-

denen Behandlungsmethoden unterworfen uud die

Mengen von Gas, welche gewonnen wurden, wenn das

Metall acht Stunden lang im Vacuum einer Tempe-
ratur zwischen beginnender und dunkler Rothgluth

ausgesetzt wurde, genau bestimmt. War das Metall

einfach nur gegossen, so gab es 0,02793 g Gas pro
1000 g Metall; nachdem es bei dunkler Rothgluth
mit Wasserstoff behandelt worden, gab es im Mittel

0,00043 Gas pro Kilo
;
und endlich

,
nachdem es

hintereinander bei dunkler Rothgluth der Wirkung
von Wasserstoff und von Luft exponirt worden, er-

hielt man von 1000 g Silber im Durchschnitt

0,0111 g Gas.

Die Schwankungen in den Zahlenwerthen sind

betrchtlich, sie steigen bis auf ein Viertel der ge-

fundenen Grsse. Ihre Erklrung liegt in der Un-

mglichkeit beim Schmelzen und Giessen des Metalls

genau gleiche Temperaturbedingungeu herzustellen

und zu unterhalten. Herr Stas konnte sich in

sehr vielen Fllen davon berzeugen , dass in einem

Probekoru, einem Block, einer Stange manche Theile

absolut frei von Blasen sind, whrend andere

Theile solche merklich enthalten. Die Ueberein-

stimmung aber, welche die Resultate bei Silber, das

mit Wasserstoff, uud bei solchem, das im Vacuum

behandelt worden, ergeben, fhrten Herrn Stas zur

Formulirung folgender Schlsse aus seinen langen
und mhsamen Untersuchungen:

1) Das Silber, welches mir zur Bestimmung der

Atomgewichte gedient hat, enthielt Gase, und das-

selbe gilt fr das Metall
, welches unter identischen

Bedingungen erhalten wurde. 2) Der Gasgehalt
dieser Metalle steigt auf Y358OO (les Metallgewichtes,

und diese Menge kann keinen Eiufluss ben auf die

Schlsse, die ich aus meinen Arbeiten gezogen habe,

weil der sich hieraus ergebende Fehler absolut zu-

sammenfllt mit dem Fehler, der bei derartigen Experi-
menten unvermeidlich ist. 3) Um die im Silber ent-

haltenen Gase auszuscheiden, ist es nicht nthig, wie

mein berhmter Lehrer Dumas vorgeschlagen, das

Metall bei dunkler Rothglnth dem Vacuum auszu-

setzen; es gengt, dasselbe passend mit Wasserstoff

zu behandeln, um das gewnschte Resultat zu er-

zielen. 4) Endlich kann man, wenn nthig, in An-
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Wesenheit von Luft das vorher im Wasserstoff er-

hitzte Silber rotliglhend machen, ohne dass es Gase

absorbirt in Mengen, welche seine Masse merklich

ndern, da diese Menge nur auf Viooooo des Gewichtes

des so behandelten Mctalles steigt."

Die Resultate des Herrn Brauner erklren sich

aus Herrn Stas' Erfahrungen leicht. Jener konnte

so geringe Mengen Sauerstoff erhalten ,
da er genau

das gleiche Verfahren eingeschlagen, wie es Stas

angegeben. Dabei ist aber nicht ausgeschlossen, dass

ein anderer Beobachter beim Wiederholen der Ver-

suche nach derselben Methode betrchtlichere Mengen
Gas erhlt; denn die verschiedenen Theile eines

Barren verhalten sich eben verschieden. Herr Stas

konnte z. B. an einem Barren reinen Silbers von

2875 g Gewicht und 40 ein Lnge, an dem einen

Ende ein speeifisches Gewicht von 10,450, am anderen

von 10,567 bei 15 nachweisen.

Die enorme Arbeit, die ich ber das Silber und

Chlorkalium ausgefhrt, berechtigt mich zu behaupten,
dass ich Nichts, absolut Nichts zu ndern habe

an den Schlssen, welche ich aus meinen Unter-

suchungen ber die Atomgewichte abgeleitet habe."

C. W. V. Gnibel: Das Erdbeben vom 2 2. Februar
1889 in der Umgegend von Neuburg a. D.

(Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch.
,

Matli.-

Phys. Kl., 1889, S. 79.)

Erdstsse auf bayerischem Gebiete gehren zu

den Seltenheiten ,
und selbst dann

,
wenn einmal ein

solches Ereiguiss eintritt , hat man es meist mit

Bodenschwingungen zu thun
,
welche innerhalb des

Knigreiches nur noch mit schwacher Amplitude ver-

laufen, whrend das Epicentrum oft ziemlich weit von

der Grenze entfernt zu suchen ist. Um so beachtens-

werther ist jeder Fall des Gegentheiles, und man

kann es daher dem Chef des bayerischen Bergbau-

wesens nur Dank wissen, dass er, uachdem ihm seitens

der meteorologischen Centralstatiou die Mittheilung

ber eine an der oberen Donau beobachtete Erder-

schtterung zugekommen war, unverzglich weitere

Forschungen danach anstellte und seine Ermittlungen
alsdann zu dem Gesammtbilde vereinigte, von welchem

wir hier zu berichten haben. Es stellte sich heraus,

dass das Stdtchen Neuburg der eigentliche Mittel-

punkt des Schtterbezirkes gewesen war, und natr-

lich musste sich die Frage erheben
,
ob etwa die

geognostische Beschaffenheit des Untergrundes irgend

welche Besonderheiten erkennen lasse. Dem ist in der

That so. Das Juragebirge, welches von der schwbi-

schen Grenze her nrdlich der Donau verluft, tritt nur

an einer einzigen Stelle, unmittelbar westlich von Neu-

burg, auf die rechte Seite des heutigen Donauthales

hinber, so zwar, dass die mesozoischen Bildungen
in Gestalt eines scharf ausgepigten Vorgebirges sich

in die dortigen jngeren einschieben. So steht auch

Neubarg, insbesondere gilt dies von seinem historisch

berhmten Schlosse , theilweise auf Jurakalkfelsen,

theilweise schon auf dem Alluvium des Flusses.

Weiter sdlich tritt eine mchtige Entwickelung
des durch das ganze Alpenvorland weit verbreiteten

Miocus ein. An und fr sich ist die erwhnte sd-
liche Ausbuchtung des Jura deshalb weniger auffallend,

weil das gegenwrtige Donauthal nicht von altersher

ein solches gewesen ist; denn es lsst sich nachweisen,

dass der Strom noch in der Diluvialperiode einen

ziemlich weit nrdlicheren Lauf innegehalten hat.

Jedenfalls ist Neuburg, wie sich der Verf. ausdrckt,
ein geologischer Knotenpunkt", d. h. ein Ort, in

dessen Nhe die oberen Schichten der Erdoberflche

von je energischen Umgestaltungen ausgesetzt ge-

wesen sind.

Was nun das Februar-Erdbeben anbelangt, so lag

eine Anzahl von Correspondenzbeobachtungen vor,

aus denen erhellte, dass der Schtterkreis nur einen

sehr geringen Radius hatte, dass jedoch innerhalb des

ersteren die Stsse ganz heftig aufgetreten waren.

An ein vulkanisches Beben ist hier von vornherein

nicht zu denken; auch von einem tektonischen im

engeren Sinne wird angesichts des rtlichen Charakters

des Phnomens kaum die Rede sein knnen; es ist

vielmehr ein Einsturzerdbeben anzunehmen. Der

Frankendolomit, in dem sich, wie die Besucher der

Frnkischen Schweiz" wissen, sehr gerne Hhlen
bilden

,
findet sich auch in der Neuburger Gegend

vielfach vor, und da ist es denn sehr wahrscheinlich,

dass sich hnlich, wie im Karst die tausende von

Dolinen" das Resultat eines continuirlichen Aus-

waschungs- und endlichen Einsturzprocesses sind

eine abrupte Senkung irgend eines Horizontes voll-

zogen hat, deren Folgen sich eben nur in der aller-

nchsten Nachbarschaft fhlbar machten.

Im Anschlsse an diese interessante Darlegung
des Sachverhaltes hat sich Herr v.Gmbel die grosse

Mhe gegeben, alle Nachrichten zu sammeln, welche

seit den ltesten Zeiten die erste Angabe datirt aus

der Zeit Karl's des Grossen ber in Bayern und

berhaupt in Sddeutschland wahrgenommene Erd-

erschtterungen auf uns gekommen sind. Der Katalog
umfasst die immerhin stattliche Zahl von 196 Nummern

;

dass die Aufzeichnungen stetig hufiger werden, darf

selbstredend nicht in dem Sinne gedeutet werden, als

htte wirklich die Erdbebenfrequenz eine stndige
Zunahme erfahren. Von Interesse dnkt uns der

Umstand, dass im Ries" heftige Erdbeben nichts

seltenes sind
,
wie denn sogar die Stadt Nrdliugen

von solchen zu wiederholten Malen hart betroffen

wurde. Da in dieser Gegend die Spuren vulkanischer

Thtigkeit hufig genug hervortreten ,
so wre

immerhin die Mglichkeit eines letzten schwachen

Aufflaekerns abyssischer Krfte nicht gnzlich zurck-

zuweisen; jedenfalls bertreffen, wenn die Chroniken-

schreiber auch nur einigen Glauben verdienen, die

Nrdlinger Erdstsse von 1517 und 1601 an Be-

ttigung mechanischer Kraft fast alle brigen, deren

unsere Liste Erwhnung thut, sehr betrchtlich.

S. Gnther.
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Th. Bokorny: [Jober den Ort der Wasserleitung
in den Pflanzeil. (Biologisches Centralblatt , 1889,

Bd. IX, Nr. 10.)

Verfasser hat die viel umstrittene Frage aufs

Neue experimentell geprft. Zum Nachweis des

Wasserstromes in den Pflanzen liess er eine wsse-

rige Lsung von krystallisirtem Eisenvitriol (1 pro

mille) von der transpirirenden Pflanze aulsaugen.

Der Eisenvitriol erfllt die drei nothwendigen Bedin-

gungen: 1) an keiner Stelle in der Pflanze festge-

halten zu werden; 2) die lebenden Zellen nicht zu

schdigen und 3) leicht in loco nachweisbar zu sein.

Zum Nachweis des Eisens wurde Ferricyankalium

benutzt.

Stellt man unter Wasser abgeschnittene Bltter

von Pelargouium zonale in Eisenvitriollsung, so

zeigt sich bei Sonnenschein das Salz schon nach
1

., Stunde im ganzen 6 bis 12cm laugen Blattstiel;

Querschnitte durch den Stiel in verschiedenen Hhen

geben mit Ferricyankalium Blaufrbung an bestimmten

Stellen. Am strksten tritt letztere an den Wan-

dungen der Epidermiszellen und der zunchst dar-

unter liegenden Collenehymschicht ein, schwcher in

dem den Gefssbndelkreis umschliessenden Skleren-

chymring und den Gefssbndeln selbst; das Mark

und das zwischen Epidermis und Sklerenchym liegende

lndenparenehym sind frei davon.

Es geht hieraus hervor, dass Epidermis und Collen-

chyui als Wasserleitungsgewebe dienen knnen, und

dass die Lsung in der Membran derselben empor-

steigt, wie es auch bei lebenden Zellen nicht anders

denkbar wre. Dass die Lebensthtigkeit der Zellen

nicht durch die Eisenvitriollsung beeintrchtigt

wurde, giug daraus hervor, dass das Plasma derselben

normale Plasmolyse ergab, als Verfasser starke Salz-

lsungen darauf wirken liess.

Durch die vorliegenden Versuche erhlt dieSachs'-

sche Imbibitionstheorie ,
nach welcher das Wasser in

den Zellwnden emporsteigt, eine Sttze. Zwischen

Verholzung der Wnde und Wasserleitungsfhig-

keit scheint nach Herrn Bokoruy's Beobachtungen
kein directer Zusammenhang zu bestehen, wie von

Sachs vermuthet; denn Epidermis- und Collenchym-

Waudungen geben keine Verholzungsreaction und

leiten doch.

An Topfexemplaren von Canna indica, die mit den

Wurzeln in Eisenlsung gesetzt werden, kann man

leicht den ganzen Weg des Saftstromes verfolgen.

Nach 12 Stunden hat mau folgenden Befund: In

den Wurzelspitzen findet sich das Eisen in smint-

lichen Geweben, Epidermis, Rindengewebe und cen-

tralem Gefssbndel vor. Schon eine kurze Strecke

weiter oben findet sich das Eisen nur noch im centralen

Gefssbndel vor, und zwar im Casttheil mehr als

im Gefsstheil; die Gefsswanduugen schienen frei

von Eisen zu sein. In der Knolle, von der die Wurzeln

grsstenteils entspringen, zeigen die Basttheile der

zerstreuten Gefssbndel Blaufrbung mit Ferricyan-

kalium; ebenso in dem daraus entspringenden Stengel

mit seinen grossen, im jugendlichen Zustand tuten-

frmig gerollten Blttern. Von den Blattstielen er-

geben nur die der entfalteten Bltter Blaufrbung,
eiu Zeichen, wie der Eisengehalt hier wirklich den

Gang des Transpirationsstromes anzeigt, da ja die

eingerollten, noch zum grossen Theil versteckten

Bltter nicht transpirireu". Die Blaufrbung in den

Blattstielen erstreckt sich auf den Basttheil der Ge-

fssbndel und auf die unter der Epidermis ver-

laufenden Sklerenchymbndel ,
welche das Eisen

deutlich in den Wandungen enthielten. Es sind

hiermit u. a. die Sklerenchymstrnge als Leitungs-

bahnen fr Wasser direct nachgewiesen, womit eine

von Sachs auf Grund theoretischer Erwgungen aus-

gesprochene Vermuthung experimentelle Besttigung

gefunden bat".

Durch Versuche an Zweigen der Lrche (Larix

europaea) wurde die von Hartig und Wieler ge-

machte Angabe, dass nur die jngeren Holzlagen als

Wasserleitungswege dienen, besttigt. Im Gegensatz

zu Brtig behauptet jedoch Verfasser, dass das

Wasser nicht im Lumen, sondern in der Wandung
der Holzfasern emporsteigt, wie es Sachs annimmt.

Bei den Versuchen zeigten sich nmlich immer die

Wandungen der Holzelemeute als der ausschliessliche

Sitz des Eisens.

Versuche mit Ahornzweigeu (Acer platanoides)

lehrten, dass die Eisenlsung nur im Holzkrper

emporstieg; Rinde, Bast und Mark waren vllig frei

von Eisen.

Im Allgemeinen zieht Herr Bokorny aus seinen

Versuchen den Scbluss, dass es vor allem die Gefss-

bndel seien, welche das Wasser leiten; ausserdem

wurde bei einigen Pflanzen das Collenchym und das

Sklerenchym als leitendes Gewebe erkannt; in den

Gefssbndeln leite gewhnlich der Holzkrper, bis-

weilen aber auch der dnnwandige Bast; von den

Bestandtheilen der leitenden Zellen scheine die Wan-

dung als Bahn fr den Transpirationsstrom sehr in

Betracht zu kommen. F. M.

M. Thury: Neues Aussehen des Mond-Ringberges
Plinius. (Astronomische Nachrichten, 1889, Nr. 2926.)

Die bereits nach einem Telegramm erwhnte Beob-

achtung einer Aenderung des Mondkraters Plinius

(Rdsch. IV, 544) beschreibt Herr Thury wie folgt:

Als ich am 13. September um 3 h morgens den

Mond mit dem sechszlligen Refrnctor von Merz und

einer 265 fachen Vergrsserung beobachtete, wurde ich

berrascht vom ungwhnlichen Aussehen desBingb
Plinius. Die beiden Hervorragungen, welche sich ge-

whnlich in der Mitte des Ringberges zeigen,

Platz gemacht einer Art runder Scheibe von rein wi >

Farbe, wie aus weisser Kreide, in deren Mitte man einen

dunklen Fleck sah, der ein Loch darstellte, wie die

Oeffnung eines Schlammvulkans. Ich machte eine

Zeichnung des Ringberges.
Am nchsten Tage, den 14. September, war das Aus-

sehen des Ringberges dasselbe mit Ausnahme des der

Umwallung anliegerden Schattens, der starker entwickelt

war, und desjenigen der Scheibe, der auch deutlicher

war, aber eine vifl geringere Dicke der Scheibe an-

deutete, als die Hhe der Umwallung. Der Himmel war
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wolkig und man konnte nur eine annhernde Messung
des Durchmessers der Scheibe = 4" erhalten; der Durch-

messer der centralen Oeffnung schien kleiner als eine

Seounde zu sein. Der Gesammtdurchmesser des Riug-

berges misst ungefhr 2-1 Bogenseeunden."
Am 15. war der Himmel bedeckt, der Mond konnte

nur momentweise um 2 h gesehen werdeu, wo das Innere

des Ringberges ganz beschattet war. Am IG., dem Tage
der Meldung, war die Gegend des Plinius nicht erhellt.

Hermann Ebert: Ueber das Absorptionsspeetruiu
des Jod. (Sitzungsbericht der physikalisch-me.dicinisc.hen

Societt zu Erlangen, 1889, 8. Juli.)

Nach der allgemein als gltig angenommenen Ansicht

entspricht die Menge ('es von einem Krper absorbirten

Lichtes der Zahl der von dem Lichtstrahl getroffenen

Molecle, und hngt daher sowohl von der Dichte als von

der Dicke der absorbirenden Schicht ab. Hiermit standen

aber die Ergebnisse des Herrn Janssen ber die Ab-

sorption des Sauerstoffes iu auffallendem Gegensatz; denn

fr das zweite Bandenspectrum dieses Gases hatte dieser

gefunden, dass die Intensitt der Absorption zwar propor-

tional der Dicke der durchlaufenen Schicht, aber propor-

tioi al dem Q uadrate der Dichte wachse (Rdsch. III, 494).

Da bisher ausser dem Sauerstoff nur noch das Chlor

auf seine Absorptionsgrsse untersucht war, und dieses

Gas sich der allgemeinen Annahme entsprechend ver-

halten hatte, war es von Interesse zu untersuchen, wie

sieh andere Gase und Dmpfe in dieser Beziehung ver-

halten wrden.
Herr Ebert hat zunchst das Absorptionsvermgen

des Joddampfes untersucht. In evaeuirten Glaskugeln

wurden abgewogene Mengen Jod verdampft, und mit

einem Glan'schen Photometer die Absorption gemessen,

welche die Strahlen einer Petroleumlampe durch den Jod-

dampf erfahren; zur Vergleichung wurden die direoten

Strahlen der Lampe verwendet. Bei gleicher Dichte

verhielt sab min die Absorption, wie die Dicke der

durchstrahlten Schiebt. Bei Anwendung verschiedener

Temperaturen blieb aber die Absorption nicht eonstant,

vielmehr nahm dieselbe mit steigender Temperatur ab,

und zwar erst ziemlich sehneil und dann immer lang-

samer und langsamer. Die Absorption fr die grn-
blauen Strahlen (X = 500fj/j) betrug bei den Tempe-
mt ui eti 147", 195 und 239" bezw. 0,955, 0,936 und

0,928. Verglich man mit dieser Aenderung der Ab-

sorption gl ner Strahlen bei verschiedenen Temperaturen
da Verhalten anderer Spectralgebiete, so fand mau, dass

diese Aenderung verschieden stark sich bei den ver-

chiedenen Farben geltend machte; sie war fr die

blauen Strahlen viel strker als fr die grnen. Die

Absorption der brechbareren Strahlen nimmt, also mit

steigender Temperatur, oder (da dies wohl die nchste

Wirkung der hheren Temperatur ist) mit dem Zerfall

der grsseren Moleclgruppen in einfache] e Complexe viel

rascl er ab als die der weniger brechbaren; oder das zu-

sammengesetztere Jodmolecl absorbirt relativ vielmehr

bl Strahlen im Vergleich zu den grnen, als das ein-

fachere. Eine Joddampfschicht, welche vorwiegend aus

grossen Complexen von Einzelmoleclen besteht, muss

also im durchfallenden Liebte mehr einen braunen

Farbenton haben, eine Schicht, die aus dissociirtm, ein-

facheren Moleclen besteht, muss bei derselben Jodmenge
in der Volumeinheit violett erscheinen. Das gleiche hat

Herr E. Wiedemann fr Jodlsungen beobachtet (Rdsch.

II, 275).

Wilden nun Glaskugeln mit einander verglichen,

in denen verschiedene Mengen Jod verdampft, die Dichten

also verschieden waren, so zeigteu sich 6tets sehr grosse

Abweichungen von dem Quadratgesetz. Indessen schlssen

sich die gefundenen Zahlenwerthe auch dem Propor-

tionalittsgesetze nicht vollkommen an. Es scheint, als

ob die Vernderung der Dichte und damit der Zahl
der Zusammenstsse iu der Volumeinheit einen ge-

wissen Einfluss auf die Absorptionsfhigkeit der Dmpfe
ausbt; welcher Natur dieser Einfluss ist, muss noch

durch weitere Versuche genauer ermittelt werden.

Ernest Saint-Edme : Ueber die Passivitt des Co-

balt, (Conrntes rendus, 1889, T. C]X, p. 304.)

Durch frhere Versuche hatte Verfasser festgestellt,

dass das Nickel sowohl von concentrirter Salpetersure,
wie von mit Wasser verdnnter, nicht angegriffen wird,

dass es also wie Eisen passiv" ist, und zwar iu Eolge
seiner Verbindung mit Stickstoff. Whrend aber das

Eisen den verbundeneu Stickstoff beim Erwrmen auf

Rothgluth und bei Einwirkung von Wasserstoff abgiebt,

und dadurch aufhrt passiv zu sein
,
hlt das Nickel

unter den gleichen Umstnden seinen Stickstoff fest

(vgl. Rdsch. III, 372). Das Eisen steht also in Bezug
der Verwandtschaft zum Stickstoff hinter dem Nickel.

In die gleiche Reihe -der Metalle gehrt nun auch

das Cobalt, das sich aber von den beiden genannten
scharf unterscheidet, obwohl allgemein flschlich an-

genommen wird, dass es in Berhrung mit concentrirter

Salpetersure passiv werde, wie das Eisen und Nickel.

Wenn man nmlich mit chemisch reinem Metall ope-

rirt, so wird dasselbe von concentrirter Salpetersure

augenblicklich angegriffen. Nimmt man das Metall aus

der Sure heraus, exponirt es der Luft und taucht es

wiederum in Sure
,

so wird es weiter angegriffen und

ist nicht passiv. Auch die Berhrung mit Nickel oder

mit Stahl hlt die Wirkung der Sure nicht aui
; hingegen

wird das Cobalt in der Klte von verdnnter Salpeter-

sure nicht angegriffen.
Das auf elektrochemischem Wege gewonnene Cobalt

verhlt sich ebenso; es verbindet sieh nicht mit Stick-

stoff, wie Eisen und Nickel ,
wenn man sie auf diese

Weise reducirt hat. Erhitzt mau Cobalt auf Rothgluth

in einem Wasserstoffstrome, so giebt es kein Ammoniak.

Wurde Cobalt whrend mehrerer Stunden in einem

Strome von reinem Stickstoff auf helle Rothgluth er-

hitzt, so verlor die Salpetersure etwas vou ihrer Wir-

kung auf das Metall. Wenn man die Operation etwa

acht Stunden lang wiederholte, so dauerte es einige

Minuten, bevor der Angriff des Metalls durch die Sure

begann. Mau darf daher wohl voraussetzen, dass man

unter gnstigen Bedingungen ein Stickstoff-Cobalt er-

halten knnte, das passiv wre, wie die Stickstoffverbin-

dungen des Nickel und Eisen.

Kurz, was mau den passiven Zustand genanut
hat beim Eiseu und spter beim Nickel

,
ist nur eiue

chemische Eigenschaft, welche dem Stickstoff- Metall

zukommt. Man sieht, dass dieser Passivittszustaud in

Beziehung steht zu dem Grade der Verwandtschaft der

Metalle zum Stickstoff; nach unseren Beobachtungen

bilden sie in dieser Beziehung die absteigende Reihe:

Nickel, Eisen, Cobalt."

W. Ramsay: Die Moleculargewichte der Metalle.

(Journal of tlie Chemical Society, 1S89, Vol. LV, p. 521.)

Bei der Schwierigkeit, welche die meisten Metalle

wegen ihrer schweren Verflchtigung der Bestimmung

Ihrer Dampfdichten, und somit ihres Moleculargewichtes,

entgegenstellen, hat Herr Ramsay den bereits fr
andere Substanzen mit Erfolg versuchten Weg, das Mole-

culargewicht aus der Abnahme des Dampfdruckes des
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Lsungsmittels oder durch Erniedrigung des Gefrier-

punktes zu bestimmen, auch fr die Metalle nutzbar zu

machen gesucht. Als Lsungsmittel bediente er sich des

Quecksilbers, dessen Dampfspannung bei den Versuchs-

temperaturen vorher gemessen worden war. Hierauf

stellte er sieh aus 26 verschiedenen Metallen in specieller

angegebener Weise die Amalgame her und bestimmte
die Depressionen des Dampfdruckes der Amalgame gegen
diu Druck des reinen Quecksilbers in 31) Versuchen,
von denen jeder eine Reihe von mehreren Ablesungen
enthielt. Aus den Depressionen wurden die Molecular-

gewichte berechnet und mit den bekannten Atom-

gewichten der Metalle in einer Tabelle bersichtlich

zusammengestellt.
Aus den Versuchsergebnissen ersieht man, dass die

Moleculargewichte der Kiemente Lithium, Magnesium,
Zink, Cadmium, Gallium, Zinn, Blei, Wismuth, Silber

und Gold durch Zahlen ausgedrckt sind, welche fast

identisch sind mit ihren Atomgewichten. Aber wenn
schon bei diesen Resultaten die gefundenen Uebereiu-

stimmungen innerhalb breiter Grenzen schwanken (bei-

lufig sei erwhnt, dass die Gleichheit der Atom- und

Moleculargewichte auf die Eiuatomigkeit der Molekeln

hinweist); so zeigen die anderen Metalle so betrcht-

liche, unerklrbare Veischiedenheiten der Molecular-

gewichte bei verschiedenem Metallgehalte des Amalgams,
dass an dieser Stelle auf die Resultate nicht weiter ein-

gegangen werden kann. Fernere Untersuchungen auf
dem hier beschriebenen Wege, dessen erstes Betreten

wir auch au dieser Stelle erwhnen zu mssen glaubten,
werden das Problem, die Moleculargewichte der nicht

flchtigen Metalle zu bestimmen, hoffentlich der Lsung
naher fhren.

U. Steinmann: Lieber Schalen- und Kalkstein-
bildung. (Berichte der naturforsuh. Gesellschaft zu

Freiburg i. Br., 1889, Bd. IV, S. 288.)

In einem Vortrage ber das angefhrte Thema, ber

welchen nur ein sehr knapper Bericht erstattet ist,

geht Verfasser aus von der wichtigen, bisher noch nicht

beachteten Eigenschaft der Eiweisssubstanz, aus Lsungen
von Kalksalzen, wie schwefelsaurem Kalk oder Chlor-

calcium, Kalkcarhonat zu fallen, ohne Zusatz von kohlen-

saurem Alkali. Bringt man auf einen Objecttrger
eineu Tropfen klaren, geruchlosen, aber schwach alka-

lisch reagirenden Kiweisses mit etwas eoncentrirter

Chlorcalciumlsung, oder mit Krystallen dieser Substanz

zusammen, so scheiden sich sehr bald zahlreiche kuge-

lige Krper aus, welche eine Trbung der vorher klaren

Lsung hervorrufen. Dieselben zeigen zwischen ge-
kreuzten Nicola das schwarze Kreuz und hutig auch
die Farbenringe einaxiger Sphrokrystalle, lsen sich in

verdnnten Suren unter Brausen auf und hinterla Ben

einen organischen Rckstand von gleicher Gestalt. Der

Niederschlag erfolgt je nach der Concentration der

Chlorcalciumlsung mehr oder minder rasch und reich-

lich. Wird der Versuch in grsserem Maassslabe mit
verdnnter Chlorcalciumlsung angestellt, so bilden sich

ausser den kugeligen Calcosphriten noch feste Krusten
und andere Gebilde, welche den Coccolithen der Meeres-

abstze, der Kreide, und vielen organischen Kalk-

gebilden, namentlich der Porcellanschicht der Mollusken-

schalen, gleichen.
Dieser Reaction schreibt Herr Steinmann eine um

so grssere Bedeutung zu, als das durch Eiweiss ge-
fllte Kalkcarhonat im Meerwasser nicht lslich ist.

Durch diese rein chemische Reaction (und nicht noth-

wendig durch einen vitalen Piocess) werden die Schalen
der Wasserthiere hchst wahrscheinlich vorzugsweise I

gebildet, und nicht minder sei die Bildung der marinen
Kalksteine und der Dolomite als eine Wirkung des ab-

gestorbenen Eiweisses auf die Kalksalze des Meerwassers
zu erklren.

Dareste : Ueberdie p h y s i k a 1 i s c h e n U m s t n d e

bei der Ent Wickelung in knstlichen
Brtfen. (Comptes rendus, 1889, T. C1X, p. 312.)

Die Temperatur, welche zur normalen Eutwickelung
des Embryo nothwendig ist, wenn man sich der Ocfen
als knstlicher Brutapparate bedient, liegt zwischen 35

and 39. Zwischen 40 und 43 sowohl, wie zwischen
28 und 34 erhlt man, wie sich Verfasser durch zahl-

reiche Versuche berzeugt hat, anomale Ent Wicke-

lungen. Als Herr Dareste nun weiter fr jede ein-

zelne der gnstigen Temperaturen die Bedingungen der

Eutwickelung nher untersuchen wollte, scheiterten seine

Bemhungen an dem Umstnde, dass die Temperatur
der Oefen whrend der Brtung fortwhrend sich

nderte. Die Construction der Oefen
,

die zuerst be-

schuldigt wurde, war aber nicht die Ursache dieser

Schwankungen; denn so lauge sie leer waren, blieb die

Temperatur unbeschrnkt lange gleich, whrend, wenn
Eier zum Brten hineingelegt wurden, sich die Schwan-

kungen wieder einstellten. Zweifellos waren also die

Eier die Ursache der Temperaturuderungen.
Bekanntlich athmet der Embryo im Ei und ent-

wickelt wie das erwachsene Thier Kohlensure, also

auch Wrme. Alle, welche Hhner in knstlichen

Brtapparaten ausbrten lassen, wissen auch aus Er-

fahrung, dass man die Temperatur der Brtfen gegen
das Ende der Brtzeit etwas niedriger machen muss.

Herr Dareste bat aber nicht eine Temperaturzunahme,
sondern Abkhlungen beobachtet; freilich waren seine

Versuche niemals ber die erste Woche hinausgegangen,
weil in den ersten Tagen der Brtung vorzugsweise die

Strungen der Eutwickelung eintreten, welche die Miss-

bildungen erzeugen.
Schon frher war die Vermuthung ausgesprochen,

dass die Eier beim Beginne der Bebrtung Wrme ab-

sorbiren
;
aber es fehlten Versuche, welche das wirk-

liche Verhalten eiwieseu htten. Herr Dareste brachte

daher in einen Ofen , dessen eonstaute Temperatur 38

betrug, 12 Eier zum Brten, und maass tglich die Tem-

peratur des Ofens. In den ersten vier Tagen sank die-

selbe um 9
/10 Grad; am 5. Tage begann dann die

Temperatur langsam zu steigen ,
am 11. hatte sie ihre

anfngliche Hhe und am 16. das Maximum erreicht,

das 1,8 hher war, als die Anfangstemperatur. In den

letzten Tagen zeigten sich einige Schwankungen, welche

offenbar daher rhrten, dass einige Hhnchen vor dem
Auskriechen abgestorben waren.

Diese Fehlerquelle bei teleologischen Unter-

suchungen wird man offenbar abschwchen knnen,
wenn man die Zahl der Eier vermindert und den Raum
der Oefen vergrssert.

E. .1. Widmark: Ueber den Einfluss des Lichtes
auf die vorderen Medien des Auges. (Skan-
dinavisches Archiv fr Physiologie, 1889, Bd. 1, S. 264.)

Die unter dem Namen der Schneeblindheit bekannten

Erkrankungen der Augen ,
welche vorzugsweise bei

Polarreisenden beobachtet worden, die als elektrische

Augeuentzndung" (Ophthalmia electrica) bezeichnete

Blendung, welche zuweilen Personen befllt, welche
ohne Schutzbrillen elektrisches Bogenlicht auf ihr Auge
wirken lassen, und die seltenen Flle der Blendung
durch einen Blitzstrahl oder durch directes Sonnenlicht
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zeigen so gleichartige Erscheinuntren, dass es nahe l?g,

der Art dieser Lichtwirkung durch physiologische Ver-

suche nher nachzuforschen. Dies war um so mehr an-

gezeigt, als ber die Art dieser Wirkung und ber die

Betheiligug der einzelnen Lichtstrahlen die Meinungen
der Autoren 6ehr bedeutend auseinandergingen. Wh-
rend die Einen meinten, dass es sich hier um eine

directe Einwirkung des Lichtes auf die Bindehaut, die

Hornhaut und die Iris bandele, glaubten Andere, dass

primr die lichtempfindliche Netzhaut afficirt werde,

und erst seeuudr von dieser aus die Entzndungen der

genannten Hute veranlasst werden. In gleicher Weise

wurde von den Einen die intensive Wrme als schdi-

gend bezeichnet, whrend die Anderen die leuchtenden

Strahlen beschuldigten und einzelne Autoren die Ver-

muthung aufstellten, dass es sich um eine Wirkung der

ultravioletten Strahlen handele.

Gesttzt auf Nordenskild's Erfahrung, dass auch

Thiere von der Schneeblindheit befallen wrden, whlte
Herr Widmark fr seine Studien die Kaninchen, an

denen er zunchst festzustellen suchte, ob der bekannte

Symptomencomplex der Schneeblindheit und der Oph-
thalmia electrica an ihnen knstlich hervorgebracht
werden knne. Mit Sonnenlicht, das, nebenbei bemerkt,
nur selten in gengender Intensitt und von hinreichen-

der Dauer dem Verfasser zur Verfgung stand, waren
die Erfolge unsicher; ganz zweifellos und sicher waren

jedoch die Resultate mit elektrischem Bogenlicht von

einer Strke von 1200 Normalkerzen.

Die Versuche wurden nun zur Entscheidung der

Frage nach der directen oder indirecten Wirkung in

der Weise modificirt. dass in einer Reihe von Fllen
ein dnnes Bndel elektrischer Lichtstrahlen durch ein

feines Loch in einem undurchsichtigen Schirm und

genau durch die Pupille auf die Netzhaut fiel, whrend
das brige Auge beschattet war; in einer zweiten Reihe

wurde die Pupille durch einen kugelfrmigen Knopf
beschattet, und die usseren Medien des Auges den

Strahlen des Bogenlichtes expouirt. Im ersten Falle

blieb die Entzndung aus, im zweiten Falle entwickelte

sie sich, wie bei voller Lichtwirkung. Dien' war somit

eine directe.

Die Analyse der Strahlengattungen konnte bei den

vorliegenden Versuchen nur durch Absorptionsmittel

(Glas, Wasser, Steinsalz, Bergkrystall , Jodlsung) aus-

gefhrt werden
, da durch die prismatische Zerlegung

die Intensitt zu sehr geschwcht wurde; die Trennung
war daher nur eine grobe in wrmende

,
leuchtende

und ultraviolette Strahlen. Die leuchtenden Strahlen

waren stets unwirksam, die rothen und die infrarothen

Strahlen brachten nur eine schwache Wirkung hervor;

hingegen waren die brechbarsten Strahlen stets in

solchem Maasse wirksam, dass man die Wirkung des

Gesammtlicht.es vorzugsweise dem Gehaltan ultravioletten

Strahlen zuschreiben muss. Dieses interessante Ergeb-
uiss wurde noch durch Versuche ber die Absorption
der verschiedenen Strahlengattungen durch die usseren

Angenmedien untersttzt. Diese lehrten, dass die Binde-

haut, die Hornhaut und die Iris vorzugsweise die ultra-

violetten Strahlen absorbiren
;

die dunkle Iris freilich

verschluckt auch die beiden anderen Strahlengattungen,
aber nicht so vollstndig wie die ultravioletten, whrend
Bindehaut und Hornhaut die leuchtenden Strahlen ganz,
die wrmenden zum grossen Theile hindurchlassen. Es

ist natrlich, dass nur solche Strahlen eine Wirkung
ausben knnen, welche absorbirt werden.

Das interessante physiologische Ergebniss dieser

Untersuchung lasst sich dahin zusammenfassen, dass

intensives Licht (directes .Sonnenlicht , der Blitz, elek-

trisches Bcgenlicht und das von Schneefeldern reflectirte

Sonnenlicht) auf die usseren Augeumedien eine directe

Wirkung ausbt, und zwar mittelst der in demselben

enthaltenen ultravioletten Strahlen.

Verfasser bezeichnet es als wnsehensweith . diese

Untersuchungen auch auf die Linse und namentlich auf

die Netzhaut auszudehnen. Zunchst hat derselbe die

Absicht, die bei Blendungen durch directes Sonnenlicht

und durch dvn Blitz auftretenden Trbungen der Linse

und Affectionen der Netzhaut aufzuklren. Aber es

werden sich auch physiologische Ergebnisse erwarten

lassen; denn wenn z.B. das ultraviolette Licht auch auf

die Netzhaut reizend wirkte, wre die Absorption dieser

Strahlen durch die usseren Medien als wichtiges Schutz-

mittel fr die Netzhaut zu betrachten.

Konrad Alt: Untersuchungen ber die Aus-
scheidung des subcutan i n j i c i r t e n Mor-
phiums durch den Magen. (Berliner klinische

Wochenschrift, 1889, Nr. 25.)

Bekanntlich wird in neuester Zeit fr einige Medi-

camente,
'

und ganz besonders fr das Morphium, die

Application durch subcutane Einspritzung derjenigen
durch Einfhrung in den Magen vorgezogen, aus Grn-
den, welche hier nicht weiter interessiren. Um so ber-

raschender ist. nun die von Herrn Alt durch Experi-
mente erwiesene Thatsache, dass das subcutan injicirte

Morphium mindestens theilweise vom Magen aus zur

Wirksamkeit gelangt. Veranlasst wurden diese Ver-

suche durch eine Beobachtung des Herrn Hitzig, dass

ein Hund, der das Erbrochene eines wenige Minnten

vorher durch subcutane Morphiuminjection narkotisirten

Leidensgenossen auffrass, kurze Zeit hernach ebenfalls

erbrach.

Die Versuche wurden an Hunden gemacht, bei

denen als erstes Symptom der Morphiumvergiltung Er-

brechen und spter, bei strkeren Gaben, auch Lh-
mungs- und andere nervse '

Erscheinungen auftreten;
und dann zur Controle an drei krftigen Mnnern mit

gleichem Erfolg wiederholt. Nachdem verschiedene

Dosen Morphium unter die Haut gespritzt waren, wurde
der vorher ganz leere Magen mit durch HCl ange-
suertem Wasser ausgesplt, und in dem Splwasser
das Morphium qualitativ und in einem Versuche quan-
titativ bestimmt. Die Resultate dieser Versuche waren

kurz zusanunenge'asst folgende:
1. Nach subcutaner Morphiumapplication wird Mor-

phium durch den Magen ausgeschieden. '2. Die Aus-

scheidung beginnt nachweisbar bereits nach 2 1

/, Minuten,
dauert deutlich V2 Stunde an, ist dann nur mehr

schwach, hrt, nach 50 bis 60 Minuten ganz auf. 3. Der

Brechreiz nach subcutaner Injection tritt erst zu einer

Zeit ein, in der Morphium bereits in den Magen aus-

geschieden ist, und wird durch Aussplung des Magens
vermieden. 4. Die in den Magen ausgeschiedene Mor-

phiummenge ist eine sehr betrchtliche, sie erreicht

schtzungsweise wohl die Hlfte des injicirten Giftes.

5. Durch lngere Zeit foitgesetzte Aussplung werden

die Vergiftungserscheinungen wesentlich herabgesetzt,

sonst sicher tdtliche Dosen werden ungefhrdet ver-

trau n.

E. Hamilton Acton: Die Assimilation des Kohlen-
stoffes durch grne Pflanzen aus gewissen
organischen Verbindungen. (Proceedings of the

Royal Society, 1889, Vol. XLVI, Nr. 280, p. 118.)

Nachdem es in neuester Zeit Herrn Fischer und

seinen Schlern gelungen, wirklichen Zucker durch Syn-

these knstlich darzustellen (Rdsch. II, 504)uiid nach-
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,1,111 durch diese Arbeiten wie durch die Untersuchungen
von Kiliani (Rdsch. I, 13 I. 263) und Anderen ili,' Structur

der Dextrose und Lvulose aufgeklrt worden, schien

es angezeigt, neue Versuche ber die natrliche Syn-

these der Kohlenhydrate durch die grnen Pflanzen

auszufhren. Durch die Entdeckung von Bhm und

die- spteren Untersuchungen von A. Meyer und von

Laurent (Rdsch. 1, ls i) war bereits dargethan, dass

grne Bltter Marke zu bilden vermgen aus Zucker,

und zwar sowohl aus Glycose wie aus Saccharose, dann

aus Mannit, Inuliu und Glycerin; hingegen bildeten die

im Dunkeln entstrkten Blatter grner Pflanzen keine

Strke aus Lsungen von Raftiuose, Inosit, Erythrit und

anderen hnlich coustituirten organischen Verbindungen.
Herr Actou bediente sich bei seinen neuen \ er-

suchen einer anderen Methode als seine Vorganger.

lunge Pflanzen und Schsslinge wurden, whrend sie in

Kulturflssigkeiten standen, in eiuer Atmosphre, welche

ganz frei von Kohlensure war, entstrkt; dann wurden

sie in eine audere Portion derselben Kulturflssigkeit

gestellt . welcher eine bestimmte Menge einer Kohlen-

stoffverbindung zugesetzt war. Die Luft konnte durch

die Glocken, unter denen die Versuehsptianzen sich be-

li, landen, frei circulireu, doch war hinreichend dafr

gesorgt, dass weder die eintretende Luft 0O 2 enthielt,

noch die von den Pflanzen ausgeathmete C02 von den

grnen Blttern assimilirt werden konnte. Die Kultur-

flssigkeit enthielt in 100 g destillirtem Wasser 0,10 g

MgCU, 0,025 g FeS04 , 0,15 g KN03 , 0,05 g Ca3 (P0 4 )2

und 0,05 g CaS04 . Die Kohlenstoffverbiidungeu, welche

in den einzelnen Versuchen der Kulturtlssigkeit zuge-

setzt wurden ,
waren : Acrolein

, Acroleinammouiak,
Acrolein mit Natriumsulfit (Na H S 3 . C3 H 4 0) , Allyl-

alkohol, Glucose, essigsaurer Aldehyd, Aldehydammo-

niak, Glycerin, Lvulinsure und andere. Zu den Ver-

suchen verwendet wurden Schsslinge (abgeschnittene

Aestej oder Keimpflanzen von Acer pseudoplatanus,
Ranunculus acris, Tilia Europaea, Alisma Plantago,

Phaseolus vulgaris, Ph. multiflorus, Cheiranthus cheiri,

Scrophularia aquatica, Quercus robur, Euphorbia

helioscopia, Campanula glomerata, Epilobium hirsutum,

Anacharis alsinastrum
, Sparganium natans

,
Ohara vul-

garis, Callitriche aquatica, Fontiualis antipyretica. In

der Regel wurde die Sachs' sehe Methode der Strke-

prfung angewendet. Die Resultate der Untersuchung
werden in folgender Uebersicht zusammengestellt :

Strke wird gebildet, wenn die Verbindung den

Schsslingen direct oder durch die Wurzel zugefhrt
wird, bei Anwendung von Glucose, Saccharose, Glycerin
und Iuulin. Der gleiche Erfolg wird erzielt, wenn die

Verbindung direct den Blttern zugefhrt wird, aber

nicht . wenn die Zufuhr durch die Wurzeln erfolgt bei

der Anwendung lslicher Strke. Endlich wurde Strke

gebildet, wenn ein Auszug von natrlichem Humus den

Wurzeln zugefhrt wurde, aber nicht, wenn er direct

auf die Bltter einwirkte.

Keine Strkebildung erfolgte bei Anwendung von

Acrolein, Acroleinammoniak, Acroleinuatriumsulfit,

Allylalkohol. Aldehyd, Aldehydammoniak, Dextrin, Gly-

cogen . Lvulinsure, lvuliusaurem Kalk, knstlichen

Humusstoffen.

Aus diesen Versuchsergebnissen folgert Herr Acton,
dass grne Pflanzen normaler Weise den zur Assimi-

lation nthigen Kohlenstoff organischen Verbindungen
nicht entnehmen knnen, ausser den Kohlenhydraten
und einigen verwandten Verbindungen; dass eine Ver-

bindung eine Kohlenstoffquelle sein kann, wenn sie den

Blttern zugefhrt wird, aber nicht, wenn sie von den

Wurzeln aufgenommen wird, und umgekehrt; dass

die grnen Pflanzen
,

weil sie normaler Weise ihren

Kohlenstoff aus COs entneh n, zum grossen Theil die

Fhigkeit eingebsst haben
,

sieh organischer Verbin-

dungen als Kohlenstoffquelle zu bedienen; duss viele

(vielleicht alle) grne Pflanzen sieb in Bezug auf Bil-

dung und Niohtbildung von Strke, aus den angefhrten
Verbindungen gleich verhalten.

P. Wossidlo: Leitfaden der Mineralogie und

Geologie fr hhere Lehranstalten. (Berlin

1889, Weidmann.)
Da3 vorliegende Buch, welches sich den frheren

zoologischen und botanischen Lehrbchern des Verf.

auschliesst, empfiehlt sich durch gute Ausstattung und

eine grosse Zahl guter Abbildungen. Dass der Verf.

vielfach ber den Rahmen dessen, was in der Schule

bewltigt werden kann
, hinausgreift ,

dass er viel mehr

bietet, als sich in der engbemessenen Zeit des minera-

logisch-geologischen Unterrichts behandeln lsst, mchte
Referent nicht tadeln, ebensowenig wie er es bedauert, dass

das Buch kein sogenanntes methodisches" ist, d. h. ein

solches, das dem Lehrer bis in alle Einzelnheiteu hinein

den Gang seines Unterrichts vorschreiben will. Das

Buch behandelt in zwei getrennten Abschnitten die

Mineralogie im engeren Sinne" und die Geologie; der

erste Abschnitt zerfllt wiederum in zwei Abtheilungeu,
deren erste die Krystallformen und Aggregate, sowie die

allgemeinen chemischen und physikalischen Eigenschaften
der Mineralien bespricht, whrend die zweite in systema-
tischer Anordnung eine Reihe von Mineralien beschreibt.

Dass die Geologie hier noch als ein Theil der Mineralogie

erscheint, dass neben der letzteren Bezeichnung noch das

nur noch in Schulbchern und allerdings leider auch

in amtlichen Verfgungen conservirte Wort Oryc-

toguosie" angewandt wird, ist zu bedauern. Auch wrde
Referent manche Definitionen gern schrfer gefasst

sehen. Die Wrter organlos" und anorganisch" (S. 2)

knnen doch nicht ohne Weiteres als gleichbedeutend
behandelt werden, ebenso wie durchaus nicht alle an-

organischen Krper Mineralien sind. Wenn die Mine-

ralien
,

insofern sie die feste Erdrinde bilden
,

als Ge-

steine oder Felsarteu bezeichnet'- wrden, so wre ein

Unterschied zwischen den Worten Mineral" und Ge-

stein" nicht vorhanden, denn jedes Mineral bildet einen

Theil der Erdrinde. Dass Luft und Wasser im weitesten

Sinne" auch Mineralien seien, indess besser der Chemie

berwiesen werden," legt die Frage nahe
,

ob denn die

brigen Mineralien nicht auch dem Bereich der Chemie

angehren. Wenn der Verf. ferner (S. 4) sagt, dass die

Fhigkeit zu krystallisiren allen anorganischen Sub-

stanzen" ebenso eigenthmlich sei, wie die organische
Gestalt den Pflanzen und Thieren, so knnte hieraus der

falsche Schluss gezogen werden, dass den organischen

Verbindungen diese Fhigkeit abgehe. Was die Anord-

nung der Mineralien betrifft, so weicht das Buch von dem
herkmmlichen System insofern ab, als der Quarz und

die Silicate, als die verbreitetsten und bekanntesten Mine-

ralien
,

die dem Schler am leichtesten zugnglich siud,

an die Spitze gestellt sind; spter folgen die brigen

Salze, dann die Oxyde, die Metalle und die organogenen
Mineralien. Der Verf. rechtfertigt diese Anwendung
damit, dass es sich empfehle, mit Bekanntem anzufangen,

und dass ja doch der erste mineralogische Unterricht

auf chemische Vorkenntnisse nicht rechnen drfe.

Mag mau nun hierber denken, wie man will, so muss

doch verlangt werden, dass, wenn der Anwendung ein

chemisches Einthciluugsprincip" zu Grunde gelegt ist,

dies auch mit Consequenz durchgefhrt werde. Zu den
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Silicaten gehren aber wohl weder Diamant, noch

Korund und Spinell, und wenn der Verf. seine erste

Klasse als die der eigentlichen oder Silicatsteine" be-

zeichnet, und hinzufgt (S. 141, Anm.), dass die ge-

nannten Mineralien sieh schon durch ihre ausserordent-

liche Harte als zur Klasse der eigentlichen Steine

gehrig" kennzeichnen, so ist dem entgegenzuhalten,
dass unter seinen eigentlichen" Steinen sieh Mineralien

von allen Hrtestufen von Talk und Chlorit bis zum
Diamant finden wo ist also hier die Grenze? Wh-
rend durch diese willkrliche Anwendung eine krystallo-

graphisch und chemisch sehr heterogene Edelsteiu-

gruppe" unter die Silicate eingeordnet wird, werden

andererseits so nahe verwandte Mineralien wie Korund

und Eisenglanz, Spinell und Magneteisen weit aus-

einandergerisseu.
Die Geologie ist etwas eingehender behandelt, als

es sonst wohl in Schulbchern zu geschehen pflegt,

und dies ist ohne Zweifel durchaus berechtigt. Der

petrographische Theil fhrt in meist recht guten Ab-

bildungen charakteristische Ausbildungsformen der

wichtigsten Gesteine vor, es folgen Angaben ber Vul-

kane und Erdbeben
,

ber die Thtigkeit des Wassers

und ber die einzelnen Formationen. Auch hier sind

einige Aeusserlichkeiten zu beanstanden
,

so z. B. die

Besprechung der Erdbeben deren sehr verschiedene

Ursachen S. 180 angegeben werdeu unter den vul-

kanischen Erscheinungen", denen doch nur ein-elne, und

nicht die bedeutendsten
,
beizuzhlen sind

,
feruer die

Behandlung der Korallenbauten unter Thtigkeit des

Wassers". Manches htten wir eingehender behandelt

gewnscht, so z. B. die Gebirgsbildung ,
die etwas sehr

knapp in wenigen Zeilen zusammengedrngt ist (S. 179).

Auch vermisste Referent Angaben ber Bildung der

Quellen. Auf der dem Bach beigegebenen geologischen
Uebersichtskarte von Mitteleuropa htten vielleicht, der

grsseren Uebersichtlichkeit wegeu, fr Jura und Kreide

etwas verschiedenere Farbentne gewhlt werden knnen.
v. H.

H. Potonie : Illustrirte Flora von Nord- und
Mittel-Deutschland. 4. Aufl. (Berlin, Julius

Springer, 1889.)
Die neue Auflage dieses vortrefflichen Werkes (vgl.

Rdsch. II, 2G8) weist wieder betrchtliche Vermeh-

rungen und Verbesserungen auf. Der Umfang ist auf

beinahe 600 Seiten gestiegen. Eine Reihe neuer Mit-

arbeiter haben sich den alten zugesellt : Professor
Ilaekel bearbeitete die Gattung Calamagrostis ,

Pro-
fessor Kern er v. Marilaun die Pulmonarien, Dr.

Kronfeld die Gattung Typha, Professor Magnus
die Gattung Najas, Dr. Carl Mller (Berlin) die

Euphorbien, Herr Aug. Schulz (Halle) die Cyperaceen,
Herr Taubert die Polygonaceen, Chenopodiaceen und
Amaranthaceen, Professor Wittrock die Erythreen.
Als aussergewhnlich eingehend sei hieraus der Ab-
schnitt ber die Euphorbien hervorgehoben. In der

Einleitung begegnen wir einem neuen Abschnitt ber
die Anpassungen zwischen Blumen und Insecten aus
der Feder Professor Loew's. Dagegen ist der Ab-
schnitt ber Phytopalontologie beseitigt worden. Die
Blattformen und Bltheustnde sind jetzt auch bildlieh

dargestellt. Auch im Ilaupttheil des Buches finden wir
eine Anzahl neuer Abbildungen, beispielsweise bei den

Farnen; die Gesammtzahl der Abbildungen Int ragt

jetzt 5!)8. F. M.

Vermischte s.

Ueber die Entstehung des Rostes unter dem
Einflsse der gewhnlichen Atmosphrilien bringt La
Nature" vom 27. Juli aus einem Vortrage des Herrn
Crom Brown die nachstehenden Notizen:

Die fr die Entstehung des Rostes nothweudigen
Bedingungen sind: 1) die nackte Oberflche des Metalls;

2) Wasser im flssigen Zustande
; 3) Sauerstoff; 4) Kohlen-

sure; die beiden Gase mssen im Wasser gelst sein.

Das Eisen wird nicht angegriffen in einer Atmo-

sphre, welche Sauerstoff, Kohlensaure und Wasser-

dampf enthlt, wenn das Wasser sich nicht flssig auf
dem Metalle niederschlgt. Andererseits greift Wasser
im flssigen Zustande, wenn es kein Gas enthlt, das

Eisen bei migen Temperaturen nicht an. In der

Wrme, und sehr schnell bei Rothgluth, oxydirt sich

das Eisen bei Anwesenheit von Wasserdampf und be-

deckt sich mit einer fest anhaftenden Schicht magne-
tischen (Jxyds. Bekanntlich hat man auf diese Reaetion
ein wirksames Verfahren zum Schutze des Eisens ba-

sirt. Sauerstoff allein wirkt nicht auf das Eisen bei

massigen Temperaturen ;
in der Wrme bildet er mag-

netisches Oxyd. Dasselbe gilt von der Kohlensure,
welche in der Klte unwirksam ist, aber bei Rothgluth
sich zu Kohlenoxyd reducirt und das Eisen in magne-
tisches Oxyd umwandelt. Wasser, das nur Sauerstoff

enthlt, wirkt bei gewhnlicher Temperatur nicht auf
Eisen. Man berzeugt sich hiervon, wenn man Eisen in

durchlftetes Wasser legt, welches Alkali oder Kalk ent-

halt, das Eisen wird nicht angegriffen, weil die Kohlen-
sure vom Kalk oder Alkali gebunden wird. Wasser,
welches Kohlensure gelst enthlt, greift das Eisen bei

gewhnlicher Temperatur an, indem es Ferrocarbonat

bildet, das sich im Wasser mit berschssiger Kohlen-
sure unter Bildung von Ferrobicarbonat lst. So macht
man knstliche Eiseuw^ser. Bei dieser Reaetion ent-

wickelt sich Wasserstoff in Folge der Wasserzersetzung;
wenn aber im Wasser freier Sauerstoff vorhanden ist,

verbindet sich der Wasserstoff mit demselben und dieser

wird nicht frei. Bei unbeschrnkter Menge von Sauer-
stoff und Kohlensure wrde das Eisen ganz verschwin-
den und keine sichtbaren Spuren zurcklassen. Wenn
eine Lsung von Ferrobicarbonat einer Atmosphre aus-

gesetzt wird, welche weder freien Sauerstoff noch Kohlen-
sure enthlt, verliert sie ein Aequivalent Kohlensaure
und das Ferrocarbonat wird gefllt. Ist freier Sauer-

stoff zugegen, so oxydirt sich das kohlensaure Eisen-

oxydul und geht in Eisenoxydhydrat ber
,
whrend

die Kohlensure sich entwickelt und im Wasser gelst
bleibt.

Nach diesen Reactionen erfolgt die Bildung des
Rostes in zwei Perioden : die ei ste ist die Bildung des

lslichen Ferrobicarbonats
,
die zweite die Umwandlung

dieses Bicarbonats in weisses Carbonat, dann fort-

schreitend in rostfarbiges Eisenoxydhydrat. Es ist zu
bemerken , dass die im Wasser gelste Kohlensure,
welche beim Rosten eine Rolle spielt, nicht verschwindet,
sondern wieder ersetzt wird und uubegrenzt wirkt, so

lauge Wasser und Sauerstoff' zugegen sind. Ferner ist

die Rostschicht, die sich an der Oberflche des Eisens

bildet, pors und hygroskopisch, was den weiteren An-

griff des Metalls sehr befrdert. Daher kommt es, dass

Eisen, das zu rosten augefangen, mit wachsender Strke
immer weiter angegriffen wird, wenn es an dem
feuchten Orte bleibt.

Um dem Uebelstande abzuhelfen
,
welcher fr den

telephonischen Verkehr daraus erwchst, dass

die Telephonliuien zur Erde geleitet werden, welche den
Kreis der die wellenfrmigen Strme leitenden Drhte
schlssen muss, kam Herr Palaz auf den Gedanken,
nicht jedem Telephondraht einen rcklaufenden Draht

beizugeben, was die Anlage der Telephonleitungen ganz
unverhltnissmssig vertheuern wrde, sondern fr alle
Drhte eines und desselben Telephonsystems einen
einzigen starken Draht zur Rckkehr der
einzelnen Strme zu benutzen. Diesen Gedanken hat

er einer theoretischen Untersuchung unterzogen, welche
zu dem Ergebniss gefhrt, dass die Idee theoretisch

ausfhrbar sei, und dass namentlich bei der Benutzung
einer Linie die Nebenlinien keineswegs im Staude sind,
die Unterredung wahrzunehmen. Herr Palaz will nun
das theoretische Ergebniss einer experimentellen Prfung
unterziehen; ein positiver Erfolg wre fr die prak-
tische Telephonie von grossem Werth.

Fitr die Redaction verantwortlich

Dr. *W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 25.
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Henry Crew: Ueber die Rotationsperiode der
Sonne. (American Journal of Science

, 1889, Ser. 3,

Vol. XXXVIII, p. 204.)

Die Periode der Sonnenrotation hat man auf ver-

schiedenen Wegen zu bestimmen gesneht, welche

schon einfach aus dem Grunde zu keinen gleichen Er-

gebnissen fhren konnten, weil jede Methode andere

Stellen und Schichten des Sonnenkrpers bezw. der

Sonnenhllen zum Ausgangspunkte und Objecte der

Messungen nimmt. Herr Crew fasst die bisher ver-

suchten Mittel zur Bestimmung der Sonnenrotation

in folgende vier zusammen: 1) Die Beobachtung der

Sonnenflecke
,
welche die Periode der tieferen Theile

der_ Photosphre fr verschiedene Breiten angeben;
die bisher vorliegenden Daten sind aber auf eine

Zone von etwa 45 zu beiden Seiten des Aequators
beschrnkt. 2) Die Beobachtung der meteorologi-
schen (und magnetischen) Elemente, welche die Ro-
tation eines unbekannten Gebietes der Sonne geben,
vielleicht des mehr festen [unbekannten] Inneren der

Sonne, vielleicht in der Gegend der grossen Empor-
strahlungen rings um die Flecke. 3) Die Messungen
der verschiedenen Brechbarkeit des Lichtes, das von
dem Ost- und dem Westrande der Sonne zu uns

kommt, nach dem Vorschlage von Zllner. Da die

Genauigkeit dieser Methode schwankt wie der Co-
sinus der Breite , so sind Beobachtungen fr Pa-

rallelen oberhalb 75 der Breite jetzt ohne Werth.

4) Die Beobachtung der Fackeln , welche die Periode

einer Schicht giebt, die wahrscheinlich einige Hun-

dert (engl.) Meilen hher ist als die Photosphre :

die vorliegenden Daten reichen von 24 S. bis 33 N.

Bei dieser Sachlage waren weitere Beobachtungen
und Messungen noch angezeigt. Herr Crew hat

solche nach der dritten der oben bezeichneten Me-

thoden angestellt ,
indem er die Spectra des Ost-

und des Westrandes der Sonne mit einander verglich

und aus der Verschiebung der Linien in den beiden

Spectren gegen einander die Bewegung der Rand-

parthien der Sonne zum Beobachter, und damit die

Rotation des Sonnenkrpers an der betreffenden

Stelle berechnete. Zweck der Untersuchung war be-

sonders, die Sonnenrotation fr eine Zone zu be-

stimmen ,
welche einige 60 weiter ist als die nach

den bisherigen Methoden gemessenen; dann sollten

auch einige vorlufige^ im vorigen Jahre nach der

gleichen Methode gewonnene Resultate (Rdsch. III,

209) einer Prfung unterworfen werden.

Die Art der Beobachtung war im Wesentlichen

die gleiche wie frher, doch wurden Einrichtungen

getroffen, welche gestatteten, die Spectra des < 'st-

und Westrandes in verschiedenen Sonnenbfeiten zu

beobachten. Das grosse Spectrometer der Johns

Hopkins University, welches zu den Messungen be-

nutzt wurde, hat natrlich Rowl and' sehe Gitter,

und auch andere Einrichtungen am Apparate wurden
nach dem Vorschlage des Herrn Rowland ausge-
fhrt.

Die 34 in den Monaten Juni und Juli ausge-
fhrten Messungen sind in einer Tabelle, nach den
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heliographischen Breiten geordnet, zusammengestellt;

sie erstreckten sich von 4,4'' bis 72,7 der Sonnen-

breite. Aus dieser Tabelle ergiebt sich fr die rela-

tive lineare Bewegung der beiden Rnder am Aequa-
tor die Grsse 2,403 4_- 0,026 engl. Meilen pro

Secunde; dies entspricht einer siderischen Periode von

26,23 Tagen oder einer tglichen \\ inkelbewegung
von 824'.

Fr die Aenderung der Winkelgeschwindigkeit
mit der Breite hat Verfasser aus den Messungen der

zweiten Reihe nach der Methode der kleinsten Quadrate
die Gleichung gefunden = 802' (1 0,00206 x),
in welcher H die tgliche Winkelbewegung bedeutet

und i die heliocentrische Breite, in Graden aus-

drckt. Diese Formel zeigt, dass uach dem Aequa-
tor hin eine Beschleunigung der Rotation stattfindet,

whrend aus der vorjhrigen ersten Messuugsreihe eine

Verzgerang nach dem Aequator zu sich ergeben hatte.

Wegen des Fehlers, der durch die Erwrmung des

Apparates veranlasst wird, erschien es zweckmssig,
beide Formeln zu combiniren; man erhlt so = 823'

(1 + 0,00065%). Der Coefficient von % ist dadurch

so klein geworden, dass man in Bercksichtigung
der Beobachtungsfehler ihm keine grosse Bedeutung

beilegen kann. Nimmt man ihn als vollgltig, so

giebt er an, dass Punkte in 45 der Breite in einer

um 18 Stunden kleineren Zeit rotiren als Punkte am

Aequator, whrend nach Carrington's Ausdruck

fr die Sonnenflecke die Rotationsperiode bei 45

etwa 2 1
/a Tage lnger ist, als am Aequator. Kann

dieser Unterschied andeuten, dass das Spectroskop
die Geschwindigkeit von Gegenden misst, welche in

gewissem Grade den oberen oder unteren Passaten"

entsprechen, deren Winkelgeschwindigkeit vom Aequa-
tor nach den Polen abnehmen muss?

Aber mau kann sich schwer irgend einen aus-

reichenden Grund denken fr die Bildung von Pas-

satwinden" auf der Sonne, da kein sicherer Tempe-
raturunterschied zwischen Aequator und Pol jemals
entdeckt worden. Der von diesen Beobachtungen ab-

geleitete Schluss geht also dahin, dass keine sichere

Aenderung der Periode mit der Breite durch
das Spectroskop entdeckt worden ist."

Die bisher nach verschiedenen Methoden ausge-
fhrten besten Bestimmungen der siderischen Rotations-

periode der Sonne am Aequator ergaben in Erdtagen

folgende Werthe : I. Aus meteorologischen Beobach-

tungen: Hornstein 24,12; Braun 24,13; van der

Stock 24,10; von Bezold (Gewitter) 24,12. II. Aus

magnetischen Beobachtungen: Hornstein 24,51;
Braun 24,16; Liznar 24,29. III. Aus Flecken-

beobachtungen: Carrington 24,97; Sprer 24,60.

IV. Aus Fackelbeobachtungen: Wilsing 2.~>,23.

V. Aus spectroskopischeu Beobachtungen: Crew 26,23.

Aus dieser Zusammenstellung sieht mau, dass der

niedrigste Werth einer Methode hher ist als der

hchste Werth der zunchst vorangehenden Met Im nie.

Dies knnte einen physikalischen Grund haben, nm-
lich, dass, wenn man von den centraleren Theileu

der Sonne durch die Photosphre zu den Fackeln

und der absorbirenden Schicht aufsteigt, die Winkel-

geschwindigkeiten factisch allmlig abnehmen.

P. Saldier und John Whitehead : Ueber den
Ausfluss stark verdichteter Luft. (Simings-

berichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, 1889,
Bd. XCVIII, Abth. II a, S. 267.)

Es ist bekannt, dass den bisherigen theoretischen

Ausflussformeln gewisse Anomalien anhaften , und

dass die Erscheinungen beim Ausflusse von Luft mit

den Forderungen der kinetischen Gastheorie noch

nicht in gengende Uebereinstimnuing gebracht sind.

Andererseits mehren sich die Flle, in welchen ver-

dichtete Luft zur Anwendung kommt. Es sei nur

an den W hitehead -Torpedo erinnert, in welchem

die bis nahe auf 100 Atm. gespannte Luft die Trieb-

kraft bildet, und an die in grossem Maassstabe in

Paris betriebene Kraftbertragung mittels compri-
mirter Luft. Es haben daher einschlgige neue Ver-

suche besonders dann sowohl theoretische als prak-
tische Bedeutung ,

wenn sie sich auf hochgespannte
Luft erstrecken

,
wie dies bei den vorliegenden Ver-

suchen der Fall war. Die lteren Ergebnisse, um
die sich vor Allem Saint-Venant und Wantzel

(1839), Weisbach, Napier, Zeuner, Fliegner,
Hirn und Wilde verdient gemacht haben, gelten

nur fr den Ausfluss der auf wenige Atmosphren
verdichteten Luft. Wilde allein experimentirte mit

Luft bis zu 9 Atm. Spannung (Rdsch. I, 113), die

Herren Salcher und Whitehead hingegen mit

solcher bis 70 Atm.

Es wurde ein mit Pressluft geflltes Reservoir

von 90 cbdm Inhalt sowohl frei in die Atmosphre
als auch in ein anderes Reservoir, in welchem durch

vorausgegangene Fllung ein bestimmter Gegendruck

hergestellt war, entladen.

Bei der continuirlichen Entladung des auf

einen bestimmten Anfangsdruck gefllten Reservoirs

in die Atmosphre wurde die Abnahme des Druckes

mit der Dauer des Ausflusses dadurch coustatirt, dass

man die Angaben des Manometers in kurzen Inter-

vallen
,

iu der Regel von fnf zu fnf Secunden,
notirte. Gleichzeitig wurden Teinperaturmessungen

vorgenommen und zwar theils durch Ablesen eines in

das Reservoir hineinragenden Thermometers
,

theils

auf thermoelektrischem Wege mit Hilfe eines Spiegel-

galvanometers, theils mittels des Manometers nach

dem Verfahren von Clement und Desormes. Die

Ausflussffnungen in dnner Wand waren von 1, 2,

3 und 5,1 mm Durchmesser. Ausserdem wurde eine

cylindrische Mndung von 2 mm Durchmesser aus

dem Grunde versucht, um den Einfluss der Mndungs-
form wahrzunehmen. In Uebereinstimmung mit

Wilde u. A. ergab sich fr die cylindrische Oeffnung
ein etwas schnelleres Ausfliessen. Um welche lauge
Dauer es sich mitunter handelte, mag man daraus

ersehen ,
dass die vollstndige Entladung des auf

60 Atm. Ueberdruck geladenen Reservoirs durch die

Mndungen von 1, 2, 3 und 5,1 mm Durchmesser die
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Zeit voii bezw. 40, 11, li und 3 Minuten in Anspruch
nahm.

Fr die Vergleichung der Yersuchscrgebnisse mit

der Theorie wurde im sinne Husfoniot's die Formel

2 r

yft-l)(r-ui ) |(j)

" J

j

^JH
su Grunde gelegt. Darin bedeutet / die Zeit, in

welcher der Druck in dem auf jh Atm. geladenen
Reservoir bis auf den Werth p abnimmt, ferner V
den Inhalt des Reservoirs, A die Flache der Mndung,
g die Beschleunigung der Schwerkraft, II die Con-

stante des Mariotte-Gay Lussac'schen Gesetzes,

7*1 die absolute Temperatur zu Beginn des Ausflusses,

y das Yerhltniss der speeifischeu Wrmen = 1,41

und eine Constante, welche fr den adiabatischeu

Ausfiuss 0,522 betrgt.
Die beobachteten Werthe erwiesen sieh durchwegs

als eine gute Besttigung obiger Formel und ergaben
fr die verschiedenen Mndungen von 1,2,3 und

5,1 mm Durchmesser im Mittel die Ausflusscoefficienten:

0,899, 0,805, 0,876, 0,838.

Die Teniperaturmessungen Hessen ersehen, in wie

weit das Ausfliesseu adiabatisch erfolgte. Man ver-

glich nmlich die beobachteten Werthe mit den nach

eutetder Formel T= Tx
(\ >'

beiechneten; T heil

die dem Drucke p entsprechende absolute Temperatur.
Bei der Entladung des Reservoirs in ein

zweites wurde in das Yerbiudungsrohr eine auf

1,9 mm Durchmesser durchbohrte Metallplatte einge-

setzt, und die wiederholte Entladung bei den Drucken

von 22, 32, 42 und 51 Atm. aber wechselnden Gegen-
drcken vorgenommen, in der Art, dass mau die Zeit

beobachtete, in welcher der Druck im ersten Reser-

voir um 1 Atm. abgenommen.
Fs besttigte sich zunchst die schon von Saint-

Venant und Wantzel im Jahre 1839 gemachte

Wahrnehmung, dass, sobald der ussere Druck auf

einen gewissen Werth abgenommen hat, die Austiuss-

menge der Luft fast constant bleibt. Diese That-

sacbe hatte anfangs wenig Glauben gefunden, bis

Napier bei Versuchen mit Wasserdampf Aehnliches

coustatirte und Zeuner neue Versuche anstellte,

welche wenigstens fr niedrige Drucke (bis 4 Atm.

absoluten Druck) zu Gunsten Saint- Venant und
Wautzel's entschieden.

Die Herren Salcher und Whitehead fanden.

dass selbst bei sehr hohen Drucken der Ausfiuss

der Luft bis zu einem gewissen Punkte vom Gegen-
drucke selbst dann noch fast unabhngig ist, wenn
dieser einen verhltnissmssig grossen Werth an-

nimmt. Derjenige Verhltnisswerth des usseren

zum inneren Diucke, bei welchem die Ausflussdauer

anff&llig zu wachsen beginnt, ist ungefhr gleich '/2 ,

nimmt aber mit dem inneren Drucke etwas zu.

Sa.

H. Biltz und V. Meyer: Ueber die Dampf-
dichtebestimmung einiger Elemente und

Verbindungen bei Weissgluth. (Zeitschrift

fr physik. Chemie, 1889, Bd. IV, S. 249.)

Vor etwa zwei Jahren verffentlichten die Herren

J. Mensching und V. Meyer Untersuchungen ber

die Dampfdichte des Phosphors, Arsens und Antimons
bei Weissgluth (vgl. Rdsch. II, 329). Die damals

erreichte Temperatur betrug etwa 1400" bis 1450
und konnte in keiner Weise hher gesteigert werden,
wcsshalb die Versuche abgebrochen wurden. In-

zwischen war es den Herren Nilson und Petterson

gelungen ,
durch eine eigenartige Zufhrung der

Geblseluft die Temperatur eines Perrot'scheu Gas-

ofens bis auf 1600" zu bringen. Die- Mglichkeit,
die Temperatur in so erheblicher Weise gegen frher
zu steigern, veranlasste Herrn V. Meyer in Ge-

meinschaft mit Herrn Biltz die Dampfdichtebe-

stimmungen schwer flchtiger Substanzen wieder auf-

zunehmen, und diese Untersuchungen haben bereits

interessante Resultate geliefert.

Die Bestimmungen wurden nach dein Gasver-

drngungsverfahren in einer Atmosphre von reinem

Stickstoff ausgefhrt, und zwar in innen und aussen

glasirten PorzeHaubirneu
,
welche von der Berliner

kgl. Porzellaumanufactur bezogen wurden. Besondere

Versuche erwiesen, dass die Wandungen dieser Birnen

selbst bei den ussersten erreichbaren Temperaturen
ii die Flammengase undurchlssig waren; auch

nderten die Gefsse ihr Volumen nicht, obwohl sie in

der Hitze betrchtlich erweichten, wenn nur dafr

gesorgt wurde, dass whrend des Versuches weder

innen noch aussen ein Ueberdruck herrschte. Die

Menge des bei einem Versuche verdrngten Gases

wurde in einer fein graduirten Gasbrette gemessen,
welche sich* in einem Kiihlgefss befand und durch

ein enges Bleirohr mit der Birne in Verbindung stand.

Die jeweilige Versuchstemperatur wurde dadurch be-

stimmt, dass man unter Anbringung der nthigen
Correcturen gleichfalls mit Hilfe einer Gasbrette das

Volumen Luft maass, welches bei der Erhitzung aus

der Birne von bekanntem Rauminhalt ausgetrieben
wurde und daraus die Temperatur berechnete. Es

stellte sich dabei heraus, dass bei diesen Versuchen

sogar noch eine hhere Temperatur erzielt wurde,

als von den Herren Nilson und Petterson erreicht

war, denn die Messuugeu ergaben im Allgemeinen

Temperaturen von etwa 1640 IJ bis 1740; im Durch-

schnitt konnte man also die Versuchstemperatur zu

rund 1700 annehmen.

Geprft wurden in erster Linie eine Reihe von

Elementen. Beim Quecksilber, dessen Dampfdichte
ja schon bei niedrigerer Temperatur der Molecular-

grsse Hg! entspricht, wurde natrlich auch in diesem

Falle derselbe Werth gefunden. Ebenso zeigte der

Seh wefel die bekannte, dem Molecl S 2 entsprechende

Dichte, eine weitere Spaltung seines Molecls tritt

also auch bei dieser enormen Temperatur nicht ein.

Die Untersuchung des Phosphors, Antimons und

Arsens, welche bei 1400 bis 1450 zu keinem ent-
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scheidenden Ergebnisse gefhrt hatte, zeigte, dass

leider auch die jetzt erzielte Temperatur noch nicht

hinreicht, um die Moleculargrsse dieser Stoffe bei

hohen Temperaturen sicher kennen zu lernen. Die

Dichte des Phosphors wurde nmlich bei etwa

1700 im Mittel zu 3,186 gefunden, whrend dem
'Molecl P4 der Werth 4,29, dem Molecl P2 der

Werth 2,15 entspricht. Die erhaltene Zahl erlaubt

keinen Schluss darber, ob das Phosphormolecl bei

noch hheren Temperaturen P2 oder gar Pj sein wird
;

auch ist, wie Herr V. Meyer bemerkt, kaum Hoff-

nung vorhanden, dass wir Je zu einem endgltigen
Resultat hinsichtlich dieser Frage kommen werden,

da die Dichte des Phosphors mit steigender Tem-

peratur nur sehr langsam abnimmt, wir also noch

weit hhere Temperaturen zur Verfgung haben

mssten. Aehnlich, doch gnstiger liegen zur Zeit

die Verhltnisse beim Antimon und Arsen. Fr
das Antimon ist ein Werth der Dichte erhalten wor-

den
,
der dem fr das Molecl Sba berechneten nahe

kommt, und beim Arsen ist der der Formel As 2 ent-

sprechende Werth sogar schon erreicht. Bleibt nun

allerdings auch noch vor der Hand die Frage offen,

ob die Molecle dieser Elemente wirklich zweiatomig
sind

,
oder vielleicht doch einatomig ,

so darf man
doch hoffen

,
wenn es gelingt, die Temperatur noch

um etwas zu steigern , auf diese Fragen sichere Aus-

kunft zu erhalten. Diesen Elementen reiht sich das

Thallium an, dessen Dampfdichte von den Herren

Biltz und Meyer zum ersten Male bestimmt worden

ist. Der gefundene Werth der Dichte entsprach der

Molecularformel TL; auch hier mssen Versuche bei

hherer Temperatur entscheiden, ob dieses die wahre

Grsse des Thalliummolecls ist, oder ob dasselbe

nur aus einem Atom besteht.

Ein sicheres Resultat wurde dagegen beim Wis-

muth erhalten, welches die Herren V. Meyer und

Mensching bei 1400" bis 1450 wegen zu langsamer

Verdampfung noch nicht hatten untersuchen knnen.

Bei der jetzigen hohen Temperatur wurde ein Werth

gefunden, welcher zwischen der dem Molecl Bi2 und

dem Molecl Bij entsprechenden Dichte lag. Es

folgt daraus unzweifelhaft, dass sich bei noch hherer

Temperatur die Dichte Bij ergeben wrde, dass also

das Molecl des Wismuths ebenso wie die Mole-

cle der brigen Metalle, welche man bis jetzt hat

gengend vergasen knnen, des Quecksilbers, Cad-

miums und Zinks, aus einem Atom besteht.

Ein Versuch, auch die Danipfdichte des Zinns zu

bestimmen, scheiterte, da dasselbe bei 1700" noch zu

langsam verdampfte.
Im Anschluss an diese Bestimmungen untersuchten

die Verfasser noch zwei zusammengesetzte Krper bei

dieser hohen Temperatur, nmlich das Kupfer -

chlorr und das Silberchlorid. Fr die erstere

Substanz hatten die Herren V. und ('. Meyer, sowie

V. Meyer und Mensching nachgewiesen, dass ihre

Dampfdichte bis 1440 der Formel Cu2 Cl 2 entspricht;
es war daher von grossem Interesse, zu prfen, ob

auch bei 1700" diese Molecle noch bestndig sein

wrden. Es wurde ein Werth gefunden ,
der wieder

annhernd auf jene Formel stimmte, jedoch ein wenig
kleiner war. Ob dies darauf hindeutet ,

dass bei

hherer Temperatur Molecle von der Formel CuCl

auftreten wrden, muss bis auf weiteres dahingestellt

bleiben; vorlufig behlt nach wie vor die Formel

Cu2 Cl2 fr das Kupferchlorr ihre Gltigkeit.

Anders beim Chlorsilber. Hier nhert sich die

gefundene Dichte so stark der fr die Formel AgCl
berechneten

,
dass ohne Zweifel durch diese Formel

die Moleculargrsse des Chlorsilbers ausgedrckt wird.

Wir sehen, eine Anzahl wichtiger Fragen ist durch

diese neuen pyrochemischen Untersuchungen gelst

worden, eine noch grssere Zahl bis hart an die Ent-

scheidung herangefhrt. Dringend ist daher zu

wnschen
, es mge gelingen , Dampfdichtebestim-

mungen bei Temperaturen auszufhren
,
welche die

zuletzt erreichten noch um einige Hundert Grad

bersteigen, um jene erwhnten Fragen endgltig zu

lsen nud weitere interessante Probleme in Angriff

nehmen zu knnen. A.

C. Schmidt: Zur Geologie der Schweizeralpen.
(Basel, Verlag von Benno Schwabe, 1889, 8, 82 S.)

H. Rosenbusch : Zur Auffassung des Grund-

gebirges. (Neues Jahrbuch fr Mineralogie etc., 1889,

Bd. 11, S. 81.)

Den Kernpunkt der erstgenannten Arbeit, die,

hervorgegangen aus dem vom Verfasser im Juli 1888

zu Basel gehaltenen Habilitationsvortrag, naturgemss
mehr eine Uebersicht ber den von Andern ge-

schaffenen gegenwrtigen Forschungszustand als die

Resultate eigener eingehender Untersuchungen bringt,

bildet das Bemhen ein Verstndniss fr die Ent-

stehung der alpinen metamorphischen Gesteine im

weitesten Sinne des Wortes zu gewinnen resp. ein

solches wenigstens anzubahnen. Demgemss wird in

dem ersten Abschnitt der Abhandlung, nachdem der

durchgreifende Unterschied zwischen den sedimen-

tren Schichtgesteinen und den plutonischen Massen-

gesteiuen dargelegt ist, auf die zweifelhafte Stellung

der krystall mischen Schiefer, die den krystallinisch-

krnigen Charakter jener letzteren mit dem Ge-

schichtetsein der ersteren verbinden ,
in dieser sonst

so leicht durchfhrbaren Classification der Gesteine

hingewiesen. Der alte Streit der Neptunisten und

Plutonisten entzndet sich an diesen Gesteinen gleich-

sam von neuem; denn whrend die Einen sie als

ursprngliche Meeresniederschlge deuten
,

wie sie

sich nur unter aussergewhnlichen, jetzt nirgends

mehr herrschenden Verhltnissen ,
durch das Zu-

sammenwirken von berhitztem Wasser und hohem

Druck htten bilden knnen, deuten sie Andere als

erste Erstarrungskruste der Erde, uud wieder Andere

als normale Sedimente, die nachtrglich metamor-

phosirt sind". Diesem Zwiespalt der Meinungen

.gegenber sind, wie Verfasser mit vollstem Recht

betont, genaue petrographisehe uud" was ganz be-

sonders hervorgehoben zu werden verdient geolo-

gische Untersuchungen solcher krystalliner Schiefer,
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die mit Sicherheit als ursprngliche Sedimente oder

Eruptivgesteine erkannt werden knnen, am ehesten

dazu angethan, Beitrge zur Lsung dieser schwierigen

Fragen zu liefern", Beitrge, die nie und nimmer

von der leider so lange herrschend gewesenen und

auch jetzt noch zeitweilig in Erscheinung tretenden

Handstckspetrographie" zu erhoffen sind.

Verfasser legt dann dar, wie die Umwandlungs-

ersoheinungen ,
die mau an Gesteinen wahrnimmt,

bald unter dem Gesichtspunkt der Contactmeta-

morphose, d. h. der Einwirkung feurigflssiger Ge-

strinsmagmen ,
bald unter dem der Dynamometamor-

phose, d. h. der Einwirkung des Gebirgsdruckes
einzureihen sind; er thut dieses aber nicht, ohne

darauf aufmerksam zu machen , dass es nicht immer

sofort augenfllig ist, welche Art der Metamorphose
in eiuem gegebenen Falle stattgefunden hat, besonders

da eine allfllige Convergeuz in den Bildungen beider

kein Ding der Unmglichheit wre". Sedimente nehmen

sowohl in dem Falle der Contactmetamorphose als

auch in dem der Dynamometamorphose ein kri-

stallinisches Gefge an, und zwar tritt naturgemss

jedesmal nahe der Contactflche resp. der Stelle des

strksten Gebirgsdruckes diese Umwandlung am deut-

lichsten ein. Freilich sind in den Alpen wahre

(ontactmetamorphosen, wie sie namentlich durch die

sogenannten Contacthfe charakterisirt sind, kaum
zu beobachten, weil durch die mit der Gebirgs-

erhebung verbundene Lagernngsstrung und die mit

derselben meistens gleichfalls eingetretene Dynamo-

metamorphose derartige Erscheinungen vollstndig
verwischt sind. Andrerseits werden Eruptivgesteine
durch Gebirgsdruck schiefrig und so sehen wir die

Herausbildung der schiefrigen, krystallinen Structur

sowohl bei Massengesteinen wie bei Sedimenten ein-

treten; es entsteheu hnliche Erscheinungsformen
in folge gleichartig wirkender Krfte aus principiell

verschiedenen Dingeu".
Nach dieser mehr theoretisch zu nennenden Dar-

legung ber die Entstehung der Gesteine vermittelt

eine gedrngte Uebersicht ber den Bau der Schweizer-

alpen das Verstndniss fr den lezten Abschnitt, in

dem die Geschichte der alpinen Gesteins- und Ge-

birgsbildung in aller Krze darzulegen versucht wird.

Die Ergebnisse dieser Errterung sind kurz folgende:

Die ltesten sicher zu deutenden Ablagerungen
in den Alpen gehren der Carbonzeit an; unter ihnen

liegen krystalline Schiefer, deren Mchtigkeit auf i

circa 20000 rn geschtzt wird, und dietheils schiefrige

Massengesteine, theils solche Gesteine sind, ber deren

Bilduugsweise wir uns kaum gengende Rechenschaft

yelicn knnen, whrend die Hauptmasse wohl als die I

metamorphosirten Sedimente der vovcarbonischen und
carbonischen Zeit anzusehen sind. In diesen ersten

|

Zeiten der Erdgeschichte hatten dann auch gross-

artige Reactionen des Erdinnern nach aussen statt-
[

gefanden, indem vorzugsweise granitisches Magma
in solcher Menge unter der Sedimentdecke erstarrte

oder zwischen die Sedimente eindrang, dass dieses

Gesteiusmaterial ein mchtiger LSestaudtheil der festen

Erdrinde wurde, wobei gleichzeitig wohl auch stellen-

weise Contactmetamorphose eingetreten sein drfte.

In der Carbonzeit entstehen auch oberflchliche vulka-

nische Bildungen, so die Porphyre an der Windgll
und am Luganersee. Dann beginnen am Ende der

Garbonzeit die gebirgsbildenden Krfte zum ersten

Male in nachweisbarer Weise sich geltend zu machen.

Das ganze concordante System der alten Gneisse und

palaeozoischen Sedimente mit den eingeschlossenen

Eruptivgesteinen wurde durch eine tangential zur

Erdoberflche wirkende Kraft in Falten gelegt: es

entstand das Variskische Gebirge (Sss, Antlitz

der Erde", Bd. II), das bis zum Nordrande des hohen

Venn , des westflischen Sauerlandes und des Harzes

nach N. reichte, im S. aber die Sdhlfte der heutigen

Alpen nicht mehr mit umfasste, sodass sich damals

schon der vom Verfasser vorher dargelegte Unter-

schied in dem geologischen Aufbau und damit

wohl auch in der petrographischen Zusammensetzung
zwischen der Nord- und Sdhlfte der Alpen anbahnte.

Bereits durch diese erste Faltung wurde in den be-

treffenden Theilen der Alpen die gegenseitige Lage-

rung von Massen- und Sedimentgesteinen gestrt und

wohl auch eine structurelle und stoffliche Metamor-

phose beider eingeleitet. Den Grad dieser Ver-

nderungen lassen uns vielleicht erhaltene Bruch-

stcke solcher Gebirge erkennen, welche seit jener

Faltung zur Carbonzeit stationr geblieben sind, so

die gefalteten carbonischen Grauwacken der Sd-

vogesen ,
die schiefrig gequetscht und von Mineral-

neubildungen durchsetzt, mit alpinen unreinen

Gneissen" stofflich und structurell identisch sind,

und andererseits die den gefalteten palaeozoischen

Sedimenten der Bretagne eingelagerten Granitmassen,

die an ihren Sdrndern in gneissartige Gesteine

bergehen.

Das Variskische Gebirge fiel bald der Denudation

[richtiger wohl Abrasion Ref.] anheim, die Kmme
und Gipfel wurden durch die Erosion abgetragen,
all mal ig begann ein neues System von Sedimenten

discordant auf den denudirten (abradirten) Falten

sich abzulagern. Verrncauo mit den zur Zeit seiner

Bildung emporgedrungenen Porphyren und Mela-

phyreu bildet das lteste dieser neuen Sedimentreihe,

die Jura-
,
Kreide- und Eocnablageruugen in unge-

strter Aufeinanderfolge zeigt.

Am Ende der Eocnzeit begannen die faltenden

Krfte wiederum gerade wie am Schlsse der pa-

laeozoischen Periode in der Richtung von S. nach N.

zu wirken. Sie fanden im Gebiete der heutigen

Schweizeralpen einerseits in der nrdlichen Hlfte

ein altes, schon einmal gefaltetes Gebirge und eine

darauf lastende, tausend Meter mchtige, horizontale

Sedimentdecke vor, andrerseits in der sdlichen Hlfte

das ganze concordante System sramtlicher Forma-

tionen vom archischen Gneiss bis zum mittleren Ter-

tir. Der Process der Gebirgsbildung dauerte sehr

lange an, er erreichte wahrscheinlich ein Maximum
der Intensitt noch am Schlsse der Miocnzeit, indem

auch die Conglomeratschicnhte derselben am Nord-
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rande der Alpen vielorts. steil aufgerichtet sind. Eist

durch diese letzte Ilauptfaltung individualisirte sich

das heutige Alpengebirge, das demnach iu Fulge lange

andauernder, hchst verwickelter Gcbirgsbildungen,
welche mit wechselnder Intensitt whreud ver-

schiedener geologischer Zeitabschnitte sich geltend

gemacht hatten und bis in die jngste Zeit fort-

dauerten, entstanden ist. Vergleichsmaterial sozusagen
fr die verschiedenen Phasen dieser Gebirgsbildung
bietet einmal die heutige Bretagne, die uns den

geotectonischen Zustand der nordalpinen Zone vor

Augen fhrt, wie er von der Zeit des Verrncano bis

zum Lias herrschend war. Wie heute die Wasser des

Canales und des atlantischen Oceaus an den Ksten
des alten Festlandes der Bretague nagen und immer

weiter landeinwrts vordringen, so breitete sich einst

im Alpengebiet das Verrucano- und (Ref.) Jurameer

allmlig ber das Festland aus. Schwarzwald. Vogesen
und franzsisches Centralplateau gewhren uns in den

Theilen . auf denen die mesozoische Sedimentdecke

erhalten ist, das getreue Bild des Baues der nrd-
lichen Schweizeralpen vor ihrer letzten, im Eocn be-

ginnenden Faltung, und endlich veranschaulichen uns

die Pyrenen in gewisser Hinsicht den vor der Mo-

lassefaltung in den Schweizeralpen herrschenden Zu-

stand."

Mit dem Hinweise auf die gelegentlich dieser ver-

schiedenen Autl'altungen eingetretenen Metamorphosen
sowohl der Sedimentgesteine wie der Massengesteine
scbliesst dieses Bild, das Herr Schmidt von der

geologischen Geschichte des heutigen Alpengebietes
entwirft und das wegen des ihm innewohnenden

hohen Interesses, hier in etwas grsserer als der sonst

blichen Ausfhrlichkeit wiedergegeben ist. Darber,
dass manche der gemachten Annahmen und gegebenen

Darlegungen noch vielfach sehr unsicher und geradezu
anfechtbar sind Referent mchte iu dieser Hinsicht

ausser anderem namentlich auf die Angaben ber die

Bildung des Verrucano und seine Stellung in der Reihe

der Sedimente und ferner ber die Entstehung der

Lagerungsverhltnisse der ob ren Kreide in den Pyre-
nen hinweisen ist sich der Verfasser, wie der

Schluss der Abhandlung zeigt, vollkommen klar.

Durch diese Unsicherheit wird aber nicht der Satz,

der wohl als das Hauptresultat dieser kurzen Zu-

sammenfassung der bisher von der Wissenschaft ge-
wonnenen Ergebnisse hingestellt werden darf, beein-

trchtigt, dass, wie so oft, auch bei dem Streite ber

die Entstehuug der krystallinischen Schiefer die

Wahrheit in der Mitte liegen drfte, nmlich, dass

iu denselben sowohl echte Sedimentgesteine wie wahre

Massengesteine und endlich vielleicht auch ursprng-
liche Erstarrungskruste vorliegen, und dass nur ein

umfassendes, vergleichendes Studium aller einzelnen

in Betracht kommenden Momente und Phasen zu einer

wirklichen Lsung dieser schwierigen Fragen lhren
kann.

Eine hchst bemerkenswerthe Besttigung finden

die vorstehend wiedergegebenen Anschauungen in der

an zweiter Stelle angefhrten Abhandlung des Herrn

H. Rosenbusch, in der derselbe in gedrngter Krze
und gewissermaassen aphoristisch'

1

die Ansichten

niederlegt, welche er sich bei seiner langjhrigen

Beschftigung mit den krystallinen Schiefern ge-
bildet hat.

Der Hinweis auf die Schwierigkeit der Abgrenzung
der krystallinen Schiefer des Grundgebirges gegen
die echten Sedimente und gegen die Eruptivgesteine
und die Klarstellung der noch grsseren Schwierig-

keit, die unterscheidenden und wesentlichen Charak-

tere derselben gegenber diesen beiden anzugeben,
bildet den ersten Theil dieses gedankenreichen Auf-

satzes, in welchem hierauf als eine in Wirklichkeit

den echten krystallinen Schiefern und insonderheit

denen des Grundgebirges zukommende und sie wesent-

lich und nothwendig von den normalen Sedimenten

und Eruptivbildungen unterscheidende Eigenschaft

diejenige der Ubiquitt, d. h. der ringsum um die

ganze Erde gleichmssigeu Erstreckung und deni-

gemiiss des allgemeinen Vorhandenseins in den tiefsten

Theilen der festen Erdrinde aufgestellt wird. Unter

Bercksichtigung der Ueberlegung, dass wir nur ein

geologisches Gebilde kennen
,
dem diese Eigenschaft

zukommen muss, nmlich die erste Erstarrungskruste
der Erde, und in fernerer Erwgung dessen, dass wir

uns einer Erstarrungskruste, und zwar einer irgendwie
noch vorhandenen, nicht entschlagen knnen, dass sie

ein Postulat ist, gelaugt Herr Rosenbusch zu dem

ganz besonders hervorzuhebenden Satze, dass, wenn

berhaupt Theile der ersten Erstarrungskruste unserer

Erde von Menscheuaugen je gesehen worden, dieselbe

in den tiefsten Abtheilungen des Grundgebirges zu

suchen sind".

Der darauf in knappster Fassung gefhrte Nachweis,
dass sowohl die Struct Urformen wie die stoffliche Xatur

der krystallinen Schiefer dieselben zum Theil als meta-

morphische Tiefengesteine, Ergussgesteine und deren

Tuffe, zum Theil als umgewandelte Thonschiefer, Grau-

wacken, Conglomerate, Carbonatgesteine etc. erweisen,

befhigt uns, unter zeitweiligem Absehen von der

heutigen metamorphen Facies, in dem Grundgebirge
das Bild einer normalen geologischen Foi matiousreihe

zu ei blicken, in der sich vom tiefsten Cambrium
abwrts bis zu der ersten Erstarrungskruste der Erde

Glied au Glied reiht, unter vielfacher Abwechselung
von echten Sedimenten und Tiefengesteinen, Erguss-

gesteinen etc. Mit dieser Auflassung verschwindet

der Hiatus zwischen dem tiefsten fossilfhrenden

Sedimenthorizonte und dem Grundgebirge; die Con-

tinuitt der Erdgeschichte ist hergestellt!

IL Wermbter.

N. Zuntz: Ueber die Wrmeregulation beim
Menschen nach Versuchen des Herrn

A. Loewy. (Verhandlungen der physiologischen Gesell-

schaft zu Berlin, 1889, Nr. 18.)

Ueber die Processe der Wrmebildung im leben-

den Organismus geben, nach der Ausfhrung des Vor-
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tragenden, die in bestimmten Zeiten aufgenommenen

Sauerstoffmengen und abgeschiedenen Kohlensure-

Qaanta die sichersten Aufschlsse; die Frage nach

der Wrmeregulirang ist daher am zuverlssigsten

durch d;is Studium des Gaswechsels zu lsen. Schon

frher sind nun an Menschen einzelne Messungen
des Gaswechsels unter dem Kintlusse der Abkhlung
angestellt wurden; die Ergebnisse waren aber wider-

sprechend, da sowohl Steigerung wie Constantbleiben

lies Gaswechsels beobachtet wordeu war. Es schien

dalier von Wichtigkeit, die Beobachtungen auf eine

grssere Anzahl von Persouen verschiedener Stnde
und Lebensweisen auszudehnen, um zu ermitteln, in

wie weit das Vermgen der Wrmeregulation beim

Menschen individuell verschieden ausgebildet sei.

Die Beobachtungen erstreckten sich auf IG ver-

schiedene Personen, im Altec von 21 bis (>5 Jahren,

welche von verschiedenster Constitution und ver-

schiedenster Lebensweise, an die verschiedensten

Thtigkeiten und usseren Einwirkungen durch ihre

Berufsarbeit gewhnt waren. An diesen 1(3 Personen

wurden im Ganzen 55 Versuchsreihen ausgefhrt, von

denen jede meist aus drei Bestimmuugen der Grsse

des Gaswechsels in der Klte und in der Wrme
bestand. Zur Messung des Gaswechsels waren be-

sondere, in frheren Respirationsversuchen erprobte

Apparate in Anwendung, welche es in bequemer
Weise gestatteten, aus der ruhig geathmeten Luft

beliebig oft Proben fr die Analyse zu entnehmen.

Die Abkhlung wurde entweder durch einfaches Ent-

blssen des Krpers bei einer Zimmertemperatur von

12" bis 16 C. bewirkt und durch Besprengen der

Haut mit Wasser, Alkohol oder Aether beliebig inten-

siver gestaltet, oder sie erfolgte durch khle Bder,

in welchem Falle stets auch ein Control versuch im

warmen, oder auch im heissen Bade erfolgte. Be-

wegungen und Muskelspannungen waren durch be-

queme Lage der Versuchspersonen nach Mglichkeit

ausgeschlossen, ausserdem war den Versuchspersonen

aufgegeben, alle willkrlichen Bewegungen zu unter-

lassen und etwaige Neigung zum Zittern nach Mg-
lichkeit zu unterdrcken.

Das Resultat der Versuche war, dass nur in

26 Fllen, d. h. in der Minderzahl derselben. Sauer-

stoffverbrauch und Kohlensnreausscheidung in der

Killte gesteigert waren; 20 Versuche zeigten Constanz,

9 sogar Verminderung des Gaswechsels.

Unter den 20 Fllen gesteigerten Gaswechsels,

also auch gesteigerter Wrmebildung erklrte sich

diese Steigerung in 13 Fllen, und darunter waren

alle, bei denen die Steigerung mehr als 32 Proc.

betrug, durch sichtbare Muskelthatigkeit (Zittern

uud Spannungen). In den brigen 13 Fllen, bei

denen es sich um Personen handelte, die nicht an

genauere Beobachtung ihrer Krperzustnde gewhnt
waren, ist die Wirkung von Muskelspannungcn jeden-
falls nicht mit Sicherheit auszuschliessen.

Sehr werthvolle Erfahrungen konnte Herr Zuntz,
der selbst als Versuchsobject gedient hatte, an sich

anstellen. Bei starker Kltewirkung, z. B. in einem

Bade von 25" C. war es ihm lange Zeit mglich, die

Muskeln absolut ruhig zu halten
;
uud so lange trat

auch keine Steigerung des Gaswechsels ein.

Die Einwirkung des Kltereizes auf die Muskeln war
im Anfange, trotzdem die Empfindung der Klte dann

am lebhaftesten war, unschwer zu unterdrcken;

spter aber, zu einer Zeit, wo nach langer Klte-

wirkung die Temperaturempfindung bereits sehr

abgestumpft war, trat das Zittern mit einer nicht

mehr zu unterdrckenden Macht auf, und mit
diesen reflectorischen Muskelactionen trat

eine Steigerung des Gaswechsels auf, der in

einem Versuche sogar auf das Doppelte anwuchs.

Aus diesen Beobachtungen folgt, dass der ge-

steigerte Gaswechsel, und somit die erhhte Wrme-
produetion bei der Abkhlung ausschliesslich durch

die Innervation der Muskulatur veranlasst wird. Eine

unwillkrliche Steigerung des Stoffwechsels spielt

bei der Wrmeregulation nur eine sehr unter-

geordnete Rolle. Der Mensch wirkt der zu inten-

siven Kltewirkung, abgesehen von der verminderten

Wrmeabgabe durch die Haut in Folge der Contrac-

tion der Hautgefsse, willkrlich entgegen, indem

er einerseits durch Kleidung und Heizung dem Ver-

lust der Wrme steuert, andererseits durch will-

krliche Steigerung seiner Muskelthatigkeit
die Wrmeproduction erhht. Werden ausnahms-

weise (wie hier in den Versuchen) diese Maassnahmen

unterlassen, dann kommt es allerdings zu unwillkr-

licher Steigerung der Wrmeproduction durch das

reflectoiiscbe Zittern, welches die Sautrstofi'aufnahme

ganz bedeutend steigert.

Diese Beobachtungen am Menschen drfen aber

nicht ohne weiteres auf kleinere Warmblter ber-

tragen werden. Je kleiner das Thier, desto grsser
ist seine Oberflche im Verhltniss zur Masse des

Krpers, und desto grsser ist der Wrmeverlust bei

gleicher Temperaturdifferenz. Unter normalen Ver-

hltnissen ist zur Erhaltung der Krperwrme bei

den kleineren Thieren ein gesteigerter Stoffwechsel

erforderlich. In der That verhlt sich
,
wie vielfach

nachgewiesen ist, der Stoffumsatz verschieden grosser

Tbiere nicht wie die Masse derselben, sondern an-

nhernd wie die Krperoberflchen; so hat das Meer-

schweinchen pro Kilo Gewicht einen mehr als vier-

mal so grossen Stoffumsatz als der Mensch, die Maus

wieder einen fast viermal so grossen als das Meer-

schweinchen. Trotz der in Betreff der Abkhlung
viel ungnstigeren Verhltnisse der kleinen Warm-

blter, reguliren aber z. B. die Meerschweinchen ihre

Temperatur so vollkommen, dass dieselbe nach mehr-

stndigem Aufenthalt in einem Eisschranke noch

ebenso hoch, oft noch um einige Zehntel Grade hher

gefunden wird, als vorher im warmen Zimmer. Dies

ist nur in der Weise mglich, dass die Wrme-

production sich dem Wrmeverlust viel inniger an-

passt, als beim Menschen. Wir kommen so zu dem

wahrscheinlichen Schluss, dass ein Vorgang, der bei

den niedriger organisirten Sugethieren sich ganz
und gar als Reflex abspielt, beim Menschen zum
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Tbeil in das Rereich der willkrlichen Innervationen

hinbergezogen ist.

Die Ergebnisse der hier kurz skizzirteu Versuche

fordern zu erneutem
, vergleichendem Studium der

Wrmeregulation bei verschiedenen Thieren auf.

Angits Rankin: St. Elms-Feuer auf dem Ben Nevis.

(Nature, 1889, Vol. XL, p. 439.)

Aus einer ausfhrlichen im Journal of the Scottish

Meteorogical Society verffentlichten Abhandlung ber

das St. Elms-Feuer auf der schottischen Hhenstation

Ben Nevis bringt die Nature" einen Auszug, dem wir

die nachstehenden Thatsachen entnehmen.

Bis zum Sommer 1888 wurden im Ganzen 15 Flle

von St. Elms-Feuer beobachtet, welche smmtlich in der

Nacht und whrend des Winters gesehen wurden. Die

Erscheinung tritt hier stets in Gestalt von Lichtbscheln

au den Spitzen aller Objecte auf, welche sich ber das

Dach des Observatoriums erheben, z. B. an den Schorn-

steinen, Anemometern, Blitzableitern u. s. w. Wenn die

Erscheinung schn entwickelt ist, dann sind die Spitzen
der Objecte ganz in Feuer gehllt; sie glhen und zischen

mit ihren glnzenden, weissen oder blauen Zungen von

vier bis sechs und mehr Zoll Lnge. In den schneren

Erscheinungen beschrnkt sich das Phnomen nicht auf

diese Objecte, sondern, wenn der Beobachter auf dem
Dache steht, dann leuchtet aucli sein Haar, sein Hut u.s. w.,

wenn er einen Stock ber sein Haupt erhebt, dann hat

auch der Stock eine lange Flamme an der Spitze. Ausser

einem leichten Prickeln am Kopfe und an den Huden
versprt man keine Unannehmlichkeit. Das Zischen ist

fr die Erscheinung sehr charakteristisch; wenn aber

die Erscheinung schwach und das Licht schwer sichtbar

ist, kann es von dem Bauschen des Windes und des

Schneetreibens nicht unterschieden werden.

Eine Untersuchung der 15 Flle und der meteorolo-

gischen Erscheinungen , welche vor und nach jedem
St. Elms-Feuer beobachtet worden, ergab, dass das Wetter,
welches demselben vorangeht, es begleitet und ihm folgt

nicht uur auf Ben Nevis, sondern auch ber dem ganzen
Westen von Europa ganz charakteristisch ist. Luftdruck,

Temperatur, Windrichtung und Niederschlag wurden
fr jeden einzelnen Fall stndlich von 30 Stunden vor

bis 24 Stunden nach der Erscheinung in Tabellen ge-

bracht, und aus diesen Daten ergiebt sieh fr das locale

Wetter folgendes: Das St. Elms-Feuer wird im Durch-
schnitt sichtbar sechs Stunden, nachdem die niedrigste

Barometerablesung in einer Depression, welche iu einem

allgemeineren Minimumgebiete auftritt, verzeichnet wor-

den; ein Sinken der Temperatur geht ihm voran, be-

gleitet es und folgt ihm; bevor das Feuer erscheint, hat

sich der Wind betrchtlich gedreht und dreht sich noch
weiter einige Zeit nach dem Auftreten des Elms-Feuers,
welches begleitet ist von starken Niederschlgen in Form
von Graupeln.

Was das Wetter auf den britischen Inseln und in

West- Europa zur Zeit der St. Elms-Feuer auf dem Ben
Nevis betrifft, so ergeben die Wetterkarten, dass fast in

allen Fllen irgend wo im Sden oder Sdosten von
den britischen Inseln

, gewhnlich ber Sdfrankreich
und Spauien ein begrenztes Gebiet hohen Druckes

herrschte, und dass im Westen oder Norden von Schott-

land ein (jebiet niederen Druckes existirte. Der baro-

metrische Gradient zwischen diesen beiden war gewhn-
lich sehr steil. Donner und Blitz wurden in Schottland

'

an mehreren von den Nchten beobachtet, wo St. Elms-

Feuer auf Ben Nevis gesehen wurden. Nur einmal wurde
auch auf Ben Nevis Donner und Blitz zur Zeit des

St. Elms-Feuers beobachtet; aber in diesem Falle trat

die Erscheinung zwei Stunden vor dem Eintreffen des

Gewitters auf.

Charles V. Burton: Ueber endlose Verwerthbar-
keit und ber eine Beschrnkung der Gl-
tigkeit des Carnot'schen Princips. (Philo-

sophical Magazine, 1889, Ser. 5, Vol. XXVIII, p. 185.)

Verfasser beschreibt drei Versuche, denen er, da sie

nach seiner Auffassung in Widerspruch mit dem zweiten

thermodynamischen Gesetze stehen, ein allgemeineres
Interesse beimisst. Zu den ersten beiden bediente er

sich eines Dialysators A (einer mit einer dialysirenden
Membran unten geschlossenen Glasrhre), der in einem

Glasgefsse C schwebend gehalten wurde
;
das Gefss stand

auf einer Glasplatte und war mit einer Glasglocke luft-

dicht bedeckt, so dass eine Verdunstung in dem Ver-

suchsraum ausgeschlossen war. Der Dialysator A ent-

hielt eine Salzlsung, whrend C leer war; nachdem ein

Theil der Lsung durch die Membran hindurchgegangen,
wurde der Apparat auseinandergenommen und die L-
sungen aus A und C mit einander gemischt, ein Ther-
mometer gab die dabei auftretenden Wrmenderungen an.

Im ersten Versuch wurde eine gesttigte Lsung
von normalem Natriumsulphat (Na2

S0
4 ,

10 H 2 0) in den

Dialysator gebracht und ein Krystall hinzugefgt. Nach

einigen Tagen fand man den Krystall vollstndig ver-

schwunden und etwa 3
/4 der Lsung durch die Mem-

bran hindurchgetreten; nach 14 Tagen war etwa 6
/6

hindurchgegangen. Die Lsungen in A und C wurden
dann gemischt und die Temperatur stieg um 1,2 Grad;
am nchsten Tage wurden einige Krystalle aus den ge-
mischten Lsungen abgeschieden.

Wir knnen somit einen vollkommenen Cyclus von

Aenderungen ausfhren. Ausgehend von gesttigter
Lsung und Krystallen von Natriumsulphat im Dialy-
sator bei der Temperatur der Umgebung, tritt zunchst
eine isothermische Aenderung ein. Demnchst werden die

getrennten Theile der Lsungen gemischt und knnen
unter adiabatischen Zustnden erhalten werden , bis

alle mgliche Krystallbildung stattgefunden ,
wobei die

Verdampfung ausgeschlossen ist. Das Resultat ist eine

betrchtliche Temperaturerhhung mit' entsprechendem
Gewinn an Bewegungskraft; und schliesslich, wenn die

Flssigkeit sich (unter weiterer Ausscheidung von Kry-
stallen) zur ursprnglichen Temperatur abgekhlt hat

sind wir wieder zu genau den Zustnden zurckge-
kommen, von denen wir ausgegangen wir haben eine

gesttigte Lsung und Krystalle von Natriumsulphat
bei der Temperatur der Umgebung."

Die Rolle, welche bei diesem Experiment die Mem-
bran des Dialysators spielt, denkt sich Verfasser als die

eines Siebes; in der Lsung ist das Salz entsprechend
den neuesten Anschauungen ber die Constitution der

Lsungen zum Theil in dissociirtem Zustande enthalten,
und die estandtheile treten in verschiedenen Mengen-
und Geschwindigkeitsverhltnissen hindurch, wodurch
eine chemische Trennung, eine selective.Vertheiluug der

dissociirten Molecle erfolgt.

Der zweite Versuch war eine Wiederholung des

ersten mit der Modification
,
dass in den Becher C auch

Krystalle gelegt wurden. Derselbe diente zur genauen
Berechnung der mechanischen Verwerthbarkeit.

Der dritte Versuch bestand darin
,

dass in einen

Glasbecher A eine gesttigte Lsung nebst mehreren

Krystallen gelegt und, um die Verdampfungsflche zu

vergrssern ,
etwas Pergamentpapier hineingesteckt

wurde; ^i wurde in ein grsseres Gefss B gestellt, das

mit einer Glasplatte luftdicht verschlossen war. Der
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Apparat wurde in einen finsteren Winkel gestellt und

schon nach zwei Tagt n sali man an den Wnden des

usseren Gelasses B Tliau sich niederschlagen; nach

sechs Wochen hatte sich etwa ein hall) Gramm Wasser

augesammelt. Die eontiuuirliche Destillation spricht

dafr, dass der Dampfdruck ber der vollkommen ge-

sttigten Lsung etwas grosser sein muss, als ber

reinem Wasser. Es ist klar, dass die gesttigte Lsung
eine geringere latente Verdampfungswrme besitzt, da

Verdampfung stets begleitet ist von Krystallisation. Da-

her verbraucht ein Wassermolecl derselben weniger

Energie beim Uebergang in den gasfrmigen Zustand,
als an der Oberflche reinen Wassers.

.Auch hier knnen wir einen vollstndigen Cyclus
von Operationen ausfhren. Das Wasser, welches ber-

destillirte, kann gesammelt, und die abgeschiedenen

Krystalle in demselben gelst werden. Eine Temperatur-
abnahme wird resultiren

,
welche etwas von der Wrme

der umgebenden Objecte verwerthbar macht fr mecha-

nische Arbeit. Weuu die resultirende Lsung wieder

zu ihrer ursprnglichen Temperatur gehoben ist, wird

sie eben gesttigt sein, und wenn man sie wieder in den

Becher A giesst ,
sind die ursprnglichen Verhltnisse

genau wieder hergestellt."

Alle drei Versuche haben das gemeinsam, dass die

Substanzen, mit denen operirt wird, in zwei Theile ge-
trennt werden, welche in ihrer chemischen Zusammen-

setzung nicht identisch sind. Herr Burton glaubt
daher die Einschrnkung vorschlagen zu knnen, dass

wir noch nicht mit Sicherheit die Gltigkeit des Car-
not' sehen Princips annehmen knnen, wenn chemische

Trennung eintritt zwischen zwei begrenzten Portionen

der wirkenden Substanz." Weitere Untersuchungen
mssen angestellt werden

, bevor hieraus allgemeinere
Schlsse abgeleitet werden knnen.

G. van der Mensbrugghe : Ueber eine besondere
Art v o n C a p i 1 1 a r -Versuchen. (Bulletin de l'Academie

royale de Belgique, 1889, Ser. 3, T. XVIII, p. 64.)

Aus der Reihe neuer Versuche ber die Capillaritt,
welche in vorstehender Mittheilung beschrieben werden,
sollen hier einige fr die ganze Klasse der Erschei-

nungen bezeichnende kurz wiedergegeben werden.

Fllt man ein Glas vollstndig mit Wasser
,

bis

dieses ein wenig convex ber den Rand sich erhebt, und

legt man auf die freie Oberflche des Wassers ein Stck
Kartenblatt, so dass ein Theil desselben unbenetzt bleibt,

so krmmt sich die Karte nach einiger Zeit, wird nach
aussen concav und gleitet unter Umstnden so auf das

Wasser, dass die ganze untere Flche benetzt ist. Die

Krmmung erklrt sich in der Weise
, dass. an der be-

netzten, unteren Seite der Karte durch Imbibition Wasser
in die intermolecularen Rume dringt und die Ab-
stnde der Theilchen vergrssert, spter freilich, wenn
das Wasser durch Infiltration die obere Flche erreicht

hat, verschwindet die Krmmung. Nimmt man statt

des Kartenblattes Schreibpapier, so zeigen sich dieselben

Erscheinungen, die aber viel schneller vorbergehen.
Faltet man einen Papierstreifen in zwei gleiche

Theile zusammen und legt den einen Theil aufs A\

so erhebt sich der andere Theil von dem ersten, dreht

sich um die Faltung wie um ein Charnier, zunchst
bis zum rechten Winkel und dann weiter bis er nach
einem Wege von fast l^u" die Oberflche des Wassers
erreicht hat. Auch dieses Phnomen, das noch mannig-
fach variirt werden kann, erklrt sich in hnlicher

Weise, wie der erste Versuch. Beim Falten des Blattes

werden an der Innenseite der Kante die Molecli

ander strker genhert, an der Aussenseite mehr von
einander entfernt; wenn nun der untere auf dem Wasser

liegende Theil sich imbibirt, so dringt das Wasser auch
zwischen die aneinander gepressten Theilchen an der
Innenseite der Falte, sie werden auseinander gedrngt
und dadurch der Winkel vergrssert; die Falte geht
auf und der obere Theil hebt sich. Ist der Winkel ein

stumpfer geworden ,
so beginnen auf den beweglichen

Theil die an der frher usseren Seite wirksamen Krfte
des Meniskus zu wirken und ziehen ihn zum Wasser nieder.

Es wrde hier zuweit fhren, wenn die interessanten

Modificationen der Versuche mit gefaltetem Papier be-

schrieben werden sollten
,

dieselben mssen in der

Originalabhaudlung nachgelesen werden. Erwhnt sei

nur, dass die Experimente nicht bloss mit Papier und
Kartenblttern

,
sondern auch mit einfachen Stben,

namentlich Pflanzenstengeln, ausgefhrt werden knnen.
Wurden Stengel einfach geknifft und in den Winkel ein

Tropfen Flssigkeit gegeben, so streckte sich der Stengel
gerade und konnte sogar dabei eine gewisse Kraft ausben.

Zweifellos spielen derartige Erscheinungen in der

Natur und besonders bei den Pflanzen eine grosse Bolle,
und eine Beihe von Bewegungen ,

welche durch Inhibi-

tion hervorgerufen werden
,
mssen auch in gleicher

Weise wie die hier beschriebenen Erscheinungen er-

klrt werden.

Herr Felix Leconte, der eine Anzahl der Ver-
suche des Verfassers wiederholt und weiter gefhrt hat,

konnte die Erscheinung und deren Erklrung in vollem
Maasse besttigen. Unter anderen hat er noch folgende

Beobachtungen gemacht. Whrend der obere Theil

eines in zwei Theile gefalteten Stck Papiers sich hebt,
wenn der untere auf Wasser ruht

,
wird das Papier so-

fort mit Flssigkeit getrnkt uud sinkt unter, wenn
man statt des Wassers als Flssigkeit Alkohol, Aether,

Schwefelkohlenstoff, fette oder therische Oele be-

nutzt. Wenn man aber zwei Uhrglser nimmt, das eine

mit Wasser
,
das andere mit Ammoniak fllt und aus

demselben Stcke Papier F'alten macht, die man auf
diese Flssigkeit in oben beschriebener Weise legt, so

ffnet sich die auf Ammoniak liegende Falte viel

schneller als die auf dem Wasser.

J. E. Johansson uud Robert Tigerstedt: Ueber die
Ursachen der Stabilitt des Blutdruckes bei
verschiedener Fllung derGefsshhle. (Skan-
dinavisches Archiv fr Physiologie, 1889, Band I, S. 331.)

Bei den zahlreichen Versuchen
, welche ber die

Wirkuugen von Blutentzieh uu gen und von Flssigkeits-
Transfusionen in das Gefsssystem ausgefhrt worden,
hat man stets nur vorbergehende, niemals eine bleibende

Aenderung des Blutdruckes beobachtet
, so lange die

Aenderung in der Fllung der Gefsshhlen nicht be-

stimmte weite Grenzen berschritt. Diese schnelle

Begulirung des Blutdruckes nach der vorbergehenden
Ab- bezw. Zunahme desselben whrend des Entziehens

bezw. Einfhrens der Flssigkeitsmengen ist von den
einzelnen Autoren sehr mannigfach gedeutet und erklrt
worden. Eine Seite der Frage war jedoch bisher der

experimentellen Prfung noch gar nicht unterzogen
worden, nmlich das Verhalten des Herzens bei diesen

Eingriffen. Die Herren Johansson und Tigerstedt
haben in der Erwartung, ber das Wesen der Blut-

druckregulirung vom Herzen die beste Auskunft zu

erhalten, diese Lcke durch neue Versuche auszufllen

gesucht, bei denen sie sich folgender Methode bedienten:

In den an beschrnkter Stelle geffneten Herzbeutel

wurde eine Canle eingefhrt ,
durch diese gelangte
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etwas Luft in rlen Raum zwischen Herz und Herzbeutel,

welche die Volumnderungen des Herzens in bekannter

Weise durch ein Ruhrensystem auf einen schreibenden

Apparat bertrug und automatisch aufschrieb. Eine be-

deutende Strung bewirkten jedoch die Aenderungen des

Lungenvolumens durch die knstliche Athmung, die

whrend der Versuche untei halten werden musste; diese

Sturungen aber konnten in einfacher, sinnreicher Weise,

auf welche hier nicht eingegangen werden kann
,

aus-

geschlossen werden, so dass die aufgezeichneten Curven
|

ganz unmittelbar nur die Aenderungen des Herzvolumens

angaben. Die verschiedenen Bedingungen der Einzel-

versuche und ihre speciellen Ergebnisse mssen in der

Originalabhandlung nachgelesen werden
,
nur das all-

gemeine Resultat soll hier mitgetheilt werden:

Bei Vermehrung der Blutmenge in Folge einer

Transfusion in die Halsvene werden die Herzschlge

grsser, d. h. bei jeder Systole wird eine grssere Blut-

menge wie eben vorher aus den Herzkammern getrieben,

wenn die Transfusion mit gengender Langsamkeit
stattfindet. Wenn dieselbe aber schneller geschieht,

und auch bei langsamer Transfusion, wenn die trans-

fundirte Blutmenge sehr gross ist, treibt das Herz in

die Gefsse eine Blutmenge, welche zwar grsser wie

vor der Transfusion sein kann, jedoch nicht gengend
ist, um eine Blutstauung im Herzen zu vermeiden. Es

kann auch vorkommen, dass die transfundirte Flssijj-

keitsmenge so gross ist, dass in Folge dessen das Herz

von Anfang an oder spter eine kleinere Blutmenge wie

vor der Transfusion in die Arterien hinauswirft.

In dem Falle, dass das Herz die gesammte ver-

mehrte Blutmenge in die Arterien hinaustreibt, kann

es jedoch whrend der Fortsetzung des Versuches nach
|

beendigter Transfusion sich ereignen, dass das Herz

durch die grosse zu treibende Flssigkeit endlich er-

mdet. Es tritt dann eine Verminderung der Energie
der Herzschlge ein und der Blutdruck sinkt betrcht-

lich herab. Durch eine zweckentsprechende Blutent-

ziehung kann dann das Herz entlastet werden, und in

Folge dessen seine normale Leistungskraft wieder er-

reichen.

Bei einer Blutentziehung wirft das Herz, wenn die

Blutung nicht zu schnell stattfindet, bei jeder Systole

oft eine grssere Blutmenge hinaus, als es dem Zufluss

aus den Venen entspricht. Daraus schliessen die Ver-

fasser, dass die Herzkammern bei normaler Fllung der

Gefsshhle, wenigstens nicht immer sich vollstndig

entleeren; es bleibt in den Kammern eine grssere oder

kleinere Blutmenge zurck.

Diese Thatsacheu scheinen fr die Erklrung der

Stabilitt des Blutdruckes bei verschiedener Fllung
der Gefsshhle nicht ohne Belang. Zu den frher von

Anderen hervorgehobenen Umstnden kommt noch die

variable Herzthtigkeit als eine mitwirkende und mit-

bestimmende Bedingung. Dieser vernderlichen Herz-

thtigkeit ist es mit zuzuschreiben, dass bei vermehrter

Fllung der Gefsshhle der Blutdruck nie seine physio-

logischen Grenzen bei normaler Blutfllung bersteigt;

bei verminderter Fllung existiren Anpassungsmecha-
nismen

,
durch welche der Blutdruck trotz der Blut-

abuahme seiner normalen Hhe mehr oder weniger sich

nhert.

Die Verfasser konnten brigens noch durch den

Versuch nachweisen, dass, wie bereits frher von Ein-

zelnen angegeben worden, nicht die gesammte Flssig-

keitsmenge, welche durch die Transfusion in die ussere

Halsvene eingefhrt wird, direct dem Herzen zugeht.

Ein betrchtlicher Theil dringt unter anderem in die

Leber und gelangt von da erst allmlig in den all-

gemeinen Kreislauf und in das Herz. Durch diesen

Umstand wird gleichfalls eine untersttzende Regulirun q;

des Blutdruckes in dem Gefsssystem und vor allem

der Herzthtigkeit bei Aenderungen der Blutmengen

herbeigefhrt.

E. Zacharias: Ueber Entstehung und Wachsthum
der Zellhaut. (.Jahrbcher fr wissenschaftliche Bo-

tanik, 1889, Bd. XX, S. 107.)

Schon bei frheren Untersuchungen waren dem Ver-

fasser in lteren Kulturen von Chara eigenthmliche Ver-

dickungen der Zellwand an den Spitzen der Wurzelhaare

aufgefallen. Meist ist die Verdickung an der Spitze

selbst verhltnissmssig gering (s. d. Figur). Nach rck-
wrts bildet dann im

optischen Lngsschnitte
die innere Grenzlinie der

Verdickung eine Curve,

welche sich allmlig von

der Aussengrenze der

Membran entfernt, um
sodann mehr oder weni-

ger pltzlich gegen die-

selbe abzufallen.

In den lteren Thei-

len des Wurzelhaares

bildet das Plasma einen

dnnen Wand beleg, wel-

cher lebhafte Strmungs-
erscheiuuugen zeigt,

whrend an der fort-

wachsenden Spitze der

Schlauch vollstndig von Plasma erfllt ist, welches sich

in relativer Ruhe befindet. Im strmenden Protoplasma

schwimmen, wie Herr Zacharias frher dargelegt hat

(Bot. Ztg.. 1888, S. 51): 1) zahlreiche, lngliche, blasse

Krper von verschiedener Gestalt und Grsse; 2) kleinere,

glnzendere Krperchen, meist Bacterienstbchen ver-

gleichbar und 3) vereinzelte, grssere Krper verschie-

dener Art. Der Kern liegt nahe der Grenze zwischen

ruhendem und strmendem Protoplasma.

Die Entstehung der eingangs erwhnten Wandver-

dickungen wurde nun vom Verfasser Schritt fr Schritt

am lebenden Object verfolgt.

In den meisten Fallen gelingt es, an Wurzelhaar-

Schluchen beliebigen Alters die Verdickungen hervor-

zurufen, wenn mau mit Wurzelhaaren besetzte Knoten

aus der Pflanze herausschneidet und auf dem Object-

trger oder in mit Brunnenwasser gefllten Gelassen

weiter kultivirt. Im Anfang zeigt sich dann die Membran

der Wurzelhaare an der Spitze innen glatt coutourirt. Im

Plasma finden sich in unmittelbarer Nhe der Membran

usserst kleine, wimmelnde Krnchen, whrend grbere

Einlagerungen hier fehlen. Nach wenigen Minuten

pflegen die unter Nr. 2 erwhnten glnzenden Krper
sich der Schlauchspitze zu nhern, indem ihre Hin- und

Herbewegungen sich beschleunigen. Einzelne Krper
trennen sich von den brigen und dringen bis in un-

mittelbare Nhe der Schlauchspitzen-Membi an vor, ohne

jedoch hier zur Ruhe zu kommen. Rasch nimmt der

Gehalt des Plasmas an wimmelnden Krnchen in un-

mittelbarer Nhe der Membran zu, auch die grsseren,

blassen, unter Nr. 1 genannten Krper nhern sich in

manchen Fllen der Schlauchspitze und bewegen sicli

hier trge umher. Nun erscheint an der Innengrenze der

.Membran ein Ausatz kleiner Krnchen, die Anlage

der Wandverdickung. Einige Minuten nachher bemerkt

man an Stelle der Krnchen eine Schicht usserst feiner

Stbchen, welche zur Membran senkrecht gestellt sind.
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Betraohtet man die Schicht von der Flche, so erscheint

sie punktirt, man sieht die Querschnitte der Stabchen.

Allmlig werden die Stbchen lnger und dicker. Un-

mittelbar an der Spitze des Schlauches, wo die Stbchen
in den beobachteten Fllen zuerst aufzutreten pflegten,

erreicht die Verdickung meist eine geringere Mchtigkeit
als weiter rckwrts. Nach einiger Zeit gelingt es nicht

mehr, in dem an die ursprngliche Schlauchmembran

angrenzenden Theile der Verdickungsschicht gesonderte
Stbchen zu erkennen, und endlich verschwindet auch
die Abgrenzung der Stbchen gegen einander an der

Inuengrenze der Verdickungsschicht. Obige Figur stellt

ein Schlauchende 16 Stunden nach derlsolirung des Trag-
knotens dar. Innen bei a zeigt die Verdickung eine

glnzendere, homogene, glatt contourirte Schicht. Dann

folgt ein breiterer, homogener, minder glnzender Theil

b, und zu usserst ein nicht homogener, nach innen

zackig begrenzter Theil e, welcher an der Schlauchspitze
und ebenso an dem derselben abgekehrten Ende der

Verdickung fehlt. Bei s, s sind kleine, stark glnzende
Krperchen zu erkennen.

Ausser dem geschilderten Vorgang der Verdickung
konnteu auch noch andere ohne Krner- und Stbchen-

auflagerung beobachtet werden, auf die hier nicht weiter

eingegangen werden soll.

Soviel geht aus den gemachten Beobachtungen hervor,
dass in bestimmten Fllen die Verdickung der Zellhaut

eine Neubildung darstellt, die mit dem Auftreten kleiner

Krnchen beginnt ;
aus den Krnchen werden Stbchen,

welche breiter und lnger werden, um sich endlich zu

einer zusammenhngenden Membranschicht zu vereinigen.
Zwischen den Stbchen erkennt man in gewissen Stadien

Plasmafortstze, welche entweder, da sie spter in der

homogenen Membran nicht mehr gesehen werden, zurck-

gezogen werden oder Vernderungen erleiden mssen.
Die Herkunft und chemische Beschaffenheit der

zuerst auftretenden Krnchen festzustellen ist nicht

gelungen. Dass sie mit den oben erwhnten kleinen,
wimmelnden Krnchen des Protoplasmas identisch seien,

ist mglich, aber nicht erwiesen. Wegen der Kleinheit

der Objecte konnte die chemische Natur weder der

Krnchen im Plasma, noch der Krnchen der Ver-

dickungsschicht ermittelt werden. Die Stbchen der

Verdickungsschicht zeigten aber, sobald sie einige Grsse
erreicht hatten

,
in einer Reihe von Fllen Cellulose-

reaction. Es ist daher anzunehmen, dass auch die

Krnchen, aus welchen die Stbchen hervorgehen, aus

Cellulose bestehen, wofr auch das Verhalten der Krn-
chen gegen Kupferoxydammoniak spricht.

Hiermit tritt Verfasser den von Strasburger ber

das Wachstbum der Zellhaut geusserten Ansichten ent-

gegen. Nach Strasburger sollen mit Eiweisskfnchen

iMikrosonien) beladene Plasmaschichten sich in Cellulose-

lamellen umwandeln. Um hiermit die oben geschilderten

Beobachtungen an Chara in Einklang zu bringen, msste
man annehmen, dass die als erste Anlage der Verdickungs-
schicht auftretenden Krnchen aus Eiweissstoffen be-

stehen und sich nach kurzer Zeit nebst dem zwischen

ihnen befindlichen Plasma in Cellulose umwandeln. Bei

Chara ist aber die Eiweissnatur der Krnchen nicht

festgestellt, und den gemachten Beobachtungen scheint

nach Verfasser nur die Annahme Rechnung zu tragen,
dass in das periphere Plasma eingewanderte oder dort

entstandene Cellulosetheilchen zunchst zu einem kleinen

Krnchen zusammentreten ,
welches sich dann durch

weiteres Hinzutreten von Cellulosetheilchen vergrssert.
F. M.

Ferdinand Colin: Ueber thermogene Wirkung von
Pilzen. (66. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft

fr vaterlndische Cultur, 1889, S. 150.)

Im Jahre 1832 hatte Gppert Versuche mitgetheilt,

welche, anschliessend an die Erfahrung, dass beim
Malzen der Gerste eine starke Erhitzung stattfinde, den
Nachweis fhren sollten, dass die Pflanzen unbestreitbar

in allen Perioden ihres Lebens, vom Keimen bis zur

Blthenentwickelung, freie, durch unsere Instrumente

nachweisbare Wrme entbinden". So hatte er bei einer

Lufttemperatur von 15 bis 1(1 durch Zusammenhufen
von drei Pfund Weizenkeimlingen in einem hlzernen
Gefsse nach 3 Tagen eine Temperatur von 25 und
nach 13 Tagen eine solche von 35 erzielt; in einem
anderen Versuche hatte er sogar nach 7 Tagen eine

Wrme von 50 erhalten. Spter hatte v. Sachs gezeigt,
dass die Versuche Gppert's mit namhaften Fehlern be-

haftet gewesen, und bei Wiederholung der Versuche hat er

zwar gleichfalls eine Wrmeentwickelung durch keimende

Samen, aber hchstens einen Ueberschuss von 1,5 ber

die Lufttemperatur erhalten. Herr Cohn macht nun
darauf aufmerksam, dass bei den Versuchen von v. Sachs
ein abkhlender Luftstrom das Resultat beeinflusst und
die Anhufuug der Athmuugswrme verhindert habe; und
indem er diesen Versuchsfehler vermied, hat er bei

Wiederholung der Gpp er t' scheu Versuche auch
dessen Resultate besttigen knnen.

Nachdem er sich berzeugt, dass eine knstliche
Zufuhr von Sauerstoff zu den keimenden Samen ber-

flssig ist, und dass bei richtiger Anordnung des Appa-
rates die Gasdiffusion vollkommen ausreicht, um den fr
den Keimungsprocess erforderlichen Gaswechsel zu unter-

halten, verfuhr Herr Cohn wie folgt: In einen Blech-

kasten mit Deckel, dessen Wnde siebartig durchlchert
waren und der mit Watte allseitig umgeben ,

in einen

grossen Korb eingesetzt war, wurden 5 kg frische, vorher
stark angefeuchtete Malzkeime gefllt; der Gaswechsel
fand durch die Lcher des Kastens und die Poren der

Watte ausreichend statt, und die Abkhlung war durch
die Watte verhindert.

In der That zeigte ein durch den Deckel des Kastens

in die Mitte des Malzhaufens eingesenktes Normaltherrao-

meter ein stetiges Steigen der Temperatur au, welches

unabhngig von der Lufttemperatur eine bei allen Ver-

suchen wesentlich gleichartige Curve verfolgte. Die Er-

wrmung stieg in den ersten Stunden rapid ,
nahm

aber bald laugsamer zu; hatte die Temperatur etwa 35

erreicht, so trat eine Zeit lang weiteres Steigen zwar

stetig, aber nur sehr allmlig ein; von etwa 45 ab,

welche Temperatur am zweiten Tage erreicht wurde
nahm die Temperatur wieder rascher, zuletzt aber sehr

langsam zu bis zu einem Maximum von durchschnittlich

60 (am fnften Tage); das hchste bisher beobachtete

Maximum betrug 64,5; von da ab wurde stetiges, lang-

sames Sinken des Thermometers im Malzhaufen beob-

achtet, tglich etwa 3 bis G, bis die Temperatur der-

jenigen der Luft gleich war.

Dass die Temperaturerhhung in den ersten Perioden

des Versuches im Wesentlichen auf der Verbrennung der

Kohlenhydrate durch den Athemprocess beruht
,

ist

zweifellos; und da das Optimum der Athmung bei 35"

liegt, ist es begreiflich, dass die Temperatur sehr schnell

auf diese Hhe ansteigt. Die Athniungsenergie nimmt
bei hherer Temperatur schnell ab, deshalb steigt die

Temperatur langsamer bis 40 und 45. Bei diesem

Wrmegrade und hher hinauf gerth aber die Pflanze

in Wrmestarre und stirbt ab; der Versuch hingegen

zeigte, dass die Temperatur, nachdem sie einige Zeit

sich zwischen 40 und 45 gehalten dann schnell ansteigt
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und sogar G0 erreicht, bei welcher die Keimpflanzen
lngst getdtet sind.

Die Anstellung der Versuche in glsernen Gefssen

Hess die Ursache dieser spteren Wrmezunahrae leicht

erkennen. Schon wenn das Optimum der Temperatur
berschritten ist, hrt das Wachsthum der Keimlinge auf,

dagegen beginnt jetzt die Entwickelung von Schimmel-

pilzen, deren Zunahme eine beschinkte bleibt, so lauge
die Keimlinge lebensfhig bleiben; ber 40 sterben diese

ab und die Schimmelpilze, besonders Penicillium und

Rhizopus entwickeln sich; bei noch hheren Temperaturen
werden auch das Penicillium und die brigen Schimmel-

pilze getdtet, und so bleibt in der Regel nur ein einziger

Pilz lebend, der gerade in hohen Temperaturen das

Optimum seiner Wachsthumsenergie findet, nmlich Asper-

gillus fumigatus. Die hchsten Temperaturen werden

whrend der Fructification dieses Pilzes erzeugt.

Vergleichende Versuche mit Gerste, deren Oberflche

durch Einheizen in Kupfervitriollsung sterilisirt worden,

haben ergeben, dass die durch die Athmung der Keim-

pflanze bediugte Temperaturerhhung bis 40 innerhalb

drei Tage anstieg, aber nicht weiter; wurden die sterili-

sirten Keimlinge noch nachtrglich mit Aspergillus inficirt,

so steigerte sich die Temperatur bald auf 55. Wurden
die Gerstenkrner durch das Sterilisiren getdtet, so

trat berhaupt keine Temperaturerhhung ein, so lange
sich keine Pilze in dem Haufen entwickelten.

L. Macchiati: Die Farbstoffe der Zapfen von
Abies excelsa. (Nuovo Giornale Botanico Italiano,

1889, Vol. XXI, p. 423.)

Vollstndig reife Zapfen der genannten Conifere,

welche mehrere Monate lang in Alkohol aufbewahrt

worden waren, hatten demselben eine schu gelbe Farbe
ertheilt. Als diese Lsung mit Benzol geschttelt wurde,
blieb letzteres vllig farblos. Hieraus geht hervor, dass

kein Chlorophyll oder andere ,
in Benzol lsliche Farb-

stoffe in der alkoholischen Lsung enthalten waren. Im

Spectroskop zeigte diese eine starke Absorption im brech-

barsten Theile des Spectrums ,
zwischen den Linien

F und /, wo sie fast das ganze Blau, Indigo und Vio-

lett unterbricht
;
ausserdem erscheint eine zweite Ab-

sorption im weniger brechbaren Theile zwischen C
und E, das Orange und einen Theil des Gelb unter-

brechend.

Als Verfasse;- den Alkohol bei 50 bis G0 verdunsten

liess, fiel eine weisse Substanz aus, die sich als eine

Wachsart erwies. Dampft man die zurckgebliebene

Lsung bis zur Trockne ein
,

so erhlt man beim suc-

cessiven Auswaschen des Rckstandes mit Alkohol,

Aether und Chloroform eine bernsteingelbe Lsung.
Die gelb frbeude Substanz, welche durch erneutes Ein-

dampfen zur Trockne erhalten wird
, zeigt alle Reac-

tionen der Harze; es kommen auf diese Substanz etwa
19
/2o des Gesammtgewichts des Rckstandes. Der Rest

lst sich vollstndig in kochendem Wasser
,

und er

bleibt auch in der Klte im Wasser gelst, indem er

es prchtig gelbroth frbt. Aus dieser Lsung wurden
schne trikline Krystallaggregate erhalten. Diese Sub-

stanz
,
welche ursprnglich , mit anderen gemischt oder

in schwacher Verbindung mit ihuen sich in kaltem
Alkohol um 93 aufgelst hatte, zeigte sich im Zustande
der Reinheit in diesem Lsungsmittel vollstndig un-

lslich.

Um festzustellen, ob die Zapfen noch einen anderen
Farbstoff enthalten, wurden dieselben Zapfen, aus denen
die aufgefhrten Stoffe vollstndig ausgezogen waren,
eine halbe Stunde mit kochendem Wasser behandelt.

Dieses frbte sich dabei goldgelb. Die gelbe Substanz

erwies sich als ganz unlslich in Alkohol
, Aether,

Chloroform und Benzin, war unkrystallisirbar , aber

nicht von harzartiger Natur.

Verfasser schliesst aus diesen Versuchen
,
dass die

Tannenzapfen und vielleicht auch die Zapfen anderer

Coniferen drei Farbstoffe enthalten, nmlich: 1) eine

prchtig gelbrothe Substanz, unlslich in Alkohol, Aether

und Chloroform, leicht lslich in Wasser, krystallisirbar.

Diese Substanz ist stickstofffrei, wie durch die Reaction

mit metallischem Natrium nachgewiesen wurde; 2) eine

gelbe, unkrystallisirbare Substanz, lslich in Aether und

Chloroform, sowie in kaltem Alkohol, aus kochendem
Alkohol sich niederschlagend und neben dem Geruch
alle Reactionen der Harze zeigend; 3) eine Substanz

von goldgelber Farbe, unkrystallisirbar, lslich in

Wasser, unlslich in Alkohol, Aether, Chloroform, ver-

schieden von dem Antichlorin Prantl's oder dem
Xanthin Fremy's, der Art, dass sie mit Kalilsung
nicht die grngelbe Farbe annimmt, auch mit Ammo-
niak nicht verndert, aber durch Schwefelsure ent-

frbt wird. Mit Antichlorin hat sie nur die Lslichkeit
in Wasser und eine Aehnlichkeit in der Farbe gemein-
sam. F. M.

Vermischtes.
Ueber die Wirkung der Sand fi Her auf die

Reinigung des Wassers verffentlicht. Herr Alfred
Bertschinger in der Vierteljahrsschrift der Natur-

forechenden Gesellschaft zu Zrich (1889, Heft 2) eine

Reihe von Beobachtungen ,
die er in den letzten drei

Jahren an dem stdtischen Wasserwerk zu Zrich aus-

gefhrt hat. Das GebrauchswTasser wird daselbst dem
See entnommen und durch fnf Sandfilter mit je G72 qm
effectiver Flche gereinigt. Die Filtermasse besteht von
unten nach oben aus: 5 bis 15cm groben Kies zur Aus-

gleichung, 10cm Gartenkies, 15cm stark groben Sand
und 80 cm feinen Sand. Die Reinigung der Filter er-

folgt in der Weise, dass nach Ablassen des Wassers die

oberste Sandschicht abgehoben und entfernt wird. Die

Untersuchung des Wassers vor und nach der Filtration

erstreckte sich auf die chemische Zusammensetzung (be-
stimmt wurden besonders organische Substanz, Ammo-
niak und Albuminammoniak) und die Zahl der Bacterien

im Cubikcentimeter Wasser (nach Kultur in Flaschen).
Die Resultate der Versuche waren folgende: 1) Die

Saudfiltration bewirkt eine wesentliche Reinigung des

Seewassers, welche durch chemische Untersuchung
nachzuweisen ist. Sie liefert ein (wahrscheinlich) ganz
keimfreies Wasser, in dem die kleine Zahl der Bacte-

rien, die man im filtrirten Wasser findet, im Verlauf

der Filtration in den unteren Schichten aufgenommen
wird. 2) Die Filtrationsgeschwindigkeit (zwischen den
Grenzen 3 und 12 m pro 24 Stunden) ist ohne Einfluss

auf diese Verhltnisse; chemische Zusammensetzung
und Bacterienzahl sind die gleichen bei schneller wie
bei langsamer Filtration

;
die Pilzkeime werden smmt-

lich an die oberste Sandschicht des Filters abgegeben.

3) Nach der Filterreinigung besitzt das Wasser in der

ersten Zeit in der Regel einen grsseren Keimgehalt;
weil sich die wirksame Schlammmasse auf der Sand-

schicht noch nicht gengend ausgebildet hat. Auf die

chemische Zusammensetzung des Wassers hat die Filter-

reinigung keinen Einfluss (dass die Filzdecke auf dem
Sande bei der Filtration von grsster Wirkung ist,

hatten bereits die lteren Berliner Filtrationsversuc.he

ergeben). Die anderen Resultate sind von rein tech-

nologisch hygienischem Interesse.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 26.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Zur Untersuchung der physischen Beschaffen-

heit der Kometen.

Von Dr. A. Marcuse.

(Originalmittheilung.)

Im Folgenden sollen einige allgemeine Gesichts-

punkte zur Sprache gebracht werden
, welche sich

auf die zur Eutwickelung der Theorie vorliegenden
Problems wnschenswerthen Beobachtungen beziehen.

Dieselben werden zwar im einzelnen wenig Neues

bieten, jedoch drfte eine gedrngte Zusammenstel-

lung derjenigen physischen Erscheinungen , welche

an helleren Kometen zu beachten sind
, vielleicht

nicht unwillkommen sein.

I. Refractions- und Absorptionswirkun-
gen der Kometenmaterie. Mit Ausnahme des

Kerns, der fest oder flssig sein kann, befindet sich

die Kometenmaterie zum grssten Theil in gasfor-

migem Zustande und rauss daher sowohl Refraction

als Absorption auf Lichtstrahlen ausben. Ueber

die Refraction eine wirklich genaue Vorstellung zu

gewinnen, ist bisher noch nicht gelungen, und wenn
dies auch in erster Linie an der ausserordentlich

geringen Dichtigkeit der betreffenden Materie liegt,

so fehlen dennoch wirklich einwurfsfreie, umfassendere

Beobachtungen hierber. Es dienen dazu am besten

Messungen des Winkelabstandes zweier schwacher

Sterne, von denen der eine erst ausserhalb und dann

innerhalb des Kometennebels sich befindet. Neuere

theoretische Untersuchungen von G. Cellerier in

Genf lassen ganz allgemein die Vernderungen be-

rechnen ,
welche der Ort eines vom Kometen be-

deckten Sterns erfhrt.

Was die Absorption durch die Kometenmaterie

betrifft, so ist hier ein fast unbebautes Feld, denn

die wenigen vorliegenden Beobachtungen geben vllig

widersprechende Resultate. Am besten vergleicht

man hierzu auf photometrischem Wege Sterne
,

die

erst innerhalb und spter ausserhalb des Kometen-

nebels stehen, mit einem dem Kometen nahen Stern.

Bei der Discussion solcher Beobachtungs-Reihen ist

unter anderen der Umstand zu beachten
,

dass ein

leuchtender Punkt auf hellem Grunde an und fr
sich schwcher erscheint als auf dunklem Felde.

IL Bewegungen der Ausstrmungsfigur.
Der Kern eines Kometen ist die Quelle fr das Ph-
nomen der Ausstrmungen, welche meist eine fcher-

frmige Gestalt haben und eigeuthmlichen Bewe-

gungen unterworfen sind. Im Allgemeinen sind drei

Bewegungsformen zu unterscheiden : erstens eine

pendelartige Oscillation in der Bahnebene
nm den Radiusvector des Kometen als Gleichgewichts-

lage, zweitens eine konische Schwingung um
denselben Radiusvector als Axe

,
oder drittens eine

beliebig zusammengesetzte Bewegung der Aus-

strmuugsfigur. Zur gesonderten Beurtheilung dieser

Bewegungen mssen die Positionswinkel der Aus-

strmungsfigur wiederholt gemessen werden , ferner

ist die Lichtintensitt derselben zu verfolgen und

schliesslich sind Beobachtungen ber die Ausdeh-
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ming der Lichtfigur anzustellen. Diese drei Daten :

Positionswinkel, Intensitt und Ausdehnung
der Ausstriaungsfigur erweisen sich als ausreichend,

um ber die Form der Bewegung zu entscheiden. Bei

der Messung von Positionswinkeln muss man sich

genaue Rechenschaft ber die Wahl der Mittellinie

geben; bei den Intensittsbestimtmingen drfte es

zweckmssig sein
,

die Helligkeit des Ausstrmungs-

kegels mit der des umgebenden Kometenkopfes zu ver-

gleichen und bei niikrometrischer Messung der Aus-

dehnung ist es gerathen , gleichzeitig Form und An-

zahl der Ausstrmungen zu beachten.

III. Bewegung der Schweiftheilchen. Ausser

mit den Bewegungen der ausstrmenden Lichtfigur

hat man es bei den Kometen noch mit der Form der

Schweife zu tbun, die aus Theilchen mit ganz be-

stimmter Bahnbewegung bestehen. Zwei Arten von

Schweifen sind zu unterscheiden, nmlich die nor-

malen, von der Sonne abgewandten, und die ano-

malen, der Sonne zugerichteten Kometenschweife.

Die Beobachtungen mssen so angestellt werden, dass

sich daraus die Bahn der Schweiftheilchen, ihre Ge-

schwindigkeit, sowie die Grsse der wirkenden Kraft

ableiten lassen; ferner muss die Lage der Schweifaxe

im Rume sowie die Richtung derselben in der Bahn-

ebene bestimmt, und schliesslich Aufschluss ber die

Figur des Kometenkopfes und ber die Vertheilung
der Materie in die Schweifste erhalten werden.

Zunchst empfiehlt es sich, den gesammten Ko-

meten graphisch aufzuzeichnen 1

), um eine exacte

Vorstellung von seiner Form und Ausdehnung zu

gewinnen. Geschieht dies auf zweckentsprechendem

Coordinatenpapier, so lassen sich alle Fragen, welche

auf die Bewegung der Schweiftheilchen Bezug haben,

bequem lsen. Zur genaueren Bestimmung der Bahn
der Theilchen, ihrer Geschwindigkeit sowie der wir-

kenden Kraft ist es ausserdem nothwendig, mikro-

metrische Messungen der Lage von Punkten der

Grenzcurve gegen den Mittelpunkt des Kometen-

kopfes anzustellen. Hierbei wird man am besten

Polarcoordinaten bestimmen und die Axe oder Mittel-

linie des Kometen zur Anfangsrichtung whlen.
Die Positionswinkel dieser Axe gegen die Rich-

tung Komet -Sonne sind gleichfalls zu messen zur

Beurtheilung der Lage der Schweifaxe im Raum.

Wichtig ist ferner die genaue Beobachtung des Hellig-
keitsunterschiedes in den verschiedenen Schweifsten,
da hieraus interessante Schlsse ber die Ausstr-

mungen selbst sich ziehen lassen. Schliesslich muss
bei spectralanalytischer Untersuchung von Kometen
noch versucht werden, die einzelnen Schweife geson-
dert und mglichst weit vom Kopf entfernt spectro-

skopisch zu beobachten zur Entscheidung der Frage,
ob verschiedenen Schweifen auch verschiedene Ma-
terie angehrt.

Schluss. Werden die obigen Ausfhrungen kurz

zusammengefasst, so ist auf folgende Punkte bei der

Untersuchung der physischen Beobachtung eines

helleren Kometen besondere Rcksicht zu nehmen :

1. Allgemeine Beschreibung des Kometen in

seinen verschiedenen Theilen.

2. Refractionsmessungen.
3. Absorptionsbestimmungen.
4. Messungen der Positionswinkel der Ausstr-

mungsfigur.
5. Bestimmungen der Intensitt der Ausstr-

mungsfigur.

6. Messungen der Ausdehnung derselben.

7. Genaue graphische Aufzeichnung (oder photo-

graphische Aufnahme) des gesammten Kometenkrpers.
8. Bestimmung der Polarcoordinaten von ver-

schiedenen Punkten der Grenzcurve des Schweifes.

9. Messungen der Positionswinkel der Schweifaxe.

10. Beobachtungen ber die verschiedene Hellig-

keit der Schweifste.

11. Spectralanalytische Untersuchungen am Ko-

meten mit besonderer Bercksichtigung der vom Kern

entfernteren Schweiftheile.

Berlin, Kgl. Sternwarte, November 1889.

l
)
Wo die instrumentalen Mittel vorhanden sind, ist

eine photographische Aufnahme des Kometen, ge-

ngende Helligkeit vorausgesetzt, auzuratnen.

Emilio Villari: Ueber den Widerstand des

Wasserstoffes und anderer Gase gegen
elektrische Strme und Entladungen,
und ber die in denselben vom Funken
entwickelte Wrme. (Atti del Reale Accademia

.lei Lincei, Rcii.li.onti, Ser. 4, Vol. V, (l), p. 730.)

Die hier folgenden Versuche des Herrn Villari

ber das Verhalten des Wasserstoffes und anderer

Gase gegen den elektrischen Strom und Funken sind

am Volta'schen Bogen einer Dynamomaschine an-

gestellt, welche durch einen Gasmotor von zwei Pferde-

krften in Bewegung gesetzt wurde.

Benutzte er als Elektroden Kohlenstbe von etwa

1 cm Durchmesser, wie sie gewhnlich fr elektrisches

Bogenlicht gebraucht werden, so beobachtete er die

bereits bekannte Thatsache, dass der senkrecht stehende

Bogen lnger ist, als der horizontale. Die Bogen
verlschen leicht, und zwar der horizontale leichter,

wenn man gegen dieselben eine leuchtende oder

dunkle Gastlamme blasen lsst, wegen des Windes,
den sie erzeugt. Auch die Krze des horizontalen

Bogens rhrt grsstentheils von den Luftstrmungen
her, die sich von ihm erheben und ihn auslschen,
whrend er fast die Lnge des verticalen Bogens
erreicht, wenn man dafr Sorge trgt, die Luftstr-

mungen zu unterdrcken, indem man unter den hori-

zontalen Bogen eine Scheibe stellt.

Die Messungen der Lnge des Bogens wurden in

der Weise ausgefhrt, dass man die Elektroden mit

einander in Berhrung brachte, und sie dann langsam
von einander entfernte, bis der Strom unterbrochen

wurde. Bekanntlich ist der absteigende Bogen stets

lnger als der aufsteigende, wahrscheinlich weil der

positive Pol wrmer ist als der negative und, wenn
er oben ist, sich noch strker erwrmen kann in Folge
der Strmungen warmer Luft, die sich vom Bogen
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erheben; aus diesem Grunde zerstiebt or leichter und

kann einen lngeren Bogen bilden.

Sollte nun das Verhalten verschiedener Gase unter-

sucht werden, so wurden zwei Glaskugeln hergestellt

mit je zwei sich diametral gegenberstehenden

Oclfnungen , welche durch Korkpfropfen hermetisch

geschlossen werden konnten, und das luftdichte Ein-

fuhren der Elektroden gestatteten. Die Kugeln konnten

mit dem zu untersuchenden, trockenen Gase gefllt
and auf einer Unterlage mit vertical gerichteten Elek-

troden eingestellt werden; dann Hess man den Strom

hindurchgehen und entfernte die Elektroden laugsam
von einander bis der Bogen unterbrochen wurde. So

konnte man die grsste Liinge des Bogcns messen,
whrend ein in den Kreis geschaltetes Amperemeter
die Intensitt des Stromes angab.

Unter gewhnlichem Luftdruck und whrend die

Maschine 11 Ampere gab, wurden im Mittel folgende

Bogenlngen erhalten: in gewhnlicher Luft 9,8mm,
in trockener Luft 8,5mm, in trockenem Wasserstoff

3,9 mm, in trockener Kohlensure 7,4 mm. In einer

anderen Reibe von Versuchen war der verticale Mgen:
in Wasserstoff = 2,3 mm und bei Umkehrung des

Stromes = 3,8 mm; in Kohlensure 12,8 mm und bei

Stromumkehr 10,2 mm. In einer dritten Reihe von Mes-

sungen wurde der Wasserstoff mit Stickstoff verglichen.
In Stickstoff war der aufsteigende Bogen = 15,4 mm,
der absteigende = 25,7 mm; in Wasserstoff der auf-

steigende = 2,4 mm, der absteigende = 2,7 mm.
Der Lichtbogen war also im Wasserstoff bedeutend

krzer; ferner verlosch er, selbst wenn er nur 1 mm
lang war, stets nach wenigen Secunden; endlich war

er sehr wenig leuchtend im Vergleich mit dem Bogen
in den anderen Gasen. Der Wasserstoff verhlt sich

also, als bessse er fr den Strom einen bedeutend

grsseren Widerstand wie der Stickstoff und die

Kohlensure."

Herr Villari untersuchte nun den Einfluss der

Verdnnung der Gase auf die Lnge des Bogens, und

zwar zunchst in Wassprstoff und Leuchtgas. I)ie

Mittelwerthe zeigten ,
dass im Wasserstoff mit der

Abnahme des Druckes der Bogen lnger wird, ohne

jedoch die Dimensionen zu erreichen, die er in Luft

bei normalem Druck besitzt. Im Leuchtgas war der

Bogen gleichfalls krzer als in Luft, aber lnger als

im Wasserstoff, und in gleicher Weise wuchs seine

Lnge ein wenig mit Abnahme des Druckes.

Wegen der Mglichkeit, dass die Kohlen-Elektroden

im Wasserstoff chemische Vorgnge erzeugen, welche

einen Gegenstrom veranlassen knnten, winden die

gleichen Versuchsreihen mit Platinelektroden wieder-

holt. In Wasserstoff, in Luft und in Stickstoff wurden
unter verschiedeneu Drucken die Lngen der Bogen
zwischen Platinelektroden gemessen, sowohl in ab-

steigender wie in aufsteigender Richtung. Im (lanzen

lassen sich die Resultate wie folgt zusammenfassen.
Dir Lngen der Bogen zwischen Platiuelektroden bei

normalem Druck waren in Wasserstoff = 1,8 mm, in

Stickstoff 111,4 mm, in freier Luft = 17 mm.
Zwischen Kohlenstbeu hingegen waren die durch-

schnittlichen Lngen in der I. Versuchsreihe: in

Kohlensure= 10,4, in Wasserstoff= 3nim; IL Reihe

in trockenem Stickstoff = 18,8 mm, in Leuchtgas 4,(>,

in Wasserstoff = 2,6.

Smmtliche Resultate und Zahlenwerthe, Mittel

aus vielen zu verschiedenen Malen ausgefhrten Ver-

suchen, zeigten bereinstimmend, dass der Bogen die

kleinste Lnge im Wasserstoll' hat, dass er ein weuig

grsser ist im Leuchtgase, und vier bis fnf mal so

gross wird in Stickstoff und Kohlensure, so dass,

aller Voraussicht entgegen, der Wasserstoff
und das Leuchtgas sich gegen den Volta'schen

Bogen verhalten, als htten sie einen grsse-
ren Widerstand als Stickstoff, Luft und
Kohlensure.

Um nun diese Untersuchungen ber den elek-

trischen Bogen noch weiter zu vertiefen, wollte Herr

Villari durch calorimetrische Methoden die Wrme-
menge bestimmen, welche von zwei Bogen bei gleichen

Lngen und Stromintensitten entwickelt werden,
wenn der eine in Wasserstoff, der andere in Stick-

stoff sich bildet. Da ihm aber hierzu noch eine

hinreichend krftige Dynamomaschine fehlte, hat er

zunchst die Entladungen von Inductionsspiralen und

(ondensatoren untersucht, und bestimmte die Abnahme
der Intensitt der Entladung, wenn die Funken in ver-

schiedenen Gasen erzeugt werden [vgl. die dem Verf.

noch nicht bekannten Versuche von Paschen, Rdsch.

IV, 384, und Wolf, Rdsch. IV, 471].

Die Funken einer Ru hmkorf f'schen Spirale

gingen durch zwei Glaskugeln, die hinter einander

geschaltet waren, die eine mit Stickstoff, die andere

mit Wasserstoff gefllt. Die Elektroden bestanden

ans Thermosulen von Eisen -Neusilber, die in der

einen Kugel 12,86 mm, in der anderen 12,92 mm von

einander abstanden; die Energie des Stromes wurde

theils an einem empfindlichen Spiegelgalvanometer,
theils an der Erwrmung gemessen, welche der Funke
in der ersten Thermosule hervorrief. Diese letztere

betrug in Wasserstoff, wenn der Pol war, 81, wenn

I ,
28

,
und im Stickstoff 95, -4- 24. Die Erwrmung

des negativen Pols war also stets grsser als die des

positiven. Wurde dann aus dem Kreise die Kugel
mit Wasserstoff entfernt, so ergab die erste Thermo-

sule als negativer Pol 235 und als positiver 58.

Hieraus folgt, dass die Entladung beim Durchgang
durch eine Wasserstoffsule von etwa 13 mm eine sehr

bedeutende Schwchung erleidet. Es scheint ferner

nach den angegebenen Zahlen, dass der Unterschied

der polaren Erwrmung im Stickstoff' grsser ist als

im Wasserstoff'.

Nun wurden Versuche mit einer einzigen Kugel

angestellt, die bald mit Wasserstoff bald mit Stickstoff

gefllt war, die Thermosulen-Elektroden hatten einen

Abstand von 12,86 mm, und zwischen diesen Hess mau
bald nur einen, bald fnf Funken berspringen. Die

Erwrmungen waren stets im Wasserstoff' bedeutend

kleiner als im Stickstoff. Eine Messung der Wider-

stnde beider Gase mit einem Wiedeiuann'scheu
Galvanometer erfolgte in der Weise, dass zunchst
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die Ablenkung bei continuirlichern Kreise, dann die

mit einem Funken in Wasserstoff und die mit einem

Funken in Stickstoff abgelesen wurden; hierauf wur-

den die Lngen einer Wassersule bestimmt, welche

eine gleiche Abnahme des Ausschlages herbeifhrten,

wie die bezglichen Funken. Es zeigte sieh, dass

der Wasserstoff den Strom um doppelt soviel ver-

minderte als der Stickstoff. Mit einer anderen Kugel,

in welcher die Elektroden weiter von einander ent-

fernt waren, wurden Vergleiche zwischen Wasserstoff

und Kohlensure angestellt. Nach diesen Messungen
bilden die drei Gase

,
nach steigendem Widerstnde

geordnet, die Reihe: Kohlensure, Stickstoff, Wasser-

stoff. Diese Reihe entspricht den Resultaten ber

die Lnge des Bogens.
Hierauf wurden zwei Kugeln mit Stickstoff ge-

fllt und die Erwrmung der ersten negativen Elek-

trode (Thermosule) beobachtet bei verschiedenen

Gasdrucken. Die Erwrmung nahm zu
,
wenn das

Gas in einer oder in beiden Kugeln verdnnt wurde;

sie wuchs noch mehr, als nur eine einzige Kugel mit

verdnntem Stickstoff angewendet wurde. Zu gleichen

Schlssen fhrten Versuche ber die Verdnnung des

Wasserstoffes.

Weiter suchte Herr Villari die Erwrmung zu

messen, welche die Funken in Quecksilber -Thermo-

metern hervorbringen. Zu diesem Zwecke wurde in

verschlossenen, glserneu Standgefssen von unten ein

Kupferdraht eingefhrt, der die eine Elektrode bildete,

von oben ein Quecksilber - Thermometer mit einer

zweiten Elektrode, welche etwas oberhalb des oberen

Endes der Thermometerkugel endete. Die bersprin-

genden Funken streiften die ganze Lnge der Thermo-

ineterkugel. Die Gelasse waren luftdicht verschlossen,

eines mit Wasserstoff, das andere mit Stickstoff gefllt,

und in denselben Kreis einer Inductionsspirale ge-

schaltet. Beim schnellen Durchgange der Funken

erwrmten sich die Thermometer merklich bis zu

einem Maximum, das sodann sehr langsam abnahm.

Zu bemerken war, dass man bei successiven Ver-

suchen in jedem einzelnen Falle ein kleineres Maxi-

mum als beim vorangegangenen Versuche erhielt.

Drei Versuchsreihen ergaben ,
dass der Funke im

Stickstoff das Thermometer strker erwrmt (die

Unterschiede betrugen 48,9, 27,1 und 3,9) als

der im Wasserstoff; d. h. der Funke ist in Stickstoff

wrmer als in Wasserstoff. Dies Ergebniss stimmt

mit den frheren Messungen des Verfassers ber die

von den Funken ausgestrahlte Wrme (Rdsch. I, 329).

Aehnliche Resultate wurden erhalten mit Ent-

ladungen der Leydener Flaschen. Die Erwrmung
der Thermosulen-Elektroden war geringer in Wasser-

stoff als in Stickstoff.

Endlich hat Herr Villari nach vielen vergeb-
lichen Bemhungen noch einige , wenn auch nur

ungefhre, calorimetrische Messungen mit folgender

Vorrichtung ausgefhrt: In zwei Funkeurhren aus

dnnem Glase von 30 cm Lnge und 20 mm Durch-

messer, traten durch gut schliessende Korkpfropfen
zwei Messingrhren mit Platindrhten

,
aus denen

Funken von 26 mm Lngen bersprangen. Um eine

jede Rhre war mit Gyps ein 14 cm langes 4 cm im

Durchmesser haltendes Kupfergefss befestigt, welches

fast ganz mit Terpentin gefllt war und mit der

Funkeurhre derartig verbunden wurde, dass die ganze
Funkenstrecke von der calorimetrischen Flssigkeit

umgeben war. Gegen Strahlung von aussen war das

Calorimeter durch Ebonitsehirme geschtzt. Zwei

vollkommen gleiche in Zehntel - Grade getheilte

Thermometer waren in die Calorimeterflssigkeit ge-

taucht und gaben die Temperatur derselben an.

Zunchst liess man 30 Minuten lang Wasserstoff

durch das eine und Stickstoff durch das andere

Funkenrohr streichen
,
verschluss dieselben ,

las die

Temperatur der Umgebung wie die Anfangstempe-
ratur der Calorimeter ab und liess dann durch beide

dieselben Entladungen einer Ruh m ko rff sehen

Spirale durchgehen; die Thermometer wurden alle

3 oder 4 Minuten abgelesen, und nach etwa 30 Minuten

wurde der Versuch unterbrochen. Dann wartete man,

ohne etwas am Apparate zu ndern, bis die Thermo-

meter die Temperatur der Umgebung angenommen,
und fllte wiederum die Funkenrhren mit Gas, und

zwar mit Wasserstoff die, welche Stickstoff enthalten

hatte, und umgekehrt. Hierauf wurde der Versuch

in genau gleicher Weise wiederholt.

Die Messungen ergaben beide Male eine strkere

Erwrmung des Calorimeters mit Wasserstoff, und

zwar hatten die Funken im Wasserstoff beide Male

das Calorimeter um 2,38 strker erwrmt, als die

Funken im Stickstoff. In einer zweiten Versuchs-

reihe erzeugte der Funke im Wasserstoff einmal eine

um 4" hhere Erwrmung des Calorimeters und dann

eine um 2 hhere. Daraus folgt, dass die Funken
im Wasserstoff mehr Wrme entwickeln als

die im Stickstoff.

In hnlicher Weise waren die Erwrmungen,
welche Entladungen Leydener Flaschen in Wasserstoff

hervorriefen nach 27 Minuten um 3,52 und nach

35 Minuten um 3,02" hher als die durch dieselben

Entladungen in Stickstoff hervorgerufeneu. Die

Funken der P'laschen verhalten sich demnach hnlich

wie die einfachen Funken der Inductionsspiralen ;

d. h. diejenigen, welche in Wasserstoff berspringen,
entwickeln mehr Wrme als die, welche in Stickstoff

berspringen. Und hieraus ergiebt sich die auffallende

Thatsache, dass, whrend die Funken im Wasser-
stoff sich weniger warm erweisen als die im

Stickstoff, die Wrme, welche durch sie in

jenem Gase entwickelt wird, grsser ist, als

die in diesem entwickelte.

Genaue calorimetrische Messungen ber die Bienge
der entwickelten Wrme hat Herr Villari bisher

noch nicht ausfhren knnen.

E. Koux: Die Schutzimpfungen. (Croonian Lecture.

Proceedings of the Koyal Society, 1889, Vol. XLV1, Nr. 281,

p. 154.)

In Vertretung des Herr Pasteur hielt Herr Roux
vor der Royal Society zu London am 23. Mai die
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Croonian Lecture, deren Thema die Schutzimpfung"
war. Er gab eine Darstellung der Arbeiten Pasteur's

ber Schutzimpfungen mittelst abgeschwchten Virus

bei der Ilhnercholera, dem Milzbrand und derllunds-

wulli, und entwickelte die auf Experimenten begrn-
dete Methode der bezglichen Impfungen und die

bisher erzielten Erfolge. Da in dieser Zeitschrift

ber die jngsten, dieses Gebiet betreffenden Publi-

eathmen Pasteur's und seiner Schler wiederholt

berichtet worden (Rdsch. I, 132; II, 280; III, 181),

so soll hier nur der Schluss der Rede wiedergegeben
werden

,
welcher sich mit den wissenschaftlichen

Schlussfolgerungen in Betreff der Lehre von der

Immunitt beschftigt. Dieser Theil der Rede liefert

eine interessante Ergnzung zu dem Referate ber

die Arbeit des Herrn Flgge (Rdsch. III, 628).

Bevor wir untersuchen, wie der Zustand der

Immunitt entsteht, mssen wir uns fragen, wie der

Tod in den Iufections-Kraukheiten herbeigefhrt wird.

Manche Mikroben
, z. B. die des Milzbrandes,

wachsen derartig in dem Krper der Thiere, dass in

dem Blute derselben im Momente des Todes mehr

parasitische Zellen enthalten sind, als Blutkrperchen.
Die Bacterien bilden zuweilen Verstopfungen der

Capillaren und wirken so mechanisch. Aber wie alle

lebenden Zellen haben auch die Mikroben ihre Lebens-

bedrfnisse und man begreift, dass sie mit ihrer un-

geheuren Zahl in eigentmlicher Weise die Medien

umgestalten mssen, in denen sie sich entwickeln.

Die Milzbrandbacterien
,
welche sehr begierig nach

Sauerstoff sind, nehmen dieses Gas den Blutkrperchen
fort und fhren so die Erstickung der Gewebe herbei.

Aber besonders gefhrlich sind die Mikroben durch

die giftigen Produte, die sie fabricireu. Ein ber-

raschendes Beispiel, dass dem so sei, liefert uns der

Diphtherie -Bacillus. Dieser Bacillus dringt nicht in

das Innere der Gewebe sondern entwickelt sich an

ihr Oberflche einer Schleimhaut, so zu sagen, ausser-

halb des Krpers; gleichwohl fhrt er den Tod her-

bei, zuweilen mit erschreckender Schnelligkeit. In

diesem Falle giebt es weder eine Invasion des Krpers
noch einen Conflict der Zellen, vielmehr findet eine

Vergiftung statt mittelst eines sehr heftigen Giftes,

das an der Oberflche der Pseudomembran sich ge-

bildet hat. Es ist schwierig, diese giftigen Producte

im Krper eines Thieres, welches einer Iufectious-

krankheit erliegt, aufzufinden. Das so complicirte
Medium der Gewebe ist schlecht geeignet fr eine

hnliche Untersuchung; brigens sind diese Gifte

hier in sehr geringer Menge vorhanden
,

da das

Thier, so lange es am Leben bleibt, dieselben theil-

weise ausscheidet. In den Kulturen
,
im Glase nmss

man diese Producte der Thtigkeit pathogener Mi-

kroben zu entdecken suchen.

Der erste hierber angestellte Versuch rhrt von

Pasteurher. Um die Wirkung der von den Mikroben
der Ilhnercholera gebildeten Producte auf die Hhner
zu erfahren, hat Pasteur diesen Thieren eine grosse

Menge einer Kultur injicirt, welche mittelst Filtriren

durch Porcellan von den Mikroben frei gemacht worden

war. Das Huhn
,
welches diese eines jeden lebenden

Virus baare Flssigkeit erhalten, wurde somnolent,

Hess die Flgel hngen, strubte seine Federn und

zeigte viele Stunden lang alle Zeichen der Cholera,

dann gesundete es. Dieser Versuch zeigt uns
,
dass

die in der Kultur enthaltenen, chemischen Producte,

an sich fhig sind, die Symptome der Krankheit her-

vorzubringen; es ist also sehr wahrscheinlich
,
dass

dieselben Producte von den Mikroben auch im Krper
der von der Cholera befallenen Hhner erzeugt werden.

Spter hat man nachgewiesen, dass viele unter den

pathogenen Mikroben giftige Producte bereiten. Die

Mikroben des Thyphus, diejenigen der Cholera, die des

blauen Eiters, diejenigen der acuten experimentellen

Septicmie, diejenigen der Diphtheritis erzeugen Gifte

in grosser Menge. Die Kulturen des Diphtheritis-

Bacillus besonders sind nach Verlauf einer bestimmten

Zeit so beladen mit Giftstoffen, dass sie auch ohne

Mikroben in unendlich kleinen Gaben den Tod der

Thiere veranlassen mit all den Zeichen, welche man
nach der Impfung mit den Mikroben selbst beobachtet.

Xichts fehlt dem Krankheitsbilde
,
nicht einmal die

folgenden Lhmungen ,
wenn die injicirte Dosis zu

gering ist, um einen schnellen Tod zu erzeugen. In

den Infectionskrankheiten erfolgt also der Tod durch

Vergiftung, die Mikroben sind nicht nur Trger der

Ansteckung, sondern auch die Fabrikanten der Gifte.

Wenn man in den Thierkrper nach und nach etwas

von diesen durch einen pathogenen Mikroben, z. B.

den der acuten Septicmie erzeugten chemischen Sub-

stanzen einfhrt, so jedoch, dass man nicht eine heftige

Vergiftung ,
sondern eine Art Gewhnung erzeugt,

wird das Thier widerstandsfhig nicht nur gegen die

Wirkung giftiger Dosen, die es von vornherein tdten

wrden, sondern auch gegen die des Mikroben selbst.

Die Immunitt, die wir bisher nur auf Kosten der

Einfhrung eines lebenden Virus zu geben vermochten,

kann also verliehen werden durch Einfhrung eines

chemischen Krpers in die Gewebe. Diese Impfstoffe
sind genau dieselben, welche, wie wir gesehen haben,
den Tod bei der Infektionskrankheit verursachen; in

starken Gaben tdten sie, in massigen Gaben verleihen

sie Immunitt. Solche Versuche des Vaccinirens"

mit lslichen Stoffen ohne Mikroben sind bereits ge-

glckt fr verschiedene Infectionskrankheiten, und

man darf hoffen, dass sie bald auf eine noch grssere
Zahl werden augewendet werden. Sie machen uns

die Mglichkeit der Verhtung einer Krankheit durch

eine andere begreiflich; es gengt hierfr, dass die

Mikroben dieser beiden Krankheiten hnliche chemische

Stoffe erzeugen.
Ist nun ein Thier, welches eine ausreichende Dosis

dieser Producte erhalten hat, deshalb widerstands-

fhig geworden, weil diese in den Geweben vorhanden

sind und die Entwickelung des Virus verhindern? In

der That weiss man
,

dass das Wachsen gewisser
Mikroben in den Kulturen gehemmt wird durch die

Anhufung der Producte, welche sie hier bilden.

Aber man muss sich hten von dem, was in unseren

Retorten vorgeht, Schlsse zu ziehen auf die Vor-
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gnge im lebenden Wesen. Entnehmen wir z. B. einem

gegen Milzbrand immunen Thiere etwas Blut und

sen in dasselbe Milzbramlbacilleu, so wird die Kultur

sich reich und schnell entwickeln. In dem Blute des

widerstandsfhigen Hammels existirt also kein Stoff,

der im Stande ist, das Leben des Bacillus zu hemmen.

Dieser Versuch ist freilich ein sehr roher, denn es

macht in chemischer Beziehung einen grossen Unter-

schied, ob das Blut in den Gefssen eines lebenden

Thieres kreist, oder ob es ausserhalb des Krpers sich

in einer Retorte befindet. Wenn er ein Resultat

ergeben, so ist es das, dass der widerstandsfhige
Zustand herrhrt von einer wahrhaft enormen chemi-

schen Aenderung der Zusammensetzung der Gewebe.

Um den Versuch feiner anzustellen, injiciren wir in

die vordere Augenkammer desselben gegen Milzbrand

widerstandsfhigen Hammels ein wenig giftige Bac-

terien. Die Kultur entwickelt sich gut im Humor

aqueus, aber sie bleibt hier localisirt. In diesem

Humor aqueus, der ja einen Theil des Thierkrpers
ausmacht und der theilnimmt an den chemischen

Modifikationen, welche ihn betroffen haben, giebt es

keinen Stoff, der im Stande ist, das Leben des Milz-

brandbacillus zu hindern. Neben der chemischen

Krage giebt es noch eine physiologische Seite, wie

dies folgender Versuch beweist. Wenn man Gift des

symptomatischen Milzbrands in den Schenkel eines

Kaninchens, welches von Natur gegen diese Krankheit

immun ist, einspritzt, so wird sich keine Geschwulst

entwickeln, die Immunitt scheint also eine voll-

kommene zu sein. Erzeugen wir aber durch einen

StoBS oder durch lujectiou einer kaustischen Substanz

eine Verletzung der Gewebe, und impfen wir nun an

dieser Stelle das Gift ein, so erscheint sehr bald eine

Brandbeule, und obwohl das Kaninchen fr gewhnlich
von dem symptomatischen Milzbrand nicht befallen

wird
,
kann es doch demselben erliegen. In diesem

Falle haben die zerstrten Gewebe gleichsam ein

todtes Medium, in dem der Mikrobe seine Kultur

ohne Hinderniss beginnen konnte. Die Immunitt
der Kaninchen gegen den symptomatischen Milzbrand

beruht also nicht darauf, dass ihr Krper eiu fr die

Kultur des Virus ungeeignetes Medium bildet, denn

dieses hat mit Hilfe eines Kunstgriffes bei der Impfung
denselben befallen knnen. Durch hnliche Verfahren

kann man auch die erworbene Immunitt besiegen.
Was geschieht also, wenn man wirksames Virus

in die Gewebe eines widerstandsfhigen Thieres iujicirt?

Was wird ans den Mikroben? Herr Metschnikoff
hat uns gelehrt, dass sie bald zerstrt werden, und

dass die Factoren dieser Zerstrung besonders die

weissen Blutkrperchen sind
,
welche die Mikroben

einhllen und verzehren. In dem Krper der nicht

widerstandsfhigen Thiere hllen die weissen Zellen

die Mikroben nicht ein
,
oder wenn sie es versuchen,

entwickeln sich diese trotzdem.

Eine gengende Erklrung der Immunitt muss

all diesen Thatsachen Rechnung tragen und sowohl

die Wirkung der chemischen Producte, wie den Wider-

stand der Zellen bercksichtigen. Wir meinen
,
dass

gegenwrtig die beste Deutung diejenige ist, welche

die Immunitt als Gewhnung der Zellen all,

die von den Mikroben abgesonderten Gifte

auffasst.

Wenn ein Virus sich zu entwickeln beginnt im

Krper eines Thieres, das von der Krankheit befallen

werden kann, so erzeugt es sein Gift, und wenn die

weissen Zellen den Kampf mit demselben aufnehmen

wollen, wird ihre Thtigkeit gehemmt durch dieses

giftige Product; die Mikroben entwickeln sich weiter

und die Krankheit schreitet vorwrts. In dem Krper
eines Thieres, das widerstandsfhig geworden durch

vorangegangene Injection lslicher Stoffe, oder vor-

herige Impfung mit dem abgeschwchten Virus, sind

die Zellen bereits an das Gift der Mikroben gewhnt.
Die geringen Dosen, welche sie beim Beginne der

Kultur des Virus vorfinden , halten ihre Thtigkeit
nicht auf, sie treten in den Kampf und verzehren

den Parasiten. Wenn aber, wie in dem Versuch mit

dem symptomatischen Milzbrand und dem Kaninchen,

irgend ein Umstand das Eingreifen der Zellen hindert,

entwickeln sich die Mikroben, und in diesem localen

Herde ist bald genug Gift bereitet, dass, trotz voran-

gegangener Gewhnung, oder natrlichem Widerstnde,
die umgebenden Zellen ohnmchtig werden. Man be-

greift auch, dass an grosse Dosen eine Gewhnung
nicht mglich ist. Der entscheidende Kampf findet

somit in der Zeit statt, welche unmittelbar der Impfung

folgt. Mau versteht nun die Wichtigkeit des Ortes

der Impfung und der Menge der eingefhrten giftigen

Substanz . . . ."

Fritjof Nansen: Reise durch das Binneueis
Grnlands von Ost nach West. (Froceedings

of tlie K. eographical Society, L889, N. S., Vol. XI,

p. 469.)

Da ber den Verlauf der gelungenen Durchque-

rung Grnlands hier bereits das Wesentliche mitge-

theilt ist (Rdsch. IV, 351), entnehmen wir dem Vor-

trage, welchen Herr Nansen ber dieselbe in der

Londoner geographischen Gesellschaft gehalten ,
nur

die wissenschaftlichen Ergebnisse, so weit sie sich

aus der unmittelbaren Anschauung ergeben haben

und nicht abhangig sind von der noch nicht been-

deten Bearbeitung der mannigfachen Beobachtungen
durch Specialisten.

Einer der wichtigsten Punkte, welcher durch die

Durchquerung Grnlands festgestellt werden konnte,

betrifft die Gestalt des Biuneneises, ber welches die

Meinungen sehr getheilt waren. Der hervorragendste

Durchforscher der Polargegenden, der mehr Eis- und

Schueefelder gesehen, als irgend ein Anderer, Nor-

denskild, war der Ansicht, dass man nicht be-

rechtigt sei, anzunehmen, dass die Eisdecke sich ber

Grnland von Kste zu Kste erstrecke; er meinte

sogar, dass es in den meisten Fllen eine physika-

lische Unmglichkeit sei, dass das Innere eines grossen

Contfnents vollstndig mit Eis bedeckt sei unter den

klimatischen Verhltnissen, die auf unserem Planeten

sdlich von der Breite stattlinden."
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Die Expodition des Herrn Nansen zeigte aber,

dass diese Ansicht, wenigstens fr Grnland nicht

richtig sein kann; der von seiner Expedition durch-

querte Theil von Grnland ist nicht nur eis- und

schneebedeckt, sondern hat eine schildfrmige Decke

von Schnee und Eis, unter welcher Berge sowohl

wie Thler vollkommen verschwunden sind, so dass

man keim' Spur von der Configuration des Landes

erkennen kann. Ob dies auch fr die nrdlichen

Theile Grnlands gilt, umss durch fernere Expedi-
tionen entschieden werden; fr den sdlichen Theil

stellt es fest, dass die panzerfrmige Eisdecke von

der Ostkste schnell aber regelmssig ansteigt, eine

Hhe von 9000 bis 10 000 Fuss erreicht, in der

Mitte flach und eben ist, und dann regelmssig zur

Westkste abfllt. Xaturgemss drngt sich die

Frage auf, welches die Ursache dieser regelmssigen

Gestalt, und wie beschaffen das Land unter der Eis-

decke sei.

Wohl ist von mancher Seite die Behauptung auf-

gestellt worden, dass Grnland ein Tafelland sei;

aber Herr Nansen theilt die Ansicht von Norden-

skild, dass die Configuration von Grnland viel-

mehr der von Schweden, Norwegen und Schottland

gleiche, und dass man keinen Grund habe, aus der

Gestalt der Eisdecke auf die Gestaltung des darunter

liegenden Landes zu schliesseu. Die Oberflche des

Eises muss eine besondere, nicht von dem Boden,

sondern von dem meteorologischen Verhltnisse be-

dingte Gestalt haben. Niemand kann leugnen, dass

das Eis an manchen Stellen eine enorme Dicke haben

muss , wenn es die Thler ausfllt und die Berge

ganz bedeckt, und dass die Dicke desselben von der

Menge des fallenden Schnees regulirt wird. Diese

Menge muss an den Ksten am grssten sein und

nach dem Inneren hin allmlig abnehmen; es ist da-

her im hchsten Grade wahrscheinlich, dass das Eis

nicht in der Mitte des Contiuents am dicksten ist,

sondern nach den Ksten zu.

Die ganz ebene, fast polirt aussehende Oberflche

des Schneefeldes im Innern hat eine berraschende

Aehnlichkeit mit der ungestrten Oberflche eines

gefrorenen Oceans, dessen lange aber nicht hohen

Wogen, die von Ost nach West sich erstrecken, nicht

leicht fr das Auge wahrnehmbar sind. Die Haupt-
ursache dieser Ebenheit ist der Wind. Die nivelli-

rende Wirkung des Windes kann man sehr leicht in

den norwegischen Gebirgen whrend des Winters

beobachten
;
man kann da sehen

,
wie er die Schnee-

massen von den Bergen herunterfegt und in den

Tblern anhuft, bis die Berge ganz verschwunden

sind.

Dies muss auch in Grnland, nur in noch viel

hherem Grade ,
der Fall gewesen sein , seitdem die

gegenwrtigen klimatischen Verhltnisse dieser Halb-

insel sich entwickelt hatten. Der Schnee wuchs jhr-
lich an, die Thler wurden ausgefllt, die Berge ver-

schwanden
,
und das Schneefeld entwickelte sich so,

wie wir es jetzt dort finden. Jetzt thut der Wind
nichts anderes, als die Oberflche dieses weiten Feldes

zu nivelliren und zu poliren, es zu gltten, wie die

Oberflche eines Sees, so dass nur der Kompass
Einem Fhrer sein kann, wie auf dem Meere. Die

Oberflche bestellt auch nur aus losem, weichem,
trockenem Schnee, der vom Winde leicht bewegt
wird. Selbst im Hochsommer findet im Inneren kein

wesentliches Schmelzen des Schnees statt. Selbst

mit sechs Fuss langen Stcken konnte man nicht

hartes Eis oder festen Schnee durch die lose Schicht

hindurch erreichen. In Zwischenrumen von G zu

10 Zoll kamen zwar ganz dnne Eiskrusten vor,

zwischen diesen lag aber loser Schnee, wie auf der

Oberflche. Diese dnnen Eiskrusten werden offen-

bar durch die directe Wirkung der Sonne im Hoch-

sommer gebildet. Die Sonne ist dann am Mittage
im Stande, die Oberflche des Schnees ein wenig
zum Schmelzen zu bringen, in der Nacht aber friert

das Geschmolzene wieder, und so entstehen die dnnen
Eiskrusten.

Whrend der Reise wurden fast tglich Schnee-

flle beobachtet; da nun im Inneren kein neuuens-

werthes Schmelzen dieses Schnees stattfindet
,

so

msste die Menge des Schnees andauernd im Inneren

des Landes wachsen. Dies kann aber nicht der Fall

sein, wenigstens nicht in betrchtlichem Grade, denn

dann msste auch an den Ksten die Menge des

Eises und Schnees zunehmen. Nun hat man aber in

den seit mehreren Jahren angestellten Beobachtungen
und Messungen an der Westkste wohl beachtet,

dass das Eis von Jahr zu Jahr etwas schwankt, aber

im Ganzen behlt seine Masse dieselbe Hhe; man
ist daher nicht berechtigt anzunehmen , dass die

Menge des Schnees im Inneren zunimmt. Es fragt

sich nun, was die Ursache hiervon sei ?

Wie bereits erwhnt, kann das Schneeschmelzen

von keiner Bedeutung sein. Die Verdunstung von

der Schneeflche kann ebenfalls keine grssere Wichtig-
keit haben, da die Temperatur so sehr niedrig ist,

und an den meisten Tagen Schnee fllt. Wichtiger

hingegen ist schon das durch den Wind veranlasste

Schneetreiben, welches den Schnee von dem kalten

Inneren nach den tieferen und wrmeren Ksten
fhrt. Aber auch dies Moment kann nur ein neben-

schliches sein, da ja der Wind im Inneren aus allen

Richtungen weht. Die Hauptursache fr die Bei-

behaltung des Niveaus ist aber der Druck, der in

diesen ungehenren Eis- und Sehneemassen entsteht

und einerseits das Eis lngs der Abhnge der Berge
durch die Thler in das Meer hinauspresst, in welche

es sich als Eisstrme oder Gletscher ergiesst ,
und

von wo es als Eisberge fortgefhrt und geschmolzen

wird; andererseits aber wahrscheinlich noch viel

grssere Massen von Eis in Gestalt von Wasser in

das Meer entsendet.

Bekanntlich hat das Eis die Eigenschaft, dass es

durch Druck bei Temperaturen in Wasser verwandelt

werden kann, die unter dem gewhnlichen Schmelz-

punkt liegen. Nun kann man zwar nicht annehmen,

dass durch diese Erniedrigung des Schmelzpunktes
der Schnee zum Schmelzen gebracht werde, da ganz
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ungeheure Massen erforderlich sind, um deu Schmelz-

punkt des Eises auch nur um einen Grad zu ernie-

drigen. Aber sehr wesentlich und wirksam scheint

die Wrme, welche durch den Druck und die Rei-

bung hervorgerufen wird. Wenn die gewaltigen

Eis- und Schueemassen Grnlands in bestndiger Be-

wegung begriffen sind, so muss die Reibung ganz

ungeheuer sein, und daher auch betrchtliche Wrme
entstehen. Man kann daher schliessen, dass man, je

tiefer man eindringt, eine um so hhere Temperatur

finden wird, und bei einer bestimmten Tiefe muss

die Temperatur den Schmelzpunkt des Eises er-

reichen, der wegen des Druckes unter Null Grad liegt.

Ganz besonders wird wohl dieses Schmelzen dort

stattfinden, wo der Schnee mit dem Boden in Berh-

rung ist; und dass dies wirklich der Fall ist, dafr

sprechen die Strme, welche selbst in der Mitte des

kalten Grnlndischen Winters an den Rndern des

Binneneises unter den Gletschern hervorbrechen.

Die sorgfltige Beobachtung einer Schnee- und

Eisdecke hnlich der von Grnland ist von grosser

Wichtigkeit fr die Theorie der Bildung von Thlern

und Fjorden durch das Eis. Die Fhigkeit, den

unterliegenden Boden auszuhhlen, muss betrchtlich

sein bei Eismassen, wie die dort beobachteten. Mir

scheint es ganz natrlich", sagt Herr Nansen,
dass je mehr wir Grnland studireu ,

seine Ksten

und sein Binneneis, desto mehr wir berzeugt sein

mssen von der grossen Geschicklichkeit des Eises,

Fjorde und Thler zum grossen Theile zu bilden. In

der That, wenn wir einerseits die Fjorde und Thler

Grnlands studiren nebst ihren vielfachen Beweisen

der Gletscherwirkung und andererseits das Biunen-

eis, so knnen wir nicht zweifelhaft sein, dass diese

in naher Beziehung zu einander stehen
;
und wenn

wir von Grnland unseren Blick auf Norwegen und

Schottland lenken, so mssen wir zugeben, dass dort

ganz hnliche Gestaltungen existiren". Diese Beob-

achtungen werden fr die Gletschertheorien der Geo-

logen sicherlich sehr werthvoll sein.

Meteorologisch besonders interessant sind die

sehr niedrigen Temperaturen, welche im Inneren an-

getroffen wurden; denn sie scheinen, wenigstens fr
den ersten Blick nicht zu stimmen mit den aner-

kannten physikalischen Gesetzen. Aber die Wrme-
strahlung von diesem ungeheuren Schneefelde in

dieser Hhe, wo die Luft sehr dnn ist, muss offen-

bar auf die Temperaturerniedrigung von grossem
Einfluss sein. Das Innere Grnlands muss factisch

der klteste bisher bekannte Ort der Erde sein
;

es

muss eine Art Kltepol bilden, von dem die Winde
nach den Ksten und dem Meere wehen. (Es sei

hier daran erinnert, dass anfangs September die

Temperatur in der Nacht unter 45 bis 50 C.

gesunken war, die Thermometer reichten zum ge-

nauen Messen nicht aus, und im Zelt war die Tem-

peratur unter 40 C). Diese niedrige Temperatur ,

wird auch auf die Verhltnisse Licht werfen
,
welche

zur Eiszeit in Europa und Nordamerika geherrscht
haben

, als diese Lnder von einer hnlichen Eis-

schicht bedeckt waren, wie sie jetzt Grnland trgt.

Sicherlich hat Herr Nansen Recht mit der Behaup-

tung, dass der beste Weg, die Probleme der grossen

Eiszeit zu lsen, der ist, die Orte zu studiren, wo

hnliche Verhltnisse jetzt angetroffen werden, und

dass kein Ort besser hierzu geeignet ist als Grn-
land. Aber Grnland ist ein weites Gebiet; unsere

Expedition war die erste, die es durchkreuzt hat, aber

ich hoffe, sie wird nicht die letzte sein."

A. Crova : Ueber die Analyse des vom Himmel
zerstreuten Lichtes. (Comptes rendus, 1889,

T. CIX, p. 493.)

Nach derselben Methode, welche Herr Vogel vor

zehn Jahren augewandt hat, um das Licht der Sterne

und das Licht des blauen Himmels zu analysiren ,
hat

auch Herr Crova jngst eine Reihe von Beobachtungen
ber das diffuse Himmelslioht ausgefhrt. Mittelst eines

fr diesen Zweck moditicirten Speetrophotometers wurden

die Intensitten fr die Wellenlngen 510, 530, 5G5, 600

und 635 (Milliontel- Millimeter) in dem Spectrum des

difl'usen Himmelslichtes mit deu Intensitten der ent-

sprechenden Strahlen im Spectrum einer Carcel - Lampe
verglichen, und indem diese Messungen zu verschiedeneu

Stunden ein und desselben Tages, wie an verschiedenen

Tagen, in Montpellier und auf dem Gipfel des Ventoux-

Berges angestellt wurden
,

konnten nachstehende Be-

ziehungen der einzelnen Strahlengattungen festgestellt

werden:

1) Bei Sonnenaufgang herrschen die brechbarsten

Strahlen vor, sie nehmen bis zur Tagesmitte ab und

dann wieder zu bis zum Untergang der Sonne
,
ohne

jedoch in den entsprechenden Stunden des Nachmittags
dieselben Werthe zu erreichen, wie am Vormittage.

2) Von einem Tage zum anderen variiren die Curven

sehr merklieh; ihr Ansteigen in der brechbarsten Gegend
des Spectrums ndert sich mit der Beschaffenheit der

Atmosphre.
Die Messungen auf dem Ventoux-Berge beschrnkten

sich auf das vom Zenith kommende Lieht. Wenn daher

die dort erhaltenen Werthe auch nicht direct vergleich-

bar sind mit den Zahlen aus Montpellier, so sieht man

doch, dass auf der Hhen-Station die brechbaren Strahlen

vorherrschen. Die Mittel der Intensitten waren, wenn
die Intensitt der Wellenlnge 565 gleich 100 gesetzt

wird, fr die Wellenlnge 600: auf Ventoux = 57, in

Montpellier = 65 und fr die Wellenlnge 530: Ventoux
= 200, Montpellier = 167. Setzen wir auch fr das

Spectrum des directen Sonnenlichtes die Intensitt der

Wellenlnge 565 gleich 100, so ist die fr A 600 = 74

und fr X 530 = 147. Diese Zahlen geben einen Anhalt

dafr, wie viel blauer das Himmelslicht als das directe

Sonneidicht ist.

Einige bei bedecktem Himmel ausgefhrte Messungen
ergaben den Schluss, dass das Licht desselben viel

Analogie mit dem des blauen Himmels hat; es ist zwar

weniger blau als das letztere, aber blauer als das Licht

der Sonne.

A. Tanakadate: Die Wrme Wirkung bei den Um-
kehrungen des Magnetismus in weichem
Eisen. (Philosophicnl Magazine, 1889, Ser. 5, Vol. XX VIII,

p. 207.)

Um die Wrme zu messen, welche entsteht bei der

Umkehrung des Magnetismus in weichen Eisendrhten,
hat Verfasser sich auf Vorschlag von Sir William
Thomson der folgenden Methode bedient: Mit Baum-
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wolle umsponnener, weicher Eisendraht von 0,115 cm
Durchmesser wurde auf einem llolzrahmen zu einer

Holle aufgewickelt, die Enden des Drahtes blieben von
einander isolirt; das Drahtbndel wurde an mehreren
Stellen mit feinem Silberdraht zusammen gebunden und
behielt eine ringfrmige Gestalt, auch nachdem das Holz-

gestell entfernt worden. (Der Umstand, dass der zu

magnetisii-ende Eisenriug nicht aus einer compacten
.Masse, sondern aus einzelneu isolirten Drhten bestand,
hatte die Folge, dass die Wechselstrme der magnetisi-
renden Spirale keine Foucault'schen Strme erregten.)

Der so gebildete Ring wurde gleichmssig mit seiden-

umsponnenem Kupferdraht in zwei Lagen umwickelt,
nachdem eine Lthstelle eines aus Platinoid und Kupfer
bestehenden Thermoelementes auf die Oberflche des

Ringes gelegt worden war. Ein Holzring von nahezu
derselben Grsse und Gestalt wie der Eisendrahtring
wurde in hnlicher Weise mit dem gleichen umsponnenen
Kupferdrahte umwickelt, nachdem die zweite Lthstelle
des Thermoelements in derselben Weise auf die Aussen-
seite des Holzringes gelegt war, wie die erste auf den

Ki-eudrahtring; der Platinoid- Draht erstreckte sich
zwischen den beiden Riugen und die Kupferdrhte fhrten
von den beiden Ringen zu einem Spiegelgalvanometer.
Die magnetisirendeu Spiralen der beiden Ringe waren
in dem Kreise eines Wechselstrom -Commutators mit
einem Galvanometer hinter einander geschaltet.

Nachdem die thermoelektrischen Constanten des
Thermoelements gemessen worden

, wurden in den ein-
zelnen Versuchen bestimmt: 1) die Intensitt der Wechsel-
strme, aus welcher das magnetisirende Feld berechnet
wurde; 2) die Anzahl der Stromwechsel in der Secunde;
3) die Temperaturerhhung der Lthstelle am Eisenriug
im Vergleich zu der am Holzring.

Wenn die thermischen Eigenschaften beider Ringe
gleich sind

, dann wird keine Temperaturdifferenz
zwischen den beiden Lthstellen sich zeigen, so lauge
die Erwrmung vom Strome allein herrhrt; eine auf-
tretende Wrmeverschiedenheit wird also die Wrme
angeben, welche durch die Umkehrung des Magnetismus
veranlasst wird. Es zeigte sich aber, als im Verlaufe der
Versuche ein continuirlicher Strom durch die Spiralen
der beiden Ringe hindurchgeschickt wurde, dass die

Temperatur der Lthstelle am Holzringe hher war als
die am Eisenring, orlenbar weil sich die Wrme im
ersteren leichter verbreitete. Als hingegen der Strom in
einen wechselnden verwandelt wurde, dann wurde diese
W irkung vollstndig verdeckt durch die Wrme, welche
aus der Umkehrung des Magnetismus entstand.

Auf die Art, wie die Beobachtungen berechnet
wurden, wie auf die Resultate, welche in einer Reihe
von Curven wiedergegeben sind, kann hier nicht ein-

gegangen werden. Erwhnt sei nur noch, dass die durch
directe Beobachtungen bestimmten Wrmen mit der-
jenigen verglichen wurden

, welche sich berechnet aus
der unter dem Namen der Hysteresis bekannten Er-
scheinung, d. h. dem Nachschleppen des Magnetismus,
wenn derselbe durch magnetisirende Einwirkungen auf

!

eine bestimmte Hhe gebracht, und dann auf Null zurck-
gefhrt wird. Es zeigte sich, dass die letztere Curve
etwas oberhalb der durch directe thermometrische Mes-
sungen gefundenen liegt.

Als allgemeines Ergebniss der Untersuchung, welche
Verfasser selbst noch als unvollkommen bezeichnet, be-
rechnet Herr Tanakadate, dass ein grosser Theil (etwa
1.80 Proc.) der in der Hysteresis entwickelten Energie
verwendet wird, die Substanz der Eisens zu erwrmen'
dass die Schnelligkeit, mit welcher der einzelne Cyclus
bei den Stromumkebrungen) ausgefhrt wird, einen

sehr geringen Einfluss auf die Hysteresis hat (und zwar
zwischen 28 und 400 vollstndigen Perioden in der
Secunde), und dass weiches Eisen in V401 Secunde min-
destens mehr als 70 Proc. des Magnetismus annimmt,
den es haben wrde, wenn es dem Felde stundenlang
ausgesetzt gewesen wre.

L. F. Nilson und O. Pettersson: Die Molecu lar-
grsse des Aluminiumchlorids. (Zeitschrift fr
physik. Chemie, 1889, Bd. IV, S. 206.)

Bereits frher ist in diesen Blttern (Rdsch. III, 147)
ber Versuche berichtet worden, welche die Herren

Nilson und Pettersson zur Ermittelung der Dampf-
dichte desAluminiumchlorids angestellt hatten. Hierbei
hatte sich ergeben, dass das Aluminiumchlorid bei Tem-
peraturen zwischen 440 bis etwa 800 sich in einem
Zustande fortschreitender Dissociation befindet, dass
jedoch von 800 an die Dampfdichte dieses Krpers
constant wird und dem von der Formel A1C1 3 ge-
forderten Werthe 4,6 entspricht. Oberhalb 1000" trat

allerdings eine, wenn auch geringe, so doch deutlich
nachweisbare Abnahme der Dichte ein, dieselbe wurde
indessen dadurch verursacht, dass bei dieser hohen Tem-
peratur der Dampf des Chlorids auf die glhenden
Platinwnde des Verdampfungsgefsses einzuwirken be-
gann. Aus diesen Versuchen hatten die Herren Nilson
und Pettersson, wie bekannt, den wichtigen Schluss
gezogen, dass das Aluminium ein drei werthigesElement sei.

Arbeiten anderer Forscher besttigten diese Schluss-
folgerung in erwnschtester Weise: Herr Combes (vgl.
Rdsch. IV, 414) fand die Dampfdichte des vllig un-
zersetzt flchtigen Aluminiumacetylacetonats genau der
Formel A1(C5H 7 2 )3 entsprechend, und Herr F. Quincke
(ibid.) stellte fest, dass das Alurainiummethyl bereits

wenige Grade ber seinem Siedepunkte nicht als Al2(CH3 )

existirt, sondern bereits weitgehend dissoeiirt ist, so dass
die wahre Grsse seiner Gasmolecle gleichfalls durch
die einfache Formel A1(CH3 )3 auszudrcken ist.

In einem auffallenden Gegensatze zu diesen gut zu
einander stimmenden Ergebnissen stehen die Beob-
achtungen ber die Dampfdichte des Aluminiumchlorids,
welche die Herren Friedel und Grafts im vorigen
Jahre verffentlichten. Die genannten Forscher arbeiteten
nach der Dumas'schen Methode und fanden bei Tem-
peraturen zwischen 218" und 433" die Dichte desAlumi-
niumchlorids zu 9,69 bis 8,31 und schlssen daraus:
..dass die Dampfdichte des Chlorids zwischen
den genannten Temperaturgrenzen constant ist
und der Zusammensetzung A1

2 C1 C mit a = 9,20
entspricht, welche demnach afs die wahre Mo-
lecularformel der Verbindung anzusehen ist."

Um diesen Widerspruch aufzuklren und die Frage
nach der Valenz des Aluminiums endgltig zum Ab-
schluss zu bringen, haben die Herren Nilson und
Pettersson ihre Versuche ber das Aluminiumchlorid
wieder aufgenommen und nochmals eine ausgedehnte
Reihe von Dampfdichtebestimmuugen dieses Krpers
ausgefhrt. Die Versuchstemperatur wurde hierbei von
209 bis auf etwa 1600" gesteigert; bei den niederen
Hitzegraden bis zu 44u" wurde die Dumas'sche
Methode angewandt, von 440 an jedoch, wie frher, das

Luftverdrngungsverfahren. Es ist kaum nthig hervor-
zuheben, dass diese entscheidenden Versuche mit usser-
ster Sorgfalt angestellt worden sind; durch passende
Abnderungen beider Methoden erreichten die Herren
Nilson und Petersson, dass die Versuchsfehler bei
normaler Ausfhrung des Versuchs weniger als 1 Proc.
von dem zu bestimmenden Werthe betrugen, eine Ge-
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nauigkeit ,
welche man im Allgemeinen bisher nicht

erreicht hat.

Was die Ergebnisse dieser Untersuchung anlangt,

so besttigten die Versuche bei Temperaturen oberhalb

440 lediglich die bereits frher erhaltenen Resultate;

erwhnt sei nur, dass auch bei der hchsten erreichten

Temperatur etwa 1600 die Dichte nicht wesentlich

unter den der Formel A1C13 entsprechenden Werth sank.

Das Hauptinteresse boten naturgemss die Versuche

bei niederen Temperaturen. Die Ergebnisse derselben

sind in der folgenden kleinen Tabelle verzeichnet:

Erhitzung im
Temperatur ^mI,,^Punipi von mi Mittel

Nitrobenzol .... 209 9,90

Eugenol 250 9,62

Dipheuylamin . . . 301" 9,55

Quecksilber .... 357 9,34

Antimontrijodid . . 401 9,02

Schwefel 440 8,79

Die Formel A1 2 C1
6 verlangt den Werth 9,20.

Aus dieser Tabelle ersieht man
,

dass es allerdings

eine Temperatur giebt, bei welcher der Dampf des

Aluminiumchlorids die Dichte 9,20 = Al^Cl besitzt;

dieser Werth wird aber nur bei einer ganz bestimmten

Temperatur etwas oberhalb des Siedepunktes des

Quecksilbers gefunden und kann durchaus nicht

als Grundlage fr die Molecularformel A1 2
C1

6

angenommen werden"; denn das Aluminiumchlorid

besitzt innerhalb des Temperaturintervalls von etwa 200

bis 440 kein Gebiet constanter Dampfdichte", sondern

befindet sich in steter Dissociatiou.

Durch diese ausgezeichnete Experimentaluntersuchung
haben die Herren Nilson und Pettersson die Frage
nach der wahren Molecularformel des Aluminiumchlorids

und der Valenz des Aluminiums, wie man annehmen

darf, endgltig gelst. Die Ergebnisse ihrer Versuche

fassen die genannten Forscher selbst in folgende Stze
zusammen.

1. Das Aluminiumchlorid befindet sich von
seiner Siedetemperatur an in stetiger, mit der

Hitze wachsender Dissociation, und erreicht

erst oberhalb 800 vollkommenen Gaszustand;
dann entspricht das speci fische Gewicht seines

Dampfes aufs genaueste der Formel A1C1 3 und
weicht auch in der allerhchsten erreichbaren
Hitze nur unbedeutend davon ab."

2. Aus diesem Verhalten des Chloriddampfes
folgt unbestreitbar, dass das Aluminium ein

dreiwerthiges Element ist. A.

George P. Merrill: Ueber den Ophiolit von Thur-
man Warren Co., N. Y., nebst Bemerkungen
ber das Eozoon canadense. (American Journal

of Science, 1889, Ser. 3, Vol. XXXVII, p. 189.)

Verfasser giebt eine kurze Mittheilung ber seine

Untersuchung des Ophiolit oder grnen Marmors" (ver-

dantique marble) von Thurman in Warren Counly des

Staates New - York
,

d. i. von derjenigen Localitt, von

der Dr. Dawson sein Material bezog, auf das er seine

Arbeit: Specimens of Eozoon Canadense and their geolo-

gical and other relatious". Peter Redpath Museum. Sep-
tember 1888, begrndete. Im Gegensatze zu Dawson
gelangt Verfasser zu der Ansicht, dass der hier auf-

tretende Serpentin nicht organischen Ursprungs, sondern

vielmehr ein Umwandlungsproduct nach einen Mineral

der Pyroxan- Gruppe ist, wobei er seine Beobachtungen,
die ihm hufig Bilder liefet ten, die mit den von Dawson
gegebenen Abbildungen sehr gut bereinstimmten, wie

folgt, schildert: .Der aus Warren County herstammende

Ophiolit besteht in seiner typischen Ausbildung aus

einer stets krnigen Mischung von weissem Kalkspath
und matt gelblichgrnem Serpentin in ungefhr gleichem
Verhltniss. Oft ist jedoch die Gleichfrmigkeit des

Gefges durch grosse, unregelmssige Krner von tief

glnzeudgrnem Serpentin unterbrochen, in deren Mitte

sich mitunter ein weisser Kern zeigt. Schon die An-
wesenheit dieses Kernes und die Allmligkeit der Ueber-

gnge, die von ihm zu dem grnen Serpentin stattfinden,

fhrten auf die Vermuthung, dass der Serpentin ein

Umwandlungsproduct sei, eine Vermuthung, die durch
die mikroskopische Untersuchung besttigt wurde.
Denn hierbei erwies sich das Kernmiueral" als ein

Aggregat kleiner monokliner P3Toxene ,
die im Dnn-

schliffe zwar in Folge ihrer gnzlichen Farblosigkeit
keinen Pleochroismus, dafr aber eine sehr lebhafte Polari-

sation und auf dem Kiinopinakoid eine Auslschungs-
schiefe von 41 zeigen. Unregelmssige Zge serpenti-
nischer Masse durchziehen diese Aggregate lngs Spalt- und

Bruchlinien und hufig knnen an einem einzigen Dnn-
schliffe alle Stadien der Umwandlung beobachtet werden.

Gegenber dieser Uebereinstimmung des Resultates,

zu dem Herr Merrill gelangt, mit dem von Mbius
seinerzeit erlangten Ergebnisse ist die Ansicht des

Meisters der neueren Petrographie, H. Rosenbusch,
sicherlich von hohem Inferesse, der in seinem neuesten

Aufsatze Zur Auffassung des Grundgebirges" (Neues
Jahrbuch fr Mineralogie, 1889, II, S. 81), ber den an

anderer Stelle ausfhrlicher referirt worden ist (Rdsch. VI,

600), die Auffassung vertritt, dass das letzte Kapitel in der

Geschichte dieses hochinteressanten Gebildes noch lange
nicht geschrieben ist. Es kommt darauf an, welche An-

forderungen man an den Nachweis von Spuren organischen
Lebens stellt. Die Ketteukorallen im krnigen Kalk des

krystallinen Silurs von Kuven bei Osren haben auch

keine Spur mehr von organischer Structur, jedenfalls

nicht mehr, vielleicht viel weniger als das Eozoon cana-

dense. Dennoch bestreitet Niemand
,

der diese Dinge
sah, ihren organischen Ursprung, weil zum Glck in

demselben Schichtsystem die Graptolithen beim Forst-

haus Ulveu in Thonglimmerschiefer, die Trilobiten im

i'eldspathfhrenden Glimmerschiefer von Vagtdal erhalten

geblieben sind". H. Wermbter.

Marey: Ueber die Wirkungen eines intermitti-
r enden Windes beim schwebenden Fluge.
(Comptes vendus, 1889, T. CIX, p. 551.)

Unter den vielen wissenschaftlichen Problemen,
welche mit Hilfe der in genau bekannten, kleinen Zeit-

intervallen sich folgenden Augenblicks-Photographen ge-

lst werden knnen, hat Herr Marey krzlich das nach-

stehende zum Gegenstand einer Untersuchung gemacht:
Kann ein Vogel, der mit unbewegten Flgeln in der Luft

schwebt
, aufsteigen und sieh gegen den Wind fort-

bewegenV Einige Beobachter behaupten, dass dies

mglich sei, vorausgesetzt, dass der Wind intermittirend

weht, und dass der Vogel seine Evolutionen nach diesen

Intermittenzen zu regeln versteht. Herr Bazin hat nun
Herrn Marey einen Versuchsplan vorgeschlagen, um
diesen Vorgang zu demonstriren.

Wenn ein schwebender Vogel eine Reihe von succes-

given Hebungen ausfuhrt, ist seine Bahn in der Luft voll-

stndig derjenigen hnlich, welche die Wagen beschreiben,

die auf den russischen Rutschbahnen" gleiten. Diese

, Wagen knnen eine Reihe von Gipfeln nehmen unter

der Bedingung, dass diese Gipfel stetig abnehmende
Hhen haben. Mau kann diesen Vorgang sehr leicht

nachbilden mit einem Brette das einen welligen, rinnen-
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frmig ausgehhlten Rand hat (Fig. 1) und einer Kugel,
welche in dieser Kinne rollt und bald durch die Schwere,

bald durah ihre Endgeschwindigkeit bewegt wird. Auf
dem Gipfel J> losgelassen, bersteigt die Kugel nach

und nach die Gipfel C uud B und gelangt schliesslich

nach A.

Die Bewegung der Kugel auf der festen Unterlage
ist denselben Krften unterworfen wie die Evolutionen

eines Falken in ruhiger Luft. Wie die Kugel, in A los-

gelassen, nicht bis B aufsteigen kann, so kann auch der

Falke nicht die durch das Tauchen verlorene Hhe
wieder erlangen: Wenn aber ein Wind stossweise gegen
den Vogel weht, kann dieser ohne Flgelschlag sich

erheben und gegen den Wind sich fortbewegen.
Um nun diese Wirkung des Windes nachzuahmen,

ertheilt Herr Bazin dem Brette einzelne Rucke, welche

dasselbe der Kugel entgegen bewegen, in dem Moment, wo
diese einen Hang emporrollt. In Folge der Trgheit leistet

die Kugel der zurckrollenden Bewegung, welche die

Unterlage ihr mitzutheilen strebt, einen Widerstand, und

der gewlbte Gipfel zieht durch die Wirkung des Stosses

unter ihr vorbei, wobei er sie etwas hebt. Sowie der

Gipfel berschritten ist, braucht die Unterlage sich nicht

mehr zu bewegen, die Kugel rollt in Folge der Schwere

den anderen Abhang hinab, und erlangt eine lebendige

Kraft
,
mit welcher sie gegen den zweiten Gipfel auf-

steigt; diesen lsst man sie durch einen zweiten Ruck

berschreiten; und so fort.

Durch einen hnlichen Mechanismus kann ein Vogel,

der gegen einen intermittirenden Wind Evolutionen aus-

fhrt
,

an Hhe gewinnen bei jedem Windstoss, der

whrend einer aufsteigenden Periode stattfindet. Dass

der Vogel hierbei aber auch sich vorwrts bewegt, zeigt

die photochronographische" Analyse der Bewegung der

Kugel auf unserer Unterlage.
Das Brett wird mit schwarzem Tuch bekleidet und

nur ein heller Punkt oder Strich an demselben angebracht,

um auf der Photographie die Verschiebungen der Unter-

lage abzubilden. Die rollende Kugel wird vergoldet oder

gefirnisst, so dass sie gleichfalls einen hellen Punkt zum

Photographiren giebt. Whrend nun der obige Versuch

__,
wiederholt wird,

wird eine Serie

von Augen-

blicksphotogra-

phieu herge-

stellt, deren Re-

sultat Fig. 2 dar-

stellt. Whrend zweier Rucke der Unterlage in der Rich-

tung des grossen Pfeils beschreibt die Kugel die gestrichelte

Bahn in der Richtung des kleinen Pfeils; sie macht zwei

Oesen in verticaler Richtung und gelangt von A nach

A l
;
sie rollt also von unten nach oben entgegen der Be-

wegung der Unterlage. In genau derselben Weise be-

wegen sich schwellende Vgel nach oben und vorwrts

gegen entgegenwirkende Windstsse.

A

A

H. Rodewald: Weitere Untersuchungen ber
den Stoff- und Kraft - Umsatz im Ath-

mungsprocesse der Pflanze. (Jahrbcher f.

wissens.li. Botanik, 1889, Bd. XX, S. 261.)

Die Beziehungen zwischen den Athmungsvorgngen
in der Pflanze und ihren Wrmecrscheinuogen, zwischen

dem Stoffumsatz und dem Kraftumsalz der athmendeu

Pflanze, durch Experimente zahlenmssig festzustellen,

bildet die Aufgabe einer seit mehreren Jahren fort-

gefhrten Untersuchung des Verfassers, ber welche er

bereits in zwei grsseren Abhand-

lungen Bericht erstattet hat (vergl.

Rdsch. III, 97, 530). Die grosse

Schwierigkeit, welche die Bestimmung
nicht bloss des aufgenommenen Sauer-

stoffes uud der ausgeathmeten Kohlen-

sure verursacht, sondern namentlich auch die der gleich-

zeitig abgegebenen Wrme, veranlasste Verfasser, seine

physikalischen Methoden immer weiter zu verbessern

und neue Versuchsreihen auszufhren. Auch die vor-

liegende dritte Abhandlung enthlt Abnderungen der

Methode (die Anzahl der Lthstellen der in die Pflanze

eingestossenen Thermosule wurde verdreifacht, das

Galvanometer verndert und die Berechnung der spe-
cifischen Wrme der Substanz umgestaltet) uud drei

neue Versuchsreihen gleichfalls an einer Kohlrabi.

Die Bedeutung dieser Untersuchung, der allgemeine

Gang derselben und die Wichtigkeit der gefundenen
Zahlenverhltnisse sind in den frheren Referaten be-

sprochen, auf welche hier verwiesen werden muss. Das

Schluss-Ergebniss der drei neuen Versuchsreihen war,
dass das Verhltniss der stndlich abgegebenen CO.,

zum stndlich verbrauchten Sauerstoff, die Grsse C0
2/0= l,068,'_die fr 1 cem C02 abgegebene Wrme = 4,39

Calorien uud die fr 1 cem aufgenommenen abgege-
bene = 4,69 war. Die entsprechenden Werthe, die

aus der Gesammtheit der frheren fnf Versuche sich

nach der neuen Berechnung ergaben, waren bezw. 1.030;

4,i :; Cal. uud 4,73 Cal.

Herr Rodewald schliesst seine Abhandlung mit

folgendem Satze : Die von mir ausgefhrten Messungen
gengen, um zu zeigen, dass man nicht weit fehl geht,
wenn man der Berechnung [der von athmendeu Pflanzen-

theeu abgegebenen Wrme] die ausgeschiedene Kohlen-

sure oder den aufgenommenen Sauerstoff zu Grunde

legt ,
besonders

, wenn es sich um lngere Zeitrume
und um Durchschnittszahlen handelt; in einzelnen Fllen

jedoch und fr krzere Zeiten drfte die Berechnung
leicht Fehler von 20 bis 30 Proc. mit sich fhren. 1.

E. Nickel: Bemerkungen ber die Farben-
reactionen und die Aldehydnatur des
Holzes. (Botanisches Centralblatt, 1889, Nr. 23.)

Verfasser bringt in dieser Mittheilung einige neue

Belege fr seine Ansicht, dass die sogenanuten Ligniu-
reactionen (Anilinsulfat, Phloroglucin etc.) auf aldehyd-

artige Bestaudtheile des Holzes bezogen werden mssen.
Bekanntlich vereinigen sich die aldehydartigen Ver-

bindungen unter Aufhebung der Aldehydgruppe mit

den Alkalibisulfiten, und es bleiben bei Gegenwart der

letzteren die Farbenreactionen zwischen den Aldehyden
und dem Anilinsulfat und hnlichen Verbindungen aus.

Auch Holz, welches mit Bisulfitlsung durchtrnkt war,

zeigte mit Anilinsulfat keine Reaction mehr. Dieselbe

trat erst ein, als das Bisulfit durch verdnnte Schwefel-

sure zerstrt wurde.

Eine durch schweflige Sure entfrbte Fuchsin-

lsung ist ein Reagens auf Aldehyde. Auch diesem

Reagens gegenber verhlt sich das Holz wie ein Alde-

hyd. Ferner ist von Ngeli das Hydroxylamin als

Reagens auf Aldehyde vorgesehlagen worden: dasselbe

vereinigt sich mit den Aldehyden unter Aufhebung
'

r

Aldf-hydgruppe. Seliwanoff hat nun gezeigt,

mit Hydroxylamin behandeltes Holz nicht mehr die

Aldehvdreactioneu mit Phloroglucin u. s. w. zeigt.

I. M.



620 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 48.

Graham -Otto's ausfhrliches Lehrbuch der an-

organischen Chemie, neu bearbeitet von
Dr. A. Michaelis; fnfte, umgearbeitete Auf-

lage. (Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn, 1889.)

Von diesem wichtigen Werke ist soeben die zweite

Hlfte der vierten Abtheilung in Gestalt eines starken

Bandes von etwa 1200 Seiten ausgegeben worden.' Mit

derselben hat das ganze Werk seinen Abschluss ge-

funden. Diese Thatsache wird von der gesammten
chemischen Welt als ein freudiges Ereigniss begrsst

werden; der Referent aber kann nicht anders, als den

hochverdienten Herausgeber aufrichtig und herzlich zu

beglckwnschen, und ihm im Namen der Fachgenossen
fr die Aufopferung und Mhe zu danken, die er an

seine Aufgabe mit so schnem Erfolge gesetzt hat. Ueber

elf Jahre sind vergangen seit dem Erscheinen des ersten

Bandes eine lange Zeit fr den mit Spannung harren-

den Leser, aber eine kurze, wenn man die ungeheure
Masse des Stoffes in gerechte Erwgung zieht, welcher

kritisch zu sichten und literarisch zu gestalten war.

Denn der rasche Fortschritt und die stetige Bereicherung
der chemischen Wissenschaft bringen es mit sich, dass

die Bearbeitung einer neuen Auflage eines solchen Riesen-

werkes fast einer vllig neuen Bearbeitung gleichkommt.
Schon der ussere Umfang des Werkes ist ein Beleg

hierfr. Whrend die frhere Auflage, welche noch von

dem verdienstvollen Julius Otto, zum Theil von dessen

Sohne, Robert Otto verfasst war, in drei Abtheiluugen
und ebenso vielen starken Bnden erschien, musste das

Werk in der neuen Auflage in vier Abtheilungen ge-

gliedert werden, deren letzte zumal zwei starke Bnde
umisst; im Ganzen also fnf Bnde, gegen drei der

vierten Auttage. Ebenso gross ist der Abstand, der

sich bei Vergleichung des Inhaltes ergiebt. Die ver-

schiedenen Auflagen hervorragender Lehrbcher enthllen

ein gutes Stck Geschichte der in ihnen behandelten

Wissenschaft. Um nur einen Funkt von allgemeiner

Bedeutung hervorzuheben
,

sei darauf hingewiesen , dass

die frhere Auflage noch auf dem Boden der dualis-

tischen Theorie stand, und sich der frheren Atom-

gewichte bediente; nur ganz beilufig wurden typische
Formeln angefhrt ,

und die anorganische Chemie als

die Chemie der einfachen Radikale definirt. Die neue

Ausgabe hat selbstverstndlich die heutige Structur-

und Valenzlehre zu Grunde gelegt.

Dass dementsprechend auch die Fortschritte der

Chemie im einzelnen sorgfltigste Bercksichtigung ge-

funden, bedarf kaum nherer Erwhnung; hervor-

gehoben sei nur noch, dass auch dem technischen Be-

triebe eine ausgedehnte und sehr grndliche Behandlung
zu Theil wurde.

Soweit es sich um den rein chemischen Inhalt des

Buches handelt, war fr den Herausgeber die Absicht

maassgebend, das Buch zu einem Handbuche zu ge-

stalten, welches in Thatsachen und Literaturnachweisen

auf Vollstndigkeit Anspruch macht (bis zur Mitte des

Jahres 1888). Um es nun, in Rcksicht auf die Reihe

der Jahre, welche sein Erscheinen beanspruchte, nicht

gleich bei seinem Abschlsse als unvollstndig, und
daher theilweise veraltet erscheinen zu lassen

,
musste

der Ausweg umfassender Nachtrge betreten werden.

Ein umfangreiches alphabetisches Register soll diesem
unvermeidlichen Missstande zur Abhilfe dienen.

Um noch mit wenigen Worten auf den Inhalt der

letzten Lieferung einzugehen, sei erwhnt, dass darin

zunchst die Geschichte des Eisens seinen Abschluss
findet. Die Metallurgie des Eisens ist von einem hervor-

ragenden Fachmann, Herrn Professor Drre, sehr aus-

fhrlich bearbeitet worden, und ist dieses Kapitel durch

besonders zahlreiche und sehr instruetive Holzschnitte

illustrirt. An das Eisen schliessen sich zunchst Cobalt

und Nickel
,

bei denen aber die in neuester Zeit aufge-
worfene Frage ihrer elementaren Einheitlichkeit nicht

mehr bercksichtigt werden konnte; dann folgt Gold

und die Metalle der Platingruppe; schliesslich die Nach-

trge, wobei brigens zu bemerken ist, dass solche sich

auch schon in den frheren Bnden vorfinden. In

einem kurzen Schlussworte verabschiedet sich der Heraus-

geber gewissermaassen von seiner eigenen Arbeit. Er
darf auf dieselbe mit Stolz und Genugthuung zurck-

blicken; ebenso wie die Verlagshandlung, welche ihrer-

seits das Werk technisch in der bekannten, muster-

gltigen Weise ausstattete. Wir knnen aber diesen

Berieht nicht schliessen
,
ohne noch der frheren Be-

arbeiter zu gedenken, und uns zu erinnern, dass sie das

Fundament legten ,
auf welchem dieser schne Bau so

stolz und sicher ruht. R. M.

H. J. Haas: Die geologische Bodenbeschaffen-
heit Schleswig - Holsteins mit besonderer
Bercksichtigung der erratischen Bildun-
gen. (Kiel und Leipzig, Lipsius u. Fischer, 1889, 152 S. 8.)
Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, in gemein-

verstndlicher Weise einem weiteren Leserkreise die

wichtigsten geologischen Erscheinungen Schleswig-Hol-
steins vorzufhren und im Anschluss hieran ein dem
dermaligen Stande unserer Kenntniss entsprechendes
Bild von der Entstehung der Halbinsel zu entwerfen.
Nach einer kurzen historischen Einleitung wendet der-

selbe sich zunchst zur Besprechung der innerhalb der
Provinz aufgefundenen Aufschlsse lterer Formationen.

Entsprechend der Bestimmung des Buches finden dabei
solche Punkte, die in technischer Beziehung eine blei-

bende oder vorbergehende Bedeutung gewonnen haben,
wie z. B. der berhmte Kalkberg und das Steinsalzlager
von Segeberg, die Saline von Oldesloe und das Petro-

leumlager von Hemmingsted - Heide eine eingehendere
Bercksichtigung. Den grssten Theil des Buches
nimmt die Besprechung der glacialen Erscheinungen
ein. Der grsseren Verstndlichkeit wegen schildert

der Verfasser zunchst, an der Hand von zweckentspre-
chend ausgewhlten Abbildungen, die wichtigsten Er-

scheinungen, wie sie die alpinen Gletscher und das ge-
waltige grnlndische Inlandeis darbieten, wendet sich

dann zu den Thalsachen, die auf eine frhere grssere
Ausdehnung der Gletscher schliessen lassen, errtert in

Krze die verschiedenen
,
zur Erklrung der glacialen

Erscheinungen aufgestellten Theorien, unter denen er

der Tor eil' scheu Gletschertheorie den Vorzug giebt,
und geht dann zur Schilderung der im nrdlichen

Deutschland, insbesondere in Schleswig -Holstein beob-
achteten Spuren ehemaliger Gletscherwirkung ber,

/um Schluss sucht der Verfasser in grossen Zgen den
Kau der Halbinsel, ihre Kstenentwickelung, den Ver-
lauf der Flsse, die Entstehung des seenreicheu, frucht-

baren Hgellandes im Osten, der unfruchtbaren Geest-

und Haidelandschaft im Inneren, und des Marsch-
bodens im Westen aus den Wirkungen einer zweimaligen
Inlandeis-Bedeckung zu erklren. Der Verfasser bezieht
sich hierbei vielfach auf eigene ,

zum Theil noch nicht
verffentlichte Untersuchungen, deren bevorstehende
Publication fr manche in vorliegendem Buch ausge-
sprochene Anschauungen den Beweis erst noch zu liefern

haben wird. v. II.

Berichtigungen.
S. 580, Sp. 2, Z. 38 v. o. muss es heissen: Die prak-

tische Eiuheit der Leistungsfhigkeit" statt der Kraft".

S. 590, Sp. 2, Z. 15 v. o. lies massigen" statt massi-

ge""-

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. "W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 26.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Aihiin Paulsen: Beitrge zu unserer Kenntniss

des Nordlichtes. (Oversigt over detKonz. Danske

Videnskabernes Selskabs Forbandlinger, 1889, p. 67.)

Mit Recht fhrt Herr Paulsen als Beweis fr
die Unvollstndigkeit unserer Kenntniss von den

Polarlichtern die grosse Anzahl der Theorien an,

welche zur Erklrung derselben aufgestellt worden

sind. Am meisten Anhnger drften wohl jetzt die

elektrischen Theorien von De la Rive, Edlund und

Anderen zhlen, wenn auch noch Manche sich mehr

der Auffassung von der kosmischen Natur der Er-

scheinung anschliessen. Durch neue Thatsachen und

Entdeckungen ist aber keine von den Hypothesen

gesttzt worden, und selbst die Spectralanalyse hat

sogar die Frage nicht nur nicht aufzuklren ver-

mocht, sondern sie noch womglich mehr verwirrt;

denn es macht Schwierigkeiten, den Nachweis zu

fhren, dass die. Hauptlinie des Nordlichtes durch

das Leuchten der Bestandtheile der Atmosphre ver-

anlasst werde.

Eine der wesentlichsten Grundlagen fr die Be-

grndung einer Theorie ist sicherlich die Bestimmung
der Gebiete unserer Atmosphre, in welchen die Nord-

lichter entstehen. Aber hierber sind die Meinungen
sehr unsicher und oft geradezu entgegengesetzt. So

gab z. B. Flgel an, dass die unterste Grenze der

Polarlichter in einer Hhe von 150 bis 260km, und

die obere 500 km ber der Erdoberflche, das Ph-
nomen also ganz oder zum grossen Theil ausserhalb

der Atmosphre liege; Leinstrm hingegen berichtete,

dass er in Spitzbergen Nordlichter gesehen ,
welche

die Spitzen der Berge umgaben, die nur 300 m hoch

sind; Reim ann maass fr das Nordlicht vom 25.0c-

tober 1870 eine Hhe von 800 bis 900 km, whrend
Hildebrandsson in Hernsand bei vollstndig unbe-

decktem Himmel Polarlichter unterhalb der Wolken

gesehen hat
;
N o r d e n s k i 1 d hat whrend seiuer Ueber-

winterung auf der berhmten Vega" -Expedition,
auf welcher er 187S bis 1879 den Norden des asiati-

schen Kontinents umsegelte, gefunden, dass die Nord-

lichter aus mehreren Ringen bestehen, welche eine

durchschnittliche Hhe von 200 km ber der Erde

hatten; und auch Bravais hat auf seiner Polarreise

whrend seiner Ueberwinterung (183S/39) zu Bosse-

kop gefunden, dass die Polarlichter in der Regel eine

Hhe von 100 bis 200 km haben.

Aus den so verschiedenen Angaben ber die Hhen
der Polarlichter muss mau nach Herrn Paulsen

wohl annehmen, dass in der gemssigten Zone das

Nordlicht nur in den oberen Schichten der Atmo-

sphre erscheint; denn wenn auch seine Hhe ber

dem Boden sehr vernderlich sein kann, zeigen die

Messungen doch, dass hier die kleinsten Werthe nicht

unter 100 bis 200 km hinuntergehen. In der eigent-

lichen Zone der Polarlichter hingegen zeigte sich die

Erscheinung gewhnlich in niedrigeren Schichten;

aber obwohl sie zuweilen in geringem Abstnde ber

dem Erdboden auftreten kann, ist sie gleichwohl in

der Regel auf grosse Hhen oberhalb der oberen

Wolken begrenzt.

Die verschiedenen internationalen Polarexpedi-

tionen 1882/83 waren aufgefordert worden, Versuche
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zur Bestimmung der Hhe der Polarlichtbogen zu

machen, und es wurden auch behufs derartiger Mes-

sungen zwischen den einzelnen Expeditionen, so z.B.

zwischen Bossekop und Jan -Mayen und Bossekop-

Koutokeino entsprechende Vereinbarungen getroffen.

Die Resultate der ersteren Beobachtungen sind bisher

noch nicht verffentlicht, und die correspondirenden

Messungen der beiden Stationen Bossekop-Kontokeino
hatten Herrn T romholt eine mittlere Hhe von

100km ergeben, die Werthe lagen zwischen 76 und

163,3 km.

Von einer kleineren Basis aus wurden nur in

Spitzbergen und in Godthaab Messungen der Parallaxe

der Polarbogen ausgefhrt. Die letzteren wurden

unter Leitung des Herrn Paulsen selbst angestellt,

und ber diese berichtet er in der vorliegenden Ab-

handlung ausfhrlich. Zur Messung wurden Theo-

dolite benutzt; die beiden Stationen lagen zu beiden

Seiten des Fjordes von Godthaab in gleichem mag-
netischen Meridian, in einem Abstnde von 5800,4 m
von einander. Die Communication wurde durch

Lichtsignale unterhalten, und die Beobachtung immer

erst begonnen, wenn das von der ersten Station ge-

gebene Lichtzeichen von der anderen richtig erwidert

worden. Nach mehreren vergeblichen Versuchen,

genaue Messungen auszufhren, sind schliesslich drei

sehr gut gelungen, nmlich am 17. October, am

18. October und am 18. December 1882; am ersten

Abend wurden 11, am zweiten und am dritten

16 Messungen gemacht. Die gefundenen Einzelwerthe

fr die Hhe des Polarbogens lagen am 17. October

zwischen 0,6 und 47 km, am 18. October zwischen

5,3 und 59,6 km, am 18. December zwischen 2 und

67,8 km ber der Erde.

In Betreff der Genauigkeit seiner Messungen,

glaubt Herr Paulsen, knne gegen dieselbe kein

ernstlicher Einwand erhoben werden. Die Hhen-

messungen wurden nur an solchen Bogen ausgefhrt,
welche hinreichend scharfe Rnder besassen und in

einer zur Gesichtslinie ziemlich senkrechten Ebene

lagen. Die Hbenbestimmungen wurden ferner nie-

mals aufgenommen, wenn nicht durch die Lichtsiguale

eine vollstndige Verstndigung gesichert war; trotz-

dem mussten noch spter einige Messungen wegen
nachweislicher Missverstndnisse gestrichen werden.

In Bezug auf die geringe Hhe, welche diese

Messungen positiv erweisen, bemerkt Herr Paulsen,
dass Polarlichter wiederholt unterhalb der Wolken

sowohl von ihm selbst wie von Anderen gesehen
worden. Einige Auszge aus dem Beobachtungs-

journal bekrftigen dies in interessanten Schilde-

rungen von leuchtenden Nebeln und Dnsten, die,

dem Nordlicht hnlich, sich in den untersten Schichten

der Luft ausbreiteten. Eine derartige Beschreibung

mge auch hier ihre Stelle finden.

Am 21. August 1882 um lh 45 m Morgens er-

schien im NE ein helles, grnliches Licht hinter dem

Gipfel der nchsten Hgel ;
es flottirte in sehr gerin-

ger Hhe, den Gipfel der Seile" (eines etwa 1500 m
hohen Berges) sah man oberhalb der leuchtenden

Wolke, welche einer vom Monde beschienenen Wasser-

masse glich. Das Licht verschwand schnell. Um
2 h 45 m zeigte sich im Sden ein Licht, welches an

das Morgengrauen erinnerte
;

es zog sich bald zu

einer lnglichen ,
schwach leuchtenden Wolke zu-

sammen, welche sich langsam verschob unterhalb des

Hjortetak" und der Store Malene"
,

zweier Ge-

birge im SE von bezw. 1200 und 900 m Hhe,
deren Gipfel man deutlich ber der leuchtenden

Wolke sah, innerhalb welcher sich verschiedene Male

kleinere Flecke von viel intensiverem Lichte ent-

wickelten. Als um 3h 4m die Wolke vor die Lille

Malene" getreten war, nahm das Licht pltzlich an

Helligkeit zu und zeigte die Gestalt eines blendend

weissen Rauches, welcher den Gipfel eines im NE
gelegenen Hgels streifte, auf welchem sich eine

Telegraphenstange befindet, die nun deutlich sichtbar

wurde. In dem Maasse als die Wolke ber dem

entgegengesetzten Abhang des Hgels hinglitt, nahm
das Licht eine mehr gelbliche Frbung an und zeigte

sich berndert mit einem farbigen Streifen, der an

einen Mondhof erinnerte. Um 3 h 10 m entsandte

die Wolke drei blassrothe Strahlen von geringer

Breite, wonach alles verschwand." Whrend der

ganzen Entwickelung dieses Phnomens war die Be-

wlkung 10; der im ersten Viertel befindliche Mond
war um 8 h 30 m des vorangegangenen Abends unter-

gegangen. Die anderen Tagebuch-Auszge schildern

nicht minder interessante Lichterscheinungen in den

untersten Luftschichten.

Nach seiner Rckkehr von der Expedition ber-

gab Herr Paulsen die beiden Theodolite an Herrn

Lieutenant Garde, der im Winter 1885 in Nanor-

talik stationiit war, einer Station an der Westkste
Grnlands nicht weit von Cap Farewell. Daselbst

gelang es an zwei Abenden, am 10. und 11. Februar

1885 genaue Messungen der Hhe des Polarlichtes

auszufhren
,
die noch einen besonderen Werth da-

durch erlangten , dass whrend der Messungen am
11. Februar (zwischen der 5. und 8.) das Polarlicht

Aenderungen seiner Hhe und Helligkeit zeigte und

bei den letzten Beobachtungen von dem ausschliesslich

gemessenen, unteren Bogen mehrere Banden aus-

strahlten. Die gemessenen Hhen variirten am
10. Februar zwischen 1,8 und 15,5 km und am
11. Februar zwischen 1,6 und 12,9 km.

Aus den zu verschiedenen Zeiten an ein und der-

selben Stelle des Polarbogens ausgefhrten Messungen
der Hhen, wie sie am 18. December 1882 zu Godt-

haab und besonders am 11. Februar zu Nanortalik

mglich waren, konnte man Anhaltspunkte gewinnen
fr die Geschwindigkeit der Bewegung der Polarlicht-

bogen im Sinne des magnetischen Meridians. Die

Zahlen lehren, dass die Vorhnge der Polarlichter eine

hin- und hergehende Bewegung besassen, und dass die

Geschwindigkeit in einer zu ihrer Ausbreitungsebene

,senkrechten Richtung 2,5 bis 3 km in der Minute, oder

40 bis 50 m in der Secunde nicht berstiegen habe,

was der Windgeschwindigkeit whrend eines Orkans

entspricht.
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Herr Paulsen sah wahrend seines Aufenthaltes

in odthaab zweimal Nordlichtschleier vom magneti-

schen Sden herankommen und mit grosser Ge-

schwindigkeit ber seinem Kopfe wegziehen. Diese

Formen des Polarlichtes waren so schmal, dass heim

Durchgang des unteren Bandes durch das Zenith

gleichzeitig Theile ihrer sdlichen und nrdlichen

Flche gesehen wurden. Aehuliche Beobachtungen

von schnell uud in sehr geringer Hhe ber dem Be-

obachter hiuwegzieheudeu Polarlichtgebilden sind

vielfach auch von Anderen gemacht worden.

Aus den Messungen und Beobachtungen glaubt

Verfasser zu folgendem Schluss berechtigt zu sein :

In einer bestimmten Zone, welche das sdliche

Grnland in einer Breite von mindestens vier Breiten-

graden durchzieht, erstreckt sich das Feld, in

welchem die Polarlichter sich bilden knnen,
von den hchsten Gebieten der Atmosphre
bis zur Oberflche des Bodens."

Die Berichte aus den anderen internationalen

Stationen: Fort Rae, Jan Mayen und Spitzbergen

zeigen, dass auch dort Erscheinungen beobachtet

worden, welche beweisen, dass die Hhe des Polar-

lichtes zuweilen eine sehr geringe sein kann. In

Spitzbergen hat Herr Carlheim-Gylleuskild von

einer Basislinie von 572,6 m Hhenmessungen am

3. Februar, 3. und 8. Mrz 1883 ausgefhrt und

Werthe gefunden, welche zwischen 0,6 und 29,2km
variiren. Das Resultat ist somit hier das gleiche

wie in Grnland. In der Zone, wo die Nordlichter

am hufigsten sind uud die grsste Mannigfaltigkeit

der Formen darbieten, entstehen diese Erscheinungen

in der Regel in jeder beliebigen Hhe ber der Erd-

oberflche.

In Betreff der Vertheilung der Polarlichter in der

Atmosphre muss jedoch betont werden
,

dass die

grossen Polarlichtmassen nicht bis zur berflche der

Erde hinabsteigen knnen, selbst nicht in der eigent-

lichen Zone der Polarlichter. Vielmehr sind es stets

nur Strahlen, Bnder, Schleier, welche sich bis tief

hinab erstrecken; alle Beobachtungen niedriger Polar-

lichterscheinungen beziehen sich auf solche dnne,
beschrnkte Massen, die in gar keinem Vergleiche

stehen zu den enormen Massen des Polarlichtes in

den oberen Regionen der Atmosphre.
Die im Vorstehenden erwiesene Thatsache, dass

in der eigentlichen Zone der Polarlichter die Ei-

scheinungen in jeder beliebigen Hhe ber der Erd-

oberflche erscheinen knnen
,
whrend sie in den

gemssigten Zonen auf die oberen Schichten der

Atmosphre beschrnkt sind, steht nach der Ansicht

des Herrn Paulsen im Einklang mit Edluud's
Theorie ber den Ursprung der Polarlichter, nach

welcher dieselben eine unipolare Inductionserscheinung

sind: Der Magnetismus der Erde erzeugt in Folge

der Rotation des Erdkrpers eine elektrische Potontial-

differenz, die oberen Schichten der Atmosphre wer-

den positiv, die Erdoberflche negativ geladen. Da

nun die Inductiou, welche diese Potentialdifferenz

erzeugt, stets senkrecht zur Richtung der Inclinations-

nadel wirkt, muss die positive Elektricitt am Aequator
in die hchsten Regionen der Atmosphre dringen,

whrend sie nach den Gegenden der magnetischen

Erdpole immer mehr sich zur Erde senkt. Der

durch die Beobachtung coustatirte Unterschied im

Auftreten der Polarlichter in den gemssigten und

in den polaren Zonen stimmt also vollstndig mit

dieser Theorie.

Noch andere Thatsachen scheinen mit der Ed-
1 und' sehen Theorie in Uebereinstimmnng zu sein.

Weyprecht hatte bemerkt, dass das Jahresmaximum

der Polarlichter in der eigentlichen Polarlichtzone

auf das Wintersolstitium fllt, in den gemssigten
Zonen hingegen fllt auf diese Zeit ein Minimum.

Diese Beobachtung wird durch die langjhrigen Be-

obachtungsreihen aus Grnland voll besttigt; letztere

ergeben ferner, dass die Polarlichter in Grnland ein

Minimum der Hufigkeit zur Zeit des Maximums der

Sonnenflecke und umgekehrt ein Maximum der Hufig-
keit beim Sonnenflecken-Minimum zeigen.

Den Gegensatz zwischen den Epochen derMaxima

und Minima der Nordlichter in den arktischen und

gemssigten Zonen hatte Weyprecht durch die An-

nahme erklrt, dass die Zone der Maxima sich nach

Norden verschiebe im Wintersolstitium und nach

Sden in den Aequinoctien. Diese ziemlich allgemein

gebilligte Annahme scheint jedoch Herrn Paulsen

in keiner Weise gerechtfertigt. Wenn 'eine solche

Verschiebung der Zone der Maxima wirklich statt-

fnde, so wre es leicht, sie zu constatiren. Wenn
die Zone der Maxima vom Aequinoctium zum Sol-

stitium sich dem Norden nherte, so msste die Mittel-

linie dieser Zone sich im Sden von allen Orten

finden, fr welche die Hufigkeit vom Herbst- Aequi-

noctium zum Winter-Solstitium wchst. Das sdliche

Grnland und die brigen Orte mit einem Maximum
im Wintersolstitium mssten daher zu allen brigen

Jahreszeiten im Norden von der Zone der Maxima

gelegen sein. Dies spricht jedoch gegen jede Erfah-

rung, und da auch keine sicher erwiesene Thatsache

fr die Existenz einer solchen Wanderung der Zone

der Maxima spricht, glaubt Herr Paulsen den Ge-

gensatz zwischen den Epochen grsster Hufigkeit

in den gemssigten und den arktischen Zonen sach-

gemsser wie folgt bezeichnen zu knnen: Eine

strkere Entwicklung der Nordlicht -Erscheinungen

in den gemssigten Gegenden verlangsamt die Polar-

licht -Thtigkeit in der eigentlichen Polarlichtzoue,

ohne dass diese letztere aufhrte die Zone zu sein,

in welcher die Nordlichter am hufigsten erscheinen

und ihren grssten Formen- Reichthum entfalten."

Diese Thatsache stimmt, wie nicht weiter aus-

gefhrt zu werden braucht, in der That mit der

Fdlund'schen Theorie vollstndig.

Ob freilich der letzt besprochene Gegensatz in

der Hufigkeit zwischen gemssigten und arktischen

Gegenden einem allgemeinen Gesetze entspricht, lsst

sich nicht sicher behaupten. Der Umstand, der sich

unverkennbar ans den langjhrigen Beobachtungs-

j

reihen in Grnland ergiebt, dass mit dem Wechsel
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des Beobachters stets eine pltzliche Aenderung in

der Hufigkeit der Nordlichter verzeichnet ist, muss

zur Vorsicht mahnen. Um so werthvoller und

wnschenswerther ist das fernere Ansammeln von

Beobachtungen, zu denen sich die meteorologischen

Stationen Grnlands in erster Reihe eignen, die aber

auch an anderen Orten angestellt und sorgfltig ge-

sammelt werden mssen.

Mascart: Untersuchungen ber den Magne-
tismus. (Annales de Chimie et de Physique, 1889,

Ser. 6, T. XVII, p. 5.)

Die Wirkung, welche ein Magnet nach aussen

ausbt, stellt man sich; nachPoisson, als eine solche

zweier magnetischer Schichten von gleicher Masse

und entgegengesetztem Vorzeichen vor, die nach einem

bestimmten Gesetze ber die Oberflche des Magnets

verbreitet sind. Die Vertheilung des Magnetismus,

das heisst die Dichte dieser fingirten Oberflchen-

Schichten an jedem Tunkte hat man nach verschie-

denen Methoden zu bestimmen gesucht, so nament-

lich durch die Wirkung auf einen kleinen Magnet,

oder auf weiches Eisen; aber diese Methoden und

die mittelst derselben gewonnenen Resultate sind

nicht genau. Herr Mascart weist theoretisch nach,

lie Beobachtungen der inducirten Strme, welche

die Verschiebung eines ringfrmigen, den cylindrischen

Magnetstab, umgebenden Leiters in diesem erzeugt, so-

wohl fr die einzelnen Abschnitte, wie fr den ganzen

Magnet die zuverlssigsten Werthe ergiebt.

Ein anderes Problem von gleichfalls allgemeiner

Wichtigkeit ist die Bestimmung der Lage der

Tole, das heisst der Mittelpunkte der Massen, welche

jenen fingirten Oberflchenschichten entsprechen.

Auch fr dieses Problem zeigt Herr Mascart, dass

die Messung der inducirten Strme am sichersten die

Lage dieser Punkte erkennen lsst, und zwar nicht

nur durch theoretische Ableitung, sondern auch

durch eine experimentelle Prfung der Methode, in-

dem er eine von einem Strom durchflossene Spirale

anStelle des Magnets in eine grosse, das magnetische

Moment messende Spirale gebracht und dann mit

einem die Spirale umgebenden, leitenden Ringe durch

die inducirten Strme in diesem Ringe die Pole dort

findet, wo sie factisch liegen, nmlich an den Enden

der Spirale. Mittelst dieser Methode hat nun Herr

Mascart eine Reihe von Beobachtungen ber die

Lage der Pole in Magnetstben unter verschiedenen

Bedingungen ausgefhrt.
Zunchst wurde der Eintluss ermittelt, welchen

das Hrten der Stbe auf die Lage der Pole ausbt.

Die Stbe wurden stets eine bestimmte Reihe von

Malen durch eine maguetisirende Spirale hindurch-

gefhrt, welche von einem sehr intensiven Strome

durchflssen wurde, so dass ihre Magnetisirung stets

eine gleiche war; sie waren cylindrisch und von

kreisfrmigem Querschnitt. Ein Stab aus natr-

lichem Stahl, oll,C cm lang und U,4 cm im Durch-

messe]' (39,6 0,4), wurde zweimal magnetisirt und

war zwischendurch in neutralen Zustand versetzt.

Der Abstand der Pole von einander wurde 30,6 und

31,43 cm gefunden. Wurde derselbe Stab von neuem

magnetisirt, nachdem er gehrtet worden, so nahm er

eine grssere Quantitt Magnetismus auf, und der Ab-

stand der Pole betrug nun 35 cm. Die Entfernung
der Pole vom Ende des Stabes war im ersten Falle

4,4 und 4,1 cm; sie verminderte sich durch das Hr-
ten auf 2,3 cm.

Dieses Ergebniss war ein ganz allgemeines. Das

Hrten des Stahls bewirkte stets eine Annherung
der Pole an die Enden, whrend gleichzeitig die Menge
des Magnetismus vermehrt wurde; diese beiden Ur-

sachen steigerten das magnetische Moment des Stabes.

Wenn man die Stbe nicht ihrer ganzen Lnge
nach hrtete, sondern nur die Enden auf Rothgluth
erhitzte

,
was man bei dnnen Stben sehr leicht

machen kann, und sie dann ins Wasser tauchte, so

concentrirte man die Hrtung auf die Abschnitte, in

denen die Pole lagen. Magnetisirte man einen sol-

chen Stab und tauchte ihn in Eisenfeilicht, so schien

es, als htte man auch den Magnetismus concentrirt;

denn das Feilicht hing an dem nicht gehrteten
Theile des Stabes fast gar nicht und bildete an den

Enden dicke Quasten. Die Untersuchung der Lage
der Pole mittelst der inducirten Strme besttigte

jedoch diesen Schein in keiner Weise. Zwei Stahl-

stbe, der eine 19,9 X 0,4, der andere 19,5 X 0,4,

wurden in gleicher Weise an den Enden gehrtet
und gaben als Abstand der Pole von den Enden die

Werthe 2,08, bezw. 2,06, die sich nicht wesentlich

von dem unterschieden, welcher in dem seiner ganzen

Lnge nach gehrteten Stahl erhalten wurde. Eine

Zunahme des Polabstandes wurde zwar durch diese

besondere Art der Hrtung erzielt; aber er war viel

geringer ,
als das Aussehen des Feilichts vermuthen

Hess.

Dass Stsse den Magnetismus eines Stabes bedeu-

tend beeinflussen, ist lange bekannt. Lsst man

Stbe von der hier benutzten Dimension aus einer

Hhe von 1 m auf den Boden fallen, so verschwindet

der Magnetismus aus weichem Eisen nach einem Stoss,

aus Stahl nach mehreren Stssen, und beim gehr-
teten Stahl wird eine starke Abnahme des Magnetis-

mus coustatirt. Herr Mascart hat an zwei Stahl-

stalien, von denen der eine seiner ganzen Lnge
nach, der andere nur an beiden Enden gehrtet war,

mehrere Versuchsreihen angestellt ber die Wirkung
wiederholter Stsse auf die Quantitt des Magnetis-

mus und auf den Abstand der Pole vom Ende. Das

Resultat dieser Versuche war, dass bei successiven

Maguetisirungen ein und desselben Stabes die Pole

nicht dieselben Stellen an den Stben einnehmen,

dass die Stsse aber immer die Pole den Enden

nhern und die Quantitt des Magnetismus vermin-

dern
,

so dass dieser zuweilen auf ein Drittel seines

ursprnglichen Werthes reducirt wird.

, Das Zerbrechen eines Stahlstabes erzeugt noth-

weudig eine hnliche P>schtterung, wie die Stsse.

Herr Mascart untersuchte an drei gehrteten

Stben, innerhalb welcher Grenzen man annehmen
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kann ,
dass nach dem Zerbrechen die magnetische

Masse und der Abstand der Pole vom Endo constant

bleiben. Es zeigte sich, dass immer die Pole sich

etwas weiter von den Enden entfernten und der

Magnetismus abnahm; und diese letztere Wirkung
war um so grsser, je kleiner das Bruchstck; hin-

gegen wurde sie viel geringer, wenn der Magnet be-

reits vorher durch Stsse geschwcht worden war.

In den bisherigen Versuchen hatte es sich um

permanenten Magnetismus gehandelt; nach derselben

Methode hat Herr Mascart auch den temporren

Magnetismus untersuoht. In diesem Falle wurde ein

Eisenstab benutzt, der innerhalb einer lngeren, mag-
netisii enden Spirale lag und in seiner Mitte von einem

Drahtring umgeben war, der, wie in den frheren

Versuchen die magnetische Masse maass, whrend
das Ganze in einer grossen Spirale lag, welche das

magnetische Moment bestimmen sollte. Die Mes-

sungen wurden theils bei der Schliessung, theils bei

der Unterbrechung und theils bei der Umkehrung
des Hauptstromes gemacht; in jedem Falle entspra-

chen die Ablenkungen der Galvanometer des inneren

Ringes und der usseren Spirale den Schwankungen
des Magnetismus im Eisen

;
die Resultate waren

ziemlich gleich bei den verschiedenen Arten des

Versuches.

Die erste Aufgabe , die Herr Mascart fr den

temporren Magnetismus des weichen Eisens zu lsen

suchte, war, ob die Lage der Pole von der niagne-
tisirenden Kraft abhngt. Drei Versuche au einem

Eisenstabe von 20,7 X 0,3 cm und zwei Versuche au

einem Stabe von 10 X 0,3cm ergaben, dass die Pole

sich um so mehr den Enden nherten, je intensiver das

magnetisirende Feld war, und dass diese Verschie-

bung viel kleiner war bei den kurzen Stben als bei

den lngeren. Die Lage der Pole unterschied sich

nicht wesentlich von derjenigen ,
welche man in den

gehrteten Stahlstben von gleichen Dimensionen

beobachtet.

Fr andere Fragen waren die Resultate bei den

verschiedenen Arten der Magnetisirung nicht immer

genau die gleichen. So z. B., wenn mau einen Eisen-

draht in einer Spirale durch einen Strom von ge-

gebener Intensitt magnetisirte , diesen dann unter-

brach und eine Reihe von Malen wiederherstellte,
war die Lnge des Magnets, d. h. der Abstand der

beiden Pole von einander in der Regel kleiner bei

der ersten Magnetisirung als bei den folgenden, wie

wenn das Eisen sich an die wiederholten Strme ge-
whnte". Die Umkehrunn de, Stromes gab hingegen
stets eiue geringere magnetische Lnge, als die Her-

stellung oder Unterbrechung. Der Unterschied be-

trug etwa 2 Proc.

Der Stahl gab in Bezug auf seinen temporren
Magnetismus hnliche Resultate wie das Eisen. Der

Abstand der Pole vom Ende nahm ab mit zuneh-

mender Intensitt des magnetisirenden Feldes. Der
Kinlluss der Strommkehrung war hier etwas deut-

licher; denn die Abnahme der magnetischen Lnge
stieir auf 1 und selbst auf l- Proc.

Coulomb hat die empirische Regel aufgestellt,

dass man die Magnete in zwei Kategorien theilen

mnss: in kurze Stbe, bei denen das Verhltniss

der Lnge zum Durchmesser kleiner ist als 50, und

in lange Stbe, wo dies Verhltniss grsser ist. Bei

den ersteren betrage der Abstand der Pole vom Ende

ein Drittel von der halben Lnge des Stabes, bei

deu anderen sei dieser Abstand ein Drittel vom

Fufundzwanzigfachen des Durchmessers. Eine Ver-

gleichung dieser empirischen Regel mit den in den

vorstehenden Versuchen gefundenen Werthen zeigt,

dass fr lange Eisenstbe die Uebereinstimmung eine

gute ist
;
fr die kurzen Eisenstbe ergiebt die Regel

einen etwas grsseren Werth als die Versuche. Die

untersuchten Stahlstbe, die gerade auf der Grenze

der beiden Kategorien liegen ,
da bei ihnen das Ver-

hltniss = 50 ist, mssten nach der Regel als kurze

Stbe berechnet, merklich grssere Entfernungen

haben, als der Versuch gezeigt hat.

Ausser deu in Vorstehendem ausfhrlich wieder-

gegebeneu Versuchen ber die Lage der Pole in

Magnetstben hat Herr Mascart mittelst derselben

Methode den in kurzen Stben inducirten Magnetis-
mus und dielnduction auf Magnete untersucht, ferner

eine Methode abgeleitet, um die Correction zu be-

stimmen, welche vom Erdmagnetismus veranlasst

wird. Ein Eingehen auf diese Abschnitte der Ab-

handlung wrde hier zu weit fhren.

M. Nencki: Untersuchungen ber die Zer-

setzung des Eiweisses durch anaerobe

Spaltpilze. I. Die aromatischen S p a 1
-

tungsprodnete. (Monatsh. f. Chemie, 1 sjs'.i, Bd. X,

S. 506.)

M. Neucki und N. Sieber: Zur Kenntniss der

bei der Eiweissghrung auftretenden
Gase. (Ebenda, S. 526.)

Dieselben: Ueber die Bildung der Paramilch-
snre durch.Ghrung des Zuckers. (Ebenda,

S. 532.)

Bei der wichtigen Rolle
,
welche das Eiweiss in

der Natur spielt, ist jede Entdeckung, welche uns

einen weiteren Einblick in die zur Zeit noch rthsel-

hafte chemische Constitution seines Molecls ver-

spricht, mit besonderer Freude zu begrssen. Eiuen

solchen Beitrag liefern die Herren Nencki und

Sieber, indem es ihnen gelungen ist, durch beson-

ders geleitete Ghrungsversuche neben bereits frher

bekannten Spaltungsproducten des Eiweisses zwei

weitere interessante Zersetzungsproducte aufzufinden.

Zu den Versuchen diente sterilisirtes Seruni-

eiweiss, in welches Reinkulturen verschiedener anae-

rober Bacillenarten, nmlich des Bacillus licjuef'aciens

magnus, des Bacillus spinosus und des Rauschbrand-

bacillus, eingest wurden, worauf die Luft aus dem

Versuchskolben durch Stickstoff, Wasserstoff oder

Kohlensure vollstudig verdrngt wurde. Die Kolben

blieben darauf eine oder mehrere Wochen bei Brut-

temperatur stehen. Am zweiten oder dritten Tage
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begann die Gasentwickelung, erreichte am fnften

bis achten Tage ihren Hhepunkt, war indessen

auch nach Verlauf von vier Wochen noch nicht gnz-
lich beendigt.

Herr Nencki hat zunchst die aromatischen

Producte der Zersetzung einer nheren Untersuchung
unterworfen. In allen Fllen, gleichgltig durch

welche Pilzart die Ghrung hervor-

gerufen war
,
waren folgende drei

aromatischen Suren entstanden:

1 ) die Phenyl Propionsure,
C6 H5 . CH2 . CH, OOH; 2) die p-

Oxyphenylprop ionsure oder

II y d r o p a r a c u m a r s u r e
,

wobei dieselben unter Abspaltung von Kohlensure

allmlig in einfachere aromatische Krper bergehen.
Wie man sich in dieser Weise die Entstehung

smmtlicher aromatischer Spaltungsproducte des Ei-

weisses zu denken hat , wird am besten durch die

folgende, von Herrn Nencki gegebene, bersicht-

liche Zusammenstellung klar gemacht:

1) Aus der Phenylamidopropion sure entstehen:

a) C6
H5 CH2 CH(NH 2 ) C02H -f H2

= C,jH5 CH2 CH2 C02H -f NH3

(' II <-^OH
-6 M*\CH S CH COOH,

und 3) die Skatolessigsu re,

CH,

C,;
H 4 <

\

Phenylamidopropionsure

b) C6H5 CH2
CH2-C02H 4 3

Phenylpropionsure

c) C6H6-CH2 C02H 4 3

Phenylessigsure

d) C6H5 CH2 CH(NH 2 )
C02H

Phenylamidopropionsure

2) Aus dem Ty rosin entstehen:

OH

Phenylpropionsure

= C
(i
H5-CH2-C02H + C0 2+ H2

Pheuylessigsure

= C6H5 C02H 4- C02 4 H2

Benzoesure

= C6H5 CHa CH2 NHg 4 C02

Pheuylthylaniiu

C CH, 000 H.

.OH

NNH'
Letztere Substanz ist bisher noch

nicht unter den SpaltUDgsproducten
des Eiweisses beobachtet worden,

berhaupt noch nicht dargestellt

worden.

Auf Grund dieses Ergebnisses,

sowie der Arbeiten anderer Forscher

nimmt Herr Nencki in Ueberein-

stimmung mit Herrn Salkowski
an, dass in dem Eiweiss-
molecl nicht zwei, sondern
drei aromatische Gruppen,
und zwar das Ty rosin, die

Phenylamidopropionsure
und die Skatolamidoessig-
s ur e p rform irt sind". Setzt

man die Existenz dieser drei Kr-

per im Eiweiss voraus, so lsst sich

die Entstehung smmtlicher aroma-

tischer Substanzen, deren Auftreten

bei der Zersetzung und Spaltung
von Eiweiss man bislang beobachtet

hat, in einfacher Weise erklren.

Sind einmal die genannten drei

Suren bei dem Zerfall des Eiweiss-

molecls entstanden, so besteht der

nchste Schritt der weiteren Zer-

setzung darin, dass diese drei Amido-
suren unter Wasserstoffaulnahme

und Abspaltung von Ammoniak sich

iu die zu Grunde liegenden stickstofffreien Suren
verwandeln. In diesem Stadium der Ghrung er-

hlt man also die aromatischen Zersctzungsproducte,
welche Herr Nencki isolirt hat. Eine weitere Um-

wandlung dieser Producte war bei seinen Versuchen

ausgeschlossen ,
da bei denselben kein Sauerstoff zu-

gegen war. Vollzieht sich aber die Ghrung des Ei-

weisses unter Zutritt viiii Sauerstoff, so tritt eine Schritt

fr Schritt fortschreitende Oxydation jener Suren ein,

OH
C6H5<ch2 CH(NHa) C02H 4 H2

= CcH4<C'H2 CH 2
-C0 2H 4 NH3

Tyrosin

b) C6H 4<
CH2
_CH2_c03lI _j_ Q^

p-Oxyphenylpropiousure

,.i r h -0HQ ^6*<ch2-C02H
p-Oxyphenylessigsure

d
)
C6HS<CH3

+ 3

p-Kresol

. P ,0H

p-Oxybenzoesure

= C
(i
H4<
p-Oxyphenylpropionsure

OH
CH2 C02H 4 C0 2 4 II2

p-Oxyphenylessigsure

CO
C,;H4<r[̂ 4 C02

p-Kresol

b
6H4<co2

H 4 H 2

p-Oxybenzoesure

= C6H5 .0H4C02

Phenol

3) Aus der Skatolamidoessigsure entstehen:

/CH /CH3

C,H4< >C- CH(NH2)-C02H4H 2
= C6H4<\NH/ \ni-k

CH2-C0 2II 4 NH3

Skatolamidoessigsure Skatolessigsure

CH3

b)

/CH3

// c / c
C6H 4f >C-CH2-C0.,H4 3

= C6H 4( >C-C02H 4 C03 4 H2

\nh/ \nh/
Skatolessigsure

<CH^t

/CiL

) ^"k >C-C02H= ('
6H 4

/
^CH + CO

s

Skatolcarbonsure

NH'
Skatolcarbonsure

/"%
yC 3

^NI-F

Skatol

d) C
fi
H /

^CH403
= C H4< ^CH + COj + 11,,0.xnh/ \nh/

Skatol Iudol

Die hier gegebene schematische Darstellung des

Zersetzungsverlaufes soll indessen nicht besagen, dass

bei dem Zerfall des Eiweisses wirklich nach einander

alle diese Glieder gebildet werden, vielmehr wird je

nach den Bedingungen die Zersetzung bald diese

einzelnen Phasen durchlaufen, bald einzelne ber-

springen, so dass direct die Producte eines weiter

fortgeschrittenen Zerfalles auftreten. Interessant ist in

dieser Beziehung die Beobachtung des Herrn Nencki,
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dass die verschiedenen Mikroben zum Theil mit sehr

ungleicher Energie spaltend auf das Eiweiss wirken.

So hat der genannte Forscher z. B. ans den Rauscb-

hrandgesehwlsten neben dem eigentlichen Rausch-

brandbacillus ein zweites Ferment in Reinkulturen

gewonnen, welches er Mikrococcus acidi paralactici

nennt. Dieser Spaltpilz ist durch seine sehr ener-

gische Wirkung ausgezeichnet, denn wird derselbe

Bterilisirtem Eiweiss eingeimpft, so werden bei Brut-

temperatur in einer Kohlensureatmosphre reich-

liche Mengen von Skatol gebildet, whrend der Rausch-

brandbacillus unter den gleichen Umstnden das

Eiweiss nur bis zur Bildung von Skatolessigsure

zerlegt.

Der erwhnte neue Mikrococcus ist weiterhin

durch eine interessante Eigenschaft ausgezeichnet,

welche bereits in seinem Namen angedeutet liegt.

Lsst man nmlich Kohlenhydrate ,
z. B. Trauben-

zucker, unter dem Einfluss des Rauschbrandbacillus

verghren, so wird die gewhnliche, inactive Gh-
rungsmilchsure gebildet, welche dann weiter unter

Entwickelung von Kohlensure und Wasserstoff in

Buttersaure bergeht. Ersetzt man dagegen den

Rauschbrandbacillus durch den Mikrococcus acidi

paralactici, so ist erstens die Vergbrung des Zuckers

eine viel intensivere und vollstndigere, zweitens

aber entsteht an Stelle der gewhnlichen Milchsure

die optisch active Paramilcbsure. Wirken beide

Mikroorganismen gleichzeitig auf Kohlenhydrate ein,

so werden auch beide Milchsureu neben einander

gebildet. Es ist dies ein weiteres interessantes Bei-

spiel fr die bereits hufig beobachtete Thatsache,

dass jeder Ghrung erregende Mikroorganismus ganz
bestimmte ,

seinem Stoffwechsel eigentmliche Spal-

tungsproducte erzeugt.

Ueber das Verhltniss zwischen Eiweiss und Leim

ussert Herr Nencki aufGrund seiner Versuche An-

sichten ,
welche von den frher referirten des Herrn

Maly (vgl.Rdsch. IV, 450) abweichen. Herr Nencki
ist der Meinung, dass im Leim nur die Phenylamidopro-

pionsure prformirt ist, nicht aber das Tyrosin und

die Skatolamidoessigsure, welch letztere beiden dem
Eiweiss eigenthmliche Substanzen sind. In dieser

Vertheilung der aromatischen Gruppen erblickt Herr

Nencki einen wesentlichen Unterschied zwischen

Eiweiss und Leim, whrend Herr Maly in Rck-
sicht auf das gleichartige Verhalten beider Sub-

stanzen bei der Oxydation diese Differenz als un-

erheblich betrachtet und keinen Unterschied zwischen

Leim und Eiweiss im engeren Sinne gemacht wissen

will.

Wie bei der Untersuchung der aromatischen Zer-

setzuugsproducte des Ei weisses, so wies Herr Nencki
auch unter den bei der Ghrung gebildeten Gasen

ein frher hierbei noch nicht beobachtetes Product

nach, nmlich das Methyl mercaptan, welches in

geringer Menge neben Kohlensure, Wasserstoff und

Schwefelwasserstoff auftrat. Dieser Krper, ein Gas,

welches sich bei etwa 6" verdichtet und mittelst

Beiner Quecksilber- und Bleiverbindung isolirt und

gereinigt werden kann
,
bildet sich , soweit die Ver-

suche des Herrn Nencki bis jetzt reichen, regel-

mssig, wenn Eiweiss oder Leim durch die verschie-

densten Mikroben in Ghrung versetzt wird; ebenso

scheint es ein constanter Bestandtheil der Dickdarm-

gase zu sein. Aus letzterem Grunde bietet es Inter-

esse, auch das physiologische Verhalten des Methyl-

mercaptans kennen zu lernen und nher zu studiren.

A.

A. Petry: Die Vegetationsverhltnisse des

Kyffhuser Gebirges. (Halle a. S., Tausch und

Grosse, 1889.)

Die verdienstliche Arbeit zerfllt in folgende Haupt-
theile: 1) Die Zusammensetzung der Vegetation.

2) Der Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der

Pflanzen. 3) Die pflanzengeographische Stellung der

Kyffhuser- Flora.

Das Kyffhuser Gebirge ,
mit einem Areal von

75 qkm, ist ein echtes, kleines Massengebirge ,
dessen

von zahlreichen Erosionsthleru durchfurchtes Plateau

nach Norden steil zur goldenen Aue abstrzt, wh-
rend es sich nach den brigen Richtungen im all-

gemeinen sanfter abdacht. Die hchste Erhebung
findet sich im Lengefelde oberhalb der Windlcke"
mit 466 m. Wenig niedriger sind der Kulpenberg,
die Sittendrfer Kpfe und der eigentliche, sagen-
berhmte Kyffhuser (455 m). An dem geognostischen
Aufbau des Gebirges betheiligen sich hauptschlich
das rothe Sandsteingebirge, welches bisher stets als

Rothliegendes aufgefasst wurde, sowie die Zechstein-

formation
,
und zwar in der Weise, dass ersteres un-

gefhr die nrdliche Hlfte bildet, whrend sich die

Zechsteinformation hnlich wie am sdlichen Harz-

rande in breiter Zone im Sden und Westen um das-

selbe herumschlingt. Diese scharfe Zweitheiluug ist

in ihren Rckwirkungen erkennbar an den Formen
der Landschaft nicht minder wie an Flora und Fauna.

Das rothe Sandsteingebirge besteht grsstentheils

aus quarzitischem ,
die Zechsteinformation aus Kalk-

gestein, worunter die Gypse landschaftlich besonders

hervortreten. Ausserdem finden sich noch Granit

und gneissartige Gesteine, eine kleine Partie von Ge-

schiebelehm, und endlich Lss, welcher als kalkartiger

Quarzsand mantelartig besonders den Ostabhang des

Gebirges bedeckt.

Das Gebiet ist sehr wasserarm. Die meisten

Quellen versiegen im Sommer. Winzige Lachen und

ein paar kleine Teiche bilden die einzigen stehenden

Gewsser.

Verf. hat in seiner Untersuchung auch den bereits

zur goldenen Aue gehrigen Landstreifen zwischen

Auleben und der Numburg bercksichtigt, weil der-

selbe in Folge starken Salzgehaltes des Bodens eine

eigenthmliche Flora aufweist. Das Salz stammt aus

den Soolquellen ,
welche dem westlichen Ende des

Kyffhuser Gebirges entspringen.

Von dem Flcheninhalt des Kyffhuser Gebirges

sind 55 Procent mit Wald bedeckt. Rings um das

Waldgebiet , das fast das ganze hher gelegene
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Terrain einnimmt', zieht sieh ein Grtel von Weide-

land
,
whrend der niedrigste Theil des Landes von

Feldern und Plantagen eingenommen wird. Bis in

die dreissiger Jahre unseres Jahrhunderts bestand

der Wald des Kyffhuser Gebirges ausschliesslich aus

Laubholz; seitdem sind vielfach Nadelhlzer, nament-

lich Fichten angepflanzt worden. Doch herrscht

auch jetzt noch das Laubholz vor, namentlich ver-

treten durch Rothbuchen, Eichen und Birken.

Die von Herrn Petry niitgetheilte Liste der wild-

wachsenden und verwilderten Gefss- Pflanzen des

Gebietes enthlt im ganzen 918 Arten, wovon jedoch
59 auf das oben bezeichnete Salzgebiet kommen.

Mit Rcksicht auf das kleine Areal ist diese Zahl

sehr betrchtlich. Sie betrgt 36,8 Procent aller im

deutschen Reich vorkommenden Arten. Was die

einzelnen Familien betrifft, so stehen diejenigen ver-

hltnissmssig an Artenzahl obenan
,
welche im all-

gemeinen trockene, sonnige Standorte und namentlich

Kalkboden lieben, so besonders die Orchideen und

Papilionaceen. Dagegen treten die Wasser- und

Sumpfpflanzen entsprechend den localen Verhltnissen

an Zahl sehr zurck. Auch die Gefsskryptogamen
sind nur in der geringen Zahl von 17 Arten ver-

treten.

Bezglich des Einflusses des Bodens auf die

Vertheilung der Pflanzen stehen bekanntlich zwei

Theorien einander gegenber: die von Unger be-

grndete chemische Theorie und die physikalische

von Thurmaun, der die Vertheilung der Pflanzen

als unabhngig von der chemischen Zusammensetzung
des Bodens ansieht und die unleugbare Verschieden-

heit in der Pflanzendecke verschiedener Bodenarten

lediglich dem Einfluss der physikalischen (thermischen,

hygroskopischen) Eigenschaften derselben zuschreibt.

Das Kyffhuser Gebirge ist nun ein zum nheren

Studium dieses Gegenstandes sehr geeignetes Gebiet,

indem nicht nur die Extreme des Kiesel- und Kalk-

Bodens im Gebirge selbst unmittelbar nebeneinander

auftreten ,
sondern auch stellenweise Chlornatrium

im Boden eine gewisse Rolle spielt. Chlornatrium,

Kalk- und Kieselsure sind aber nebst ammoniakali-

schen Salzen fast die einzigen Bodenbestandtheile,

denen man einen Einfluss auf die Verbreitung der

Pflanzen zugeschrieben hat.

Wir knnen hier den sehr bemerkenswerthen

Ausfhrungen des Verf. ber diesen Punkt nicht

im Einzelnen folgen. Genug, dass derselbe eine

Reihe von Momenten beibringt, welche die chemische

Theorie wesentlich zu sttzen im Staude sind, wh-
rend sie mit der Hypothese Thurmann s nicht in

Einklang zu bringen sind. Letzterer unterschied

eugeogene (leicht verwitternde) und dysgeogene
(schwer verwitternde) Gesteine. Jene liefern ent-

weder einen mehr thonigen, mergeligen etc. Boden

(pelogene Gesteine) oder einen mehr saudigen Boden

(psammogene Gesteine). Auf den eugeogenen Boden-,

arten sollen Feuchtigkeit liebende (hygrophile), auf

den dysgeogenen Trockenkeit liebende (xerophile)

Arten leben. Von den Bodenarten des Kyffhuser

Gebirges gehren nun der Gyps, die Zechsteinletten,

der Lss entschieden zu den eugeogenen ,
der Zech-

steinkalk im engeren Sinne, Stinkschiefer und Dolo-

mit zu der dysgeogenen Abtheilung, und doch tragen

alle dieselbe Flora, nmlich die xerophilen" Pflanzen

Thurmann's. Die Schieferthone des Rothliegenden
mssen zu den pelogenen ,

die Sandsteine und Con-

glomerate zu den psammogenen Gesteinen gerechnet

werden, aber auch hier ist kein wesentlicher Unter-

schied in der Pflanzendecke beider zu finden.

Der Gegensatz zwischen der Vegetation des rothen

Sandsteingebirges und des Zechsteins ist hchst auf-

fllig; man bemerkt es in Wald und Feld an den

Pflanzen sofort
,
wenn man die Grenze der beiden

Formationen berschritten hat. Die Vegetation der

ersteren ist sehr einfrmig, die des Zechsteines da-

gegen sehr mannigfaltig. Die Florenelemente des

Zechsteinbodens zeigen eine grosse Aehnlichkeit mit

denen des Lss
,
des Ilornblendefels und des Ilorn-

blendegneiss. Diesen Bodenarten ist aber bei aller

sonstigen Verschiedenheit das Auftreten des Kalkes

gemeinsam. Es scheint also hier in der That ein

chemischer Einfluss des Kalkes vorzuliegen.

Verf. giebt ein Verzeichniss derjenigen Arten

(150), welche im Kyffhuser Gebirge nur auf Boden

mit ansehnlichem Kalkgehalt und derjenigen (43)

welche nur auf kalkarmen, kieselreichem Boden auf-

treten.

Endlich errtert Herr Petry die pflanzeugeogra-

phische Stellung der Kyffhuser- Flora und weist

zunchst auf das Fehlen von Relictenpflanzen aus der

Eiszeit hin, ein Umstand, der sich aus den localen

Verhltnissen des Gebietes, namentlich der grossen

Trockenheit erklrt. Er zeigt weiter, dass das Kyff-

huser Gebirge ausgezeichnet ist durch eine grosse

Zahl seltener Pflanzen berhaupt; ferner, dass sehr

viele Arten des Gebietes dem Westen und namentlich

dem Nordwesten Deutschlands fehlen
,
whrend eine

grosse Uebereiustimmung besteht mit dem sdstlich

gelegeneu Bhmen. Es erreichen hier im Kyff-

huser-Gebiet nicht weniger als 47 sdliche, sdst-
liche oder stliche Arten die Nord-, Nordwest- oder

Westgrenze ihrer Verbreitung. Dagegen findet nicht

eine einzige spontane Pflanze des Westens und Nordens

hier ihre Ost- oder Sdgrenze. Jene 47 Arten bilden

aber nur einen Theil einer weit grsseren Gruppe,
deren Vertreter von Nordwestdeutschland mehr oder

weniger ausgeschlossen sind und ihr Vegetations-

centrum im Sden oder Osten Europas zu besitzen

scheinen. Die Artenzahl der gesammten Gruppe be-

trgt fr das Kyffhuser Gebirge mehr als Hundert.

Sie fehlen zum grossen Theile dem Harz und be-

dingen dadurch hauptschlich den ausserordentlichen

Gegensatz in den Floren der beiden Gebiete. Da-

gegen ist die Kyffhuser-Flora derjenigen der Hain-

leite, namentlich des stlichen Theiles derselben sehr

verwandt; und hnliches gilt berhaupt fr das st-

liche und einige Punkte des sdlichen Thringens.
Die im Sden des Harzes sich hinziehende Zechstein-

zone steht in ihrem stlichen Theile dem Kyffhuser
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Gebirge oristisch sehr nahe; weiter nach Westen

hin aber nimmt die Zahl der charakteristischen (sd-
stlichen) Kyffhuser-Pflarjzen schnell ab, und letztere

verschwinden meist schon in der Gegend von Walken-

ried-Sachsa, was um so aufflliger ist, als die Boden-

verhltnisse einem weiteren Vordringen nach Nord-

westen gnstig sind. Auf Grund der meteorologischen

Aufzeichnungen legt Verf. dar , dass diese Ver-

schiedenheit mit einer Abnahme der Temperatur und

einer Zunahme der Niederschlge nach Westen hin

Hand in Hand geht. Das Kyffhuser Gebirge hat

ein wrmeres und trockeneres Klima, als die west-

licher gelegenen Gegenden, ja es gehrt der nieder-

schlagsarmsten Region Mitteldeutschlands an. Es

ist im Zusammenhang damit bemerkeuswerth, dass

von den 17 sdstlichen Steppenpflanzen, die von

Loew fr die Mark Brandenburg nachgewiesen wur-

den, nur 4 im Kyffhuser Gebirge fehlen ,
und dass

von den 117 Phanerogamen, welche Kern er als be-

zeichnende Tflanzen der ungarischen Puszten auf-

fhrt, immer noch 41 hier vorkommen. Dass diese

Pflanzen, ebenso wie die Salzpflanzen, als die Ueber-

reste einer postglacialen Steppenperiode in Deutsch-

land anzusehen seien, wird von Herrn Petry des

Nheren dargelegt. F. M.

Ch. Andre: Ueber die Bedeckungen der Jupiter-
Trabanten. (Comptes rendus, 1889, T. C1X, p. 465.)

Bei den Bedeckungen und Vorbergngen der Ju-

pitermonde entsteht bekanntlich kurz vor, bezw. nach
der Berhrung des Bandes des Satelliten mit dem des

Planeten ein helles Band, welches Herr Andre als eine

Dirlractionsersckeinung erkannt und durch ein einfaches

Mittel zu beseitigen gelehrt hat (Bdsch. IV
7

, 99). In die-

selbe Klasse von Erscheinungen gehrt nun eine andere

Beobachtung bei Bedeckungen und Vorbergngen der

Jupitermonde, welche auf der Sternwarte zu Lyon gemacht
wurde, als drei Beobachter mit verschiedenen Fernrohren

(von 0,12 m, 0,17 m und 0,32 m effnung) gleichzeitig
das Phnomen betrachteten.

Die Zeiten
,

in denen man mit zwei Instrumenten
von merklich verschiedener Oeffnung die ussere Be-

rhrung der Rnder eines Mondes mit Jupiter beob-

achtet, sind nmlich verschieden; die Berhruno: wird

beim Eintritt frher und beim Austritt spter beob-
achtet mit dem kleineren Instrument; bei den oben er-

whnten Instrumenten betrug dieser Unterschied im
Mittel zwei und eine halbe Minute.

Beim Eintritt bleibt derjenige Theil des Mondes,
der nach der Berhrung hinter dem Rande des I'laueten

verschwinden sollte, auf dem hellen Rande sichtbar.
und zwar ohne eine besondere Frbung anzunehmen;
vielmehr Inhalt er dasselbe Aussehen wie der noch un-

bedeckte Theil des Trabanten, nur die Helligkeit ist ein

wenig geringer, so dass der Mond noch vollstndig er-

scheint, ganz so. als lge er vor diesem Theile des Pla-

neten. Diese .Sichtbarkeit hlt brigens ziemlich lange
an, mehr als vier Minuten bei obigen Instrumenten;
und sw.a- dauert sie nicht bloss so lange als am Jupiter-
Rande ein Buckel bestellt, der anzeigt, dass ein Theil

des Mondes noch ausserhalb des Planeten liegt, sondern
wiederholt sah man den Mond auf dem Jupiter, nach-
dem jede Spur eines Buckels verschwunden war.

Beim Austritt bieten die Monde dieselben Erschei-

nungen dar; aber ihre Beobachtung ist hier schwieriger
und die Dauer der Sichtbarkeit viel krzer.

Aehnliche Erscheinungen sind bereits frher von
einzelnen Beobachtern wahrgenommen. Herr Andre
ist der Meinung, dass das Nichtgefrbtsein der Monde,
die fast vollstndige Erhaltung ihrer Helligkeit und
endlich die zeitliche Verschiedenheit desselben Con-
tactes bei Beobachtung mit Instrumenten verschiedener

Oeffnung dagegen sprechen ,
dass die vorerwhnten Er-

scheinungen von einer Brechung durch die Atmosphre
des Planeten veranlasst werden. Diese Erklrung knnte
auch gar nicht auf die hnlichen Erscheinungen bei

der Bedeckung von Sternen durch den Mond Anwen-

dung linden. Hingegen erklren sich die Erscheinungen
leicht durch die Gesetze der Beugung in den optischen
Instrumenten.

Wir kommen also zum Schluss, dass die Ursache

dieser eigentmlichen Erscheinungen eine rein instru-

mentelle ist, und dass sie daher rhren, dass in der

Nhe des Contactes das Focalbild des Mondes whrend
einer bestimmten Zeit bedeckt wird von einer Zone ge-
beugten Lichtes, die eine mit der Oeffnung des Fern-

rohrs vernderliche Winkelausdehnung hat, und welche

dasObjectiv um das geometrische Bild des Planeten aus-

breitet. Ich fge hinzu, dass die normale Beobachtung
dieser eigentmlichen Erscheinungen ein neuer, und ein

hchst berzeugender Beweis ist fr die Existenz dieser

Zone gebeugten Lichtes um Sterne von merklichem Durch-

messer, und von der Notwendigkeit ,
bei der Discus-

sion aller sie betreffenden Beobachtungen darauf Rck-
sicht zu nehmen."

Theodor Homen: Ueber die Elektricittsleitung
der Gase. (Annalen der Physik, 1889, N. F., Band

XXXVIII, S. 172.)

Nachdem Verfasser in frheren Abhandlungen die

Leitung der Elektricitt in Gasen bei Anwendung von
Iuductionsstrmen gemessen und gefunden hatte, dass

der elektrische Widerstand der verdnnten Luft im
Luftrume in zwei Theile getheilt werden knne, von
denen der eine Theil dem Abstnde zwischen den Elek-

troden proportional ,
der andere von demselben unab-

hngig ist, hat er nun den Widerstand der Gase bei

continuirlichem Durchgange der Elektricitt zu ermitteln

gesucht. Die Versuche wurden mit Luft bei Drucken
zwischen 0,090 und 80,9 mm angestellt, und als Elek-

troden theils Aluminiumscheibchen
,

theils Platindrhte

benutzt. Auf die ausfhrliche Abhandlung, in welcher

die Versuche beschrieben und eingehend discutirt wer-

den, kann hier nicht nher eingegangen werden, nur

die wichtigsten Ergebnisse sollen kurz angefhrt werden.

Wie bei den Inductionsstrmen waren auch bei den

constanten galvanischen Strmen zwei Arten von Wider-

stnden zu unterscheiden, der eigentliche Widerstand
der zwischen den Elektroden befindlichen Luftsule und
der Uebergangswiderstand an den Elektroden. In Bezug
auf den ersteren formulirt Herr Homen als Resultat

seiner Messungen folgende Stze : 1) Auch bei den Gasen

kann man von einer Elektricittsleitung sprechen. 2) Der
Widerstand in einer Luftsule, wo das elektrische Leuchten

berall dasselbe ist, oder wo kein Licht auftritt, ist der

Lnge der Sule proportional. 3) Da der Luftwiderstand

in der Rhre mit Platinelektroden derselbe war wie der

mit Aluminiumelektroden, so gelten die in der Abhand-

j'd'undenen Widerstandswerthe fr jede Luftsule

von 1 cm Lnge. 4) Mit der Dichte der Luft wchst
der Luftwiderstand, aber langsamer als derselben pro-

portional.
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Der Uebergangswiderstaud wurde gefunden, indem

man aus den erhaltenen Werthen den Widerstand fr

die Schlagweite cm extrapolirte. Derselbe war bei

hheren Drucken, ber 20 mm, ziemlich derselbe an

beiden Elektrodenpaaren, an den scheibenfrmigen von

Aluminium und an den kleinen Drahtspitzen von Platin.

Bei Drucken unter 10 mm war der Uebergangswiderstaud

an den Platinelektroden viel grsser als an den Elek-

troden aus Aluminium. An beiden Elektrodenpaaren,

und zwar mehr an den Platinelektroden, wchst der

Widerstand von einem Minimum zwischen 5 und 11mm

Druck stark mit der Verdnnung und auch ein wenig

mit zunehmendem Druck. Bei fortgesetzter Verdiinnung

konnte bei 0,05 mm Luftdruck in der Entladungsrohre

kein Strom mehr mit den 1456 Elementen der Chrom-

surebatterie hervorgebracht werden.

Die Frage nach der Leitungsfhigkeit des Vacuums

wrde nach den vorstehenden Ergebnissen im Sinne

Edlund's positiv zu beantworten sein. Wenn der

Widerstand eines Gases bei fortschreitender Verdnnung
sich vermindert, dann msste das Vacuum ein Elek-

tricittsleiter sein
;
und wenn im Vacuum kein Ueber-

gang von Elektricitt nachweisbar ist, so knnte dies

von dem mit der Verdnnung steigenden Uebergangs-

widerstand herrhren. In jngster Zeit wurden zwar

von Fppl Versuche verffentlicht (Rdsch. III, 210),

welche beweisen, dass das Vacuum nicht ein Leiter sein

kann. Herr Homen zeigt jedoch, dass diese Versuche

nicht eindeutig entscheidend sind, und hlt die Frage

nach der Leitungsfhigkeit des Vacuums noch fr eine

offene.

E. Mathias: Ueber die Verdampfungswrme
der Kohlensure in der Nhe ihres kri-

tischen Punktes. (Comptes rendus, 1889, T. CIX,

p. 470.)

Um die Verdampfungswrme verflssigter Gase zu

messen, hatte Herr Mathias eine Methode angegeben

(vgl. Rdsch. III
, 384) ,

welche im Wesentlichen darin

besteht, dass die Abkhlung beim Verdampfen in einem

Calorimeter vor sich geht, dessen Wasser durch Zu-

fliessenlassen von Schwefelsure auf gleicher Temperatur
erhalten wird; aus der Masse der verdampften Flssig-
keit und aus der Menge zugesetzter Schwefelsure be-

rechnet man die Verdampfungswrme. Diese Methode

benutzte Herr Mathias zur Bestimmung der Verdam-

pfungswrme flssiger Kohlensure bei der Temperatur
des kritischen Punktes, wie bei einer Reihe niedrigerer

Temperaturen; bei diesen Bestimmungen wurde stets

die Menge Luft, die in der Kohlensure enthalten war,

durch Analyse bestimmt und bercksichtigt.
Die Verdampfungswrmen, welche durch diese Mes-

sungen gewonnen wurden, waren: bei 6,65 = 50,76 Cal. i

bei 16,46 = 39,92 Cal.; bei 26,53 = 22,50 Cal.;

bei 29,85 = 14,40 Cal.
;

bei 30,82 = 3,72 Cal. Wenn
man aus den gefundenen Zahlen, von denen hier nur

ein Theil wiedergegeben ist, eine Curve conBtruirt,

deren Abscissen die Temperaturen und deren Ordinalen

die gefundeneu Werthe darstellten
,

so sieht mau
(

dass

die Taugente zur Curve am kritischen Punkte senkrecht

steht zur Abscissenaxe; hiernach scheint man berech-

tigt, zu schliessen, dass beim kritischen Punkte die

latente Wrme gleich Null ist.

in ihrem Verhalten gegen das Licht untersucht, und
dabei nachstehende Beobachtungen gemacht:

Wird rotbes, goldfarbiges Silber dem Lichte exponirt,
so wird es hellgelb ,

und so lange das Silber trocken

bleibt, tritt bei fernerer Lichtwirkung keine weitere

Aenderung ein. Wenn aber das Papier, auf welchem
das Silber ausgebreitet ist, feucht gehalten wird, dann

gengt drei- oder viertgiger Sonnenschein um das Silber

in vollkommen weisses, wahrscheinlich normales Silber

zu verwandeln. Wirkt Wasser allein ohne Licht, dann
wird das allotropische Silber dunkel.

Wenn einige Stcke der sehr hellen, blaugrnen
Modification dem Lichte exponirt werden, so verwandeln

sie sich nach eintgigem, hellem Sonnenschein .in das

helle, goldgelbe Silber. Die lsliche Modification des

Silbers zeigt diese Aenderung nicht. Nachdem aber das

blaugrne Silber in die gelbe Modification bergefhrt
worden, kann diese vom Licht und unter Mitwirkung
der Feuchtigkeit in weisses, normales Silber verwandelt

werden. Das so erhaltene Silber ist rein weiss, metallisch

glnzend und gleicht dem Blattsilber. Organische Silber-

verbindungen, die durch Licht reducirt werden, geben

hingegen graues oder schwarzes Silber ohne Glanz.

M. Carey Lea: Ueber die Wirkung des Lichtes
auf allotropisches Silber. (American Journal of*

Science, 1X80, Ser. 3, Vol. XXXVIII, p. 129.)

Die verschiedenen von Herrn Lea entdeckten Modi-

ficationen des Silbers (Rdsch. IV, 514) hat derselbe weiter

J. W. Judd: Ueber das Wachsthum von Krystallen
in vulkanischen Gesteinen nach ihrer Ver-

festigung. (Quart. Journal of the Geolog. Society, 1889,

Vol. XLV, p. 175.)

Nachdem im Jahre 1880 der Englnder Sorby
zuerst darauf hingewiesen hatte, dass die sogenannten
krystalliuischen Sandsteine durch secundres Anwachsen
von Quarz an die Quarzfiagmente, welche die Sandsteine

zusammensetzen, entstanden sind, wurden hnliche Beob-

achtungen auch an Feldspath-, Hornblende- und Biotit-

fragmenten klastischer Gesteine gemacht. Zu gleicher
Zeit wurde nachgewiesen, dass auch in Eruptivgesteinen
die Krystalle von unregelmssigen, usseren Anwachs-
zonen umgeben sind, die mit ihnen iu krystallographi-
schem Connex stehen; aber zumeist glaubte man, dass

diese Vergrsserungen der im Gluthfluss fertig gebilde-
ten Krystalle noch vor vlliger Erstarrung des Magmas
stattgefunden haben, bis Becke auf Grund seiner Beob-

achtungen an Hornblendekrystallen die Vermuthung aus-

sprach ,
dass sie nach der Verfestigung des Gesteines

entstanden sein knnen. Nachdem vor Kurzem Van Hise
und G. P. Merill hnliche Beobachtungen an Augit-
uud Hornblendekrystallen von Eruptivgesteinen bekannt

gegeben haben (Americ. Journ. of Science, 1887 und

1888), wurden nun von Herin Judd weitere ausgezeich-
nete Beispiele des Phnomens verffentlicht.

Das Gestein, um welches es sich hier handelt, ist

ein Labradoraudesit der Insel Mull westlich von Schott-

land. Es setzt sich zusammen aus grossen Labradorkry-

stallen, wenig Individuen von Augit und Magneteisen
und Partien zwischengeklemmter, glasiger Basis. Die

Feldspathkrystalle besitzen eine unregelmssige und zer-

rissene Umgrenzung und bei genauerer Untersuchung

ergiebt sich, dass jeder Krystall einen centralen Kern

hat, welcher die gerundete und oft corrodirte Form zeigt,

wie sie an den porphyrischen Krystallen der Eruptiv-

gesteine so oft zu sehen ist. Der Kern wird ausserdem

von Rissen durchzogen, enthlt in lagenweiser Anordnung
secuudre Einschlsse und lsst flehenfrmig vorschrei-

teude Zersetzungserscheinungen (Kaolinisirung) erkennen,

welche im usseren, klaren und durchsichtigen Mantel

nicht vorhanden ist. Mit wenig Ausnahmen ist die ussere

Zone der Masse des Krystalles sehr untergeordnet. Ge-

legentlich kann man beobachten, dass der eingeschlossene

Krystall wirkliche Zerbrechungen erlitten hat, und dass
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in diesem Kalle die Theile des Krystalles durch Feld-

epathmaterial zusammengekittet sind ,
welches mit der

amgebenden Aussenzone, aber nicht mit dem centralen

Kirn gleiche optische Orientirung aufweist. Die Aus-

lschung bei gekreuzten Niools ist zwischen dem inneren

und usseren Theile eine verschiedene, und zwar derart,

dass, nachdem der Kern einheitlich zur Auslschung

gelangte, eine schwarze Auslschungszone in der usse

ren Zone langsam und allmlig nach aussen wandert

whrend man das Prparat auf dem Objecttisch dreht.

Dass die Feldspathkrystalle lange nach Erstarrung

des Gesteins nach aussen auf Kosten des umgebenden, glasi-

gen Magmas weiterwuchsen, wird dadurch bewiesen, dass

da, wo die Flchen zweier Krystalle zusammeustossen

ohne Zwischenlagerung von Glasmasse keine ussere

Zone gebildet wurde, und dass die Krystalle nicht un-

betrchtliche Beschdigungen und Vernderungen durch

mechanische und chemische Krfte erlitten haben, bevor

die secundre Randzone sich um sie hat bilden knnen.

Andererseits kann aber auch bewiesen werden, dass der

Zeitraum seit der Bildung der Aussenzone von neuem

Material hinreichte zur Bijdung neuer Risse und Bnder
von Einschlssen, welche sowohl den alten als neuen

Theil des Krystalles durchqueren.
Zur Erklrung dieser Thatsachen weist der Verfasser

darauf hin, dass der in Frage stehende Labradorandesit

jener Reihe alter Laven zugehrt, die bei der frhesten

Ausbruchsperiode des Mull-Vulkanes entstanden sind.

Der Lavastrom ist lange Zeit hindurch der Denudation

und Einwirkung des Wassers ausgesetzt gewesen, was

zu mechanischen Angriffen und theilweiser Kaolinisirung

der Feldspathe gefhrt hat. Darauf wurde diese alte

Lava durch das sptere Ausfliessen basaltischer und

anderer Eruptivmassen in die Tiefe von mehreren Tausend

Fuss versetzt, was zur Folge hatte, dass die Masse unter

die Bedingungen gebracht wurde, welche dem erneuten

Wachsthum der Feldspathkrystalle gnstig waren. Bei

Gegenwart dieser Bedingungen Druck, Hitze und

freier Zugang von Lsungen und Gasen zu den festen

Gesteinsmassen erneuerten die schon corrodirten und

spter umgenderten Krystalle ihre Jugend und setzten

ihr Wachsthum auf Kosten des Na- und Ca-haltigen

umgebenden Glases fort.

Da es bekannt ist, dass als Resultat des Contact-

metamorphismus viele wohl definirte Mineralspecies
inmitten fester Gesteine gebildet worden sind, indem
die Krystalle auf Kosten der umgebenden ,

detritischen

Fragmente wuchsen und ihr Material von ihnen her-

nahmen, da ferner durch experimentelle Untersuchungen

festgestellt worden ist (vgl. Rdsch. IV, 57 1), dass glasige
Basis leichter durch chemische Agentien angegriffen
wird als hnlich zusammengesetzte , krystallisirte Mine-

ralien, so kann das Wachsthum von Krystallen in festen,

vulkanischen Gesteinen unter gewissen Bedingungen
nicht berraschen. Auch Referent ist in der Lage ge-

wesen, das mit dynamometamorphischen Vorgngen in

Verbindung stehende, secundre Weiterwachsthum von

Biotitkrystallen in Lamprophyien des Plauenschen Grun-
des bei Dresden nachzuweisen.

Herr Judd zeigt an, dass er auf eine sptere Ge-

legenheit die Discussion der wirklichen Natur derjenigen

inge aufsparen werde, die zur Bildung der ver-

schiedenen Varietten der mikropegmatitischen, pseudo-
sphaerulithischen und miarolithiachen Gesteinsstructuren

gefhrt haben. In allen diesen Fllen glaubt er z> igen
zu knnen, dass die Instabilitt des glasigen oder un-

vollstndig krystallisirten Materials zur Bildung von
\\ aehsthumszonen um prexistirende, teste Krystalle in

festen Gesteinen gefhrt hat.

Dass die Lehre von dem Wachsthum der Krystalle
in lesten Gesteinen eine grosse Tragweite besitzt und
in \ erbindung mit dem Dynamonietamorphismus ge-
bracht, die grosse Frage nach dem Ursprung der Ge-

steinsschieferung in ein neues Stadium zu versetzen ver-

spricht, darauf will der Referent am Schlsse nur noch
hinweisen. Doss.

H. .Schiller: eber die Zahl und die Strke der
Nervenfasern bei neugeborenen und er-
wachsenen Katzen. (Comptes rentlus, 1889, T. CIX,
p. 530.)

Die Frage, ob die Zahl der Elemente einzelner

Krperorgane bei neugeborenen und erwachsenen Thieren
dieselbe ist, hat ein allgemeineres Interesse, und zwar
nicht bloss vom anatomischen, sondern auch vom physio-
logischen Gesichtspunkte aus. Zur Lsung derselben
bieten sich als passendstes Object die zu Bndeln ver-
einten Nervenfasern dar, und Herr Schiller whlte
hierzu den Nervus oculomotorius communis bei Katzen,
einen reinen Bewegungsnerven, der sich durch eine nicht
zu betrchtliche Zahl von Fasern auszeichnet.

Die Nerven wurden an der Hirnbasis des frisch ge-
tdteten Thieres abgeschnitten, 12 bis 24 Stunden in

einprocentige Osmiumsurelsung gelegt und zur An-
fertigung von Querschnitten mit Xylol in Paraffin ge-
bettet. Die Untersuchung erstreckte sich auf drei neu-

geborene Katzen desselben Wurfes, welche im Mittel
2942 Fasern im Oculomotorius ergaben; auf zwei Katzen
im Alter von vier Wochen, die im Mittel 2961 Fasern
besassen; auf eine Katze von 16 Wochen mit 3032 Fasern;
eine Katze von einem Jahre mit 3046 Fasern, und eine
Katze von V/2 Jahren mit 3035 Fasern.

Die Zahl der Fasern nimmt also entweder gar nicht
oder nur sehr wenig zu whrend der Entwickelung des

Neugeborenen zum Erwachsenen. Die etwas kleinere
Zahl bei den Neugeborenen mag bei der Feinheit der
Fibrillen vom Verzhlen herrhren. Der Durchmesser der
Fasern war nmlich bei den Erwachsenen sechs bis acht
Mal so gross wie bei den Neugeborenen; bei letzteren
nur 1,5 bis 2 Mikromillimeter

,
wurde er bei den Er-

wachsenen zwischen 6 und 2 u gefunden.
Herr Schiller will diese Untersuchungen nach der

Weigert'schen Methode wiederholen und auf die

Zhlung der Ganglienzellen ausdehnen.

E. t. Estuarch : Das Schicksal der pathogenen
Mikroorganismen im todten Krper. (Zeit-
schrift fr Hygiene, 1889, Bd. VII, S. 1.)

Nachdem man erkannt hatte, dass eine ganze Reihe
von Erkrankungen des thierischen Krpers von einer
Infection durch Mikroorganismen bedingt werde, musste
die Frage nach dem Schicksal dieser Krankheitserreger,
wenn der befallene Wirth gestorben ist, eine ganz be-
sondere Wichtigkeit beanspruchen. Leben und ent-
wickeln sich diese Organismen in der Leiche weiter und
werden sie von den Grab- und Verwesungssttten aus
neue Heerde fr die Infection? oder gehen die patho-
genen kleinsten Lebenswesen mit der Fulniss ihres
Wirthes gleichfalls zu Grunde, und unter welchen Um-
stnden? Ausser einigen Versuchsreihen ber das
Schicksal des Milzbrand -Bacillus (Pasteur, Koch)
lagen ber diese hygienisch wichtige Frage nur sich
ziemlich widersprechende Angaben ber die Schdlich-
keit der Luft und des Brunnenwassers auf und in der
Nhe von Kirchhfen vor. Herr v. Esmarch litt daher
eine Bj stematische Untersuchung der Frage unternommen,
die zwar noch der weiteren Ausfhrung bedarf, aber
doch schon wichtige positive Ergebnisse geliefert hat.

Die Versuche wurden meist an Mausen, zum Theil
auch an Meerschweinchen oder Kaninchen angestellt.
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Dieselben waren durch eine Reihe von Infectionskrank-
heiten getdtet, und die von pathogenen Mikroorganis-
men durchsetzten Cadaver wurden unter sehr verschie-
denen Versuchsbedingungen ,

die sich mglichst den
natrlichen Verhltnissen anschlssen

,
der Fulniss und

Verwesung ausgesetzt. Zu verschiedenen Zeiten dieser

Processe wurden den Leichen kleine Proben entnommen,
und sowohl unter dem Mikroskop wie in Kulturversuchen
und durch Impfungen auf gesunde Thiere die Anwesen-
heit und Lebensfhigkeit der pathogenen Mikroorganis-
men geprft. Da durch den Fulnissprocess eine ber-

mssige Anzahl anderer Organismen sich entwickelte
und ppig in dem Cadaver wucherte, war von den drei

stets angewendeten Prfungsmitteln der Impfungsversuch
das zuverlssigste und oft allein maassgebende. Dieser
Umstand beschrnkte die Zahl der pathogenen Organis-
men, welche zu den Versuchen benutzt werden konnten,
auf die Flle, in denen schon durch Impfung geringer
Mengen in kurzer Zeit und sicher die Erkrankung des

geimpften Thieres herbeigefhrt werden konnte. Dem
entsprechend wurden von Herrn v. Esmarch unter-
sucht: Bacillen der Musesepticmie, Bacillen des

Schweinerothlaufes, Milzbrandbacillen , Milzbrandsporen,
die Mikroben von Hhnercholera, Tetragenus, malignem
(Jedem

, Tubereulose, Tetanus, Cholera asiatica. Typhus.
Die Versuche mit den vier letzgenannten, freilich fr die

praktische Hygiene des Menschen wichtigsten Bacterien
waren nur in sehr beschrnktem Grade ausfhrbar, weil
sie in Reinkulturen sich viel zu langsam entwickeln, oder

Impfungen auf Thiele mittelst kleiner Dosen ganz er-

folglos sind. Hier sind die Versuche nur lckenhaft
und mssen durch weitere ausgedehntere Reihen ver-

vollstndigt werden.
Das allgemeine Resultat der Versuche mit den erst-

genannten Objecten, auf deren Schilderung hier nicht

eingegangen werden kann, war, dass bei der grssten
Anzahl der pathogenen Bacterien, und hchst wahr-
scheinlich wohl bei allen hnlich organisirten Krankheits-

erregern, eine Weiterentwickelung derselben schon bald
nach dem Tode des Wirthes aufhrt, und dass darauf
fast regelmssig ein baldiges Zugrundegehen derselben

erfolgt. Dasselbe tritt schneller ein
,
wenn die Bedin-

gungen fr eine rasch und intensiv sich entwickelnde
Fulniss gegeben sind, wie es z. B. bei hherer Temperatur
der Fall ist, oder wenn die Cadaver in Wasser liegen.
Wird durch niedrige Temperatur der umgebenden Luft
wie im Eisschrank oder in den tieferen Bodenschichten
auch im Sommer die Fulniss hintangehalten, dann wird
auch der pathogene Mikroorganismus lnger sich virulent
erhalten". Milzbrandsporen blieben noch virulent nach

vollstndigster Zersetzung desWirththieres, wo Milzbrand-
bacillen lngst zu Grunde gegangen sind.

In den meisten Fllen muss wohl der Untergang
der specifischen Bacterien aufgefasst werden als ein

Erdrckt- und Ueberwuchertwerden derselben durch die

schneller und krftiger wachsenden Fulnissbacterien.
Das6 dies jedoch nicht immer der Fall ist, beweist Herr
v. Esmarch durch Versuche, in denen er Milzbrand-
bacillen auch ohne das Auftreten von Fulniss - und
anderer Bacterien nach lngerer Zeit in nicht mehr
lebenden Orgauen (Leber) zu Grunde gehen sah.

E. Janczewski: Die Bastarde der Gattung Ane-
mone. (Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in

Krakan, I-- 1

'. Nr.
6.)

Zu den Gattungen, in welchen hufiger Bastarde

auftreten, gehren auch die Anemonen. Herr Jan-
czewski, welcher seit einigen Jahren mit einer Mono-
graphie dieser Pflanzen beschftigt ist, hat eine Anzahl

Bastardirungsversuche mit Arten der Gattung angestellt,
welche im Allgemeinen die von frheren Forschern fest-

gestellten Gesetze des Hybridismus liesttigt haben.

Diejenigen Arten . welche sich durch die Aussaat und
die Structur der Frucht und des Samens, sowie durch
die Art. der Keimung und durch andere biologische
Charaktere unterscheiden, sind durchaus unfhig, Ba-
Btarde zu erzeugen. Die Verschiedenheit in der Struc-
tur der Pollenkrner ist

der Kreuzung der Arten.

Die ersten Versuche wurden mit Arten der Unter-

gattung Pulsatilla angestellt. Verfasser erhielt durch

Kreuzung von Pulsatilla pratensis (Mutter) mit P. pa-
tens, vernalis

, vulgaris und Halleri vier Bastarde, von
denen die beiden ersten zuweilen spontan vorkommen.
In ihren vegetativen Organen stehen sie in der Mitte
zwischen den Eltern; aber in Bezug auf die Blthen
war der Einfluss des Vaters entscheidend. Die Bastarde
waren alle unfruchtbar.

Die zweite Reihe der Versuche bezog sich auf die

Anemonen mit wolliger F'rucht (Eriocephalus). Die
untersuchten Arten: A. virginiana, silvestris, japonica,
multifida hudsoniana und multifida magellanica kreuzen
sich gegenseitig mit zufriedenstellendem

, hufig ausge-
zeichnetem Resultat und geben bald vllig intermedire
oder leicht zur Mutter hinneigende ,

bald mehr dem
einen der Eltern sich nhernde Producte. War A. silve-

stris bei der Erzeugung betheiligt, so erben die Bastarde
deren Eigenschaft, sich durch Adventivknospen, die aus
den Wurzeln entstehen, zu vermehren. Die Bastarde

virginiana X silvestris 1
), virginiana X hudsoniana,

silvestris X hudsoniana
,

hudsoniana X silvestris,

magellanica X silvestris sind vllig steril. A. silve-

stris X magellanica zeigte sich zuweilen in ganz
schwachem Grade fruchtbar, vermuthlich in Folge von

Bestubung durch elterlichen Pollen. Sehr merkwrdig
aber ist, dass dieser Bastard aus Adventivknospen
der Wurzel Individuen erzeugte, deren weibliche
Organe vollstndig zeugungsfhig waren, indem
sie gute Frchte von intermedirer Form hervorbrachten ;

der Pollen wurde nicht untersucht. Die Betrachtung
geschah auch hier vermuthlich durch Pollen von A. sil-

vestris.

Die durch Kreuzung von A. magellanica X hudso-
niana und umgekehrt erzeugten Hybriden erwiesen sich

mit dem eigenen Pollen fruchtbar
,
wodurch sie sich,

nach Verfasser als Rassenmischlinge zu erkennen geben.
F. M.

Vermischtes.
Ein neuer Komet ist am 17. November von Herrn

Lewis Swift vom Warner Observatorium, Rochester,
New-York, entdeckt worden. Sein Ort war November 17.

16 h 35 m 2 s (mittl. Greenw. Zeit); R. A. = 22 h 42 m
24 s. N. P. D. = 78 9'. Die tgliche Bewegung in

R. A. -4- 2 m, in N. P. D. 15'. Der Komet war nur
lichtschwach.

Die schnen Versuche, welche die Herren Mach und
Salcher ber die photographische Darstellung
fliegender Geschosse und der durch diese compri-
rairteu Luft ausgefhrt (vgl. Rdsch. II, 490), konnten
sie in grossem Maassstabe wiederholen. Nach im Wesent-
lichen identischen Methoden haben sie die Experi-
mente, die sie im Laboratorium mit Flintenkugelu an-

gestellt hatten , auf weiten Schiesspltzen mit Kanonen-

projectilen ausgefhrt. Ein Theil dieser neuen Versuche
wurde von Herrn Salcher in Pola, ein anderer Theil

von Herrn Mach in Meppen, erstere mit grsserem Ka-
liber (9 cm) und massiger Geschwindigkeit (448 m/sec),
letztere mit kleinerem Kaliber (4 cm) und hoher Ge-

schwindigkeit (670 m/sec.) angestellt. Die gewonnenen
Bilder waren im Ganzen den mit Gewehrprojectilen dar-

gestellten ahnlich; von einer genauen Beschreibung und

Analyse derselben haben die Verfasser jedoch abgesehen,
..da sich einstweilen durch mannigfach variirte Labora-
toriumsversuche wesentliche Fortschritte und weitaus

bessere Bilder ergehen haben", auf welche sie bald

zurckkommen wollen. Die Versuche mit den Kanonen-

projectilen haben einen doppelten Werth . indem sie

einerseits die frheren Laboratoriumsversuche besttigten,
andererseits die Anwendbarkeit der Methode auf das

Studium der Kanonenprojectile dargethan.

Der Nanu- der Mutter oelit voran.

Fr die Kedaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 26.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Wenn lngere Zeit auf weiter Flche gleich-

massige Winde wehen, so wird mau annehmen

mssen, dass dieselben einen Theil eines Kreislaufs

der Luft bilden, dass der beobachteten Windstrmung
an einer anderen Stelle der Atmosphre eine Str-

mung in entgegengesetzter Richtung entspricht. Der

Ort fr letztere wird in vielen Fllen in grsserer

Hhe zu suchen sein, so dass bereinander liegende

Luftstrmungen von entgegengesetzter Richtung oder

von gleicher Richtung, aber von merklich verschiede-

ner Geschwindigkeit in unserer Atmosphre oft vor-

kommen werden.

Wie Herr von Helmholtz schon im Jahre 1868

nachgewiesen hat, ist es theoretisch mglich, dass

zwei entgegengesetzt strmende Flssigkeiten in einer

geometrischen Flche an einander grenzen, so dass

beim Durchgang durch dieselbe die Geschwindigkeit

der Flssigkeit sich sprungweise (discontinuirlich)

um einen endlichen Betrag ndern kann. Doch ist

eine solche Trennungsschicht von geringer Stabilitt.

Jede Strung der regelmssigen Bewegung der einen

oder anderen Flssigkeit muss dieselbe zerreissen

und ein Eindringen des einen Stromes in den ande-

ren, also eine partielle Mischung der beiden Strme
bewirken. Besonders bemerkt mag hierzu noch wer-

den, dass die beiden Flssigkeiten von einander

einiger homologer organischer Flssigkeiten nach einer

in neu Methode. S. 645. L. Thomas u. Gh. Tr<5-

pied: Anwendung hoher Temperaturen bei der Beob-

achtung des Wasserstoff- Spectrums, s. 645. Karl

Singer: Temperaturmittel fr Sddeutschland. S. 646.

C. Timiriazeff: Ueber die Beziehung zwischen

der Intensitt der Sonnenstrahlung und der Kohlen-

sure-Zerlegung durch die Pflanzen. S. 646. C. Cor-
rens: Ueber Dickenwachsthum durch Intussusception
bei einigen Algenmembranen. S. 647. Friedrich
Katzer: Geologie von Bhmen. I. Abtheilung. S. 647.

Josef Maria Eder: Jahrbuch der Ph graphie
und Reproductionstechnik fr das Jahr 1889. S. 648.

Vermischtes. S. 64s.

wesentlich verschieden, z. B. also Luft und Wasser

sein knnen. Wenn daher der Wind ber eine

ruhende Wasserflche streicht, so grenzen auch hier

zwei Flssigkeiten von erheblich verschiedener Ge-

schwindigkeit aneinander.

Wie bekannt, treten dann Strungen der horizon-

talen Grenzflche ein. Und zwar zeigt bei leichter

Brise ein verticaler Querschnitt der Grenzflche die

Form einer Sinuslinie. Bei strkerem Wind werden

die Wellenthler breiter, die Wellenberge hher und

steiler. Endlich ,
bei weiterer Steigerung des Win-

des beginnen die Wellenberge sich zu berschlagen

und zu schumen. Werden hnliche Erscheinungen

an der Grenze zweier entgegengesetzter Luftstr-

mungen stattfinden '? In wie weit lassen sich die

Bewegungsgesetze von Wellen an der Grenze Wasser-

Luft auf Wellen an der Grenze zweier Luftstrmun-

gen bertragen ?

Diese Fragen ,
welche den Hauptinhalt der vor

uns liegenden Abhandlung bilden, lassen sich mit

Hilfe des, von dem Verfasser schon im Jahre 1873

mit Erfolg benutzten Princips der geometrischen
Aehnlichkeit der Bewegungen beantworten.

Von der Bedeutung dieses Princips kann man

sich etwa die folgende Vorstellung inachen. Denkt

man sich die, eine Flssigkeitsbewegung bestimmen-

den Grssen: die Coordinaten, die Geschwindigkeiten,

die Dichtigkeit u. s. w., jede derselben in einem ge-

wissen Verhltniss vergrssert, so mssen zwischen

den hierbei eingefhrten Factoren Beziehungen be-

stehen, aus denen sich Schlsse aus der Ursprung-
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liehen auf die vernderte Bewegung ziehen lassen.

Es kann hier nicht der Ort sein, die hierzu erforder-

lichen
, analytischen Ausfhrungen des Verfassers im

Einzelnen zu verfolgen. Wir wollen nur bemerken,

dass dieselben zunchst aus einer neuen Lsung des

allgemeinen Problems der Wellenbewegung an der

Grenze zweier Flssigkeiten bestehen, welche sich

in grsserer Entfernung von der Grenzflche pa-

rallel, aber in entgegengesetzten Eichtungen bewegen.
Ferner musste

,
an diese Lsung anknpfend , eine

eingehendere Discussion durchgefhrt werden , in

welcher Weise sich bei geometrischer Aehnlichkeit

die Bewegung von Wasser und Luft verndert, wenn

an Stelle des Wassers ebenfalls Luft von etwas

anderer Dichtigkeit als die obere Luftschicht tritt.

Als Resultat ergiebt sich, dass die geometrisch
hnliche Wellenform eintreten kann, wenn :

&,
2

6 n

V
1 6 n

ungendert bleiben".

Hier bedeuten: 6 = Si/s2 das Verhltniss der

Dichtigkeiten der beiden Flssigkeiten , 1^ und b2

die Verhltnisse, in denen ihre Geschwindigkeiten,

n das Verhltniss, in welchem die Coordinaten oder

die Lineardimensionen verndert werden.

Die Zahlenrechnung wurde fr zwei Arten von

Wellen durchgefhrt: 1) Wellen, deren Energievor-

rath gleich der der geradlinigen Strmungen lngs
ebener Grenzflche ist. Betrgt hierbei fr Wasser-

wellen und eine Windgeschwindigkeit von 10 m/sec.

die Wellenlnge 0,208965 m, so ist bei gleicher Ge-

schwindigkeitsdifferenz zweier Luftschichten die

Wellenlnge 2630,3 mal grsser. 2) Wellen von

kleiner Hhe. Bei 10 m Windgeschwindigkeit besitzen

die Wasserwellen eine Wellenlnge von 0,83222 m.

Bei gleicher Windstrke ist die Wellenlnge an der

Grenze der Luftschichten 2039,6 mal grsser. Da
wir bei den am Erdboden vorkommenden, massigen
Windstrken oft genug Wellen von einem Meter Lnge
haben , so wrden dieselben Winde in die Luft-

schichten von 10 Temperaturdifferenz bersetzt, also

2 bis 5 km Lnge erbalten. Grsseren Meereswellen

von 5 bis 10 m wrden Luftwellen von 15 bis 30 km

entsprechen knnen, die schon das ganze Firmament

des Beschauers bedecken und den Erdboden nur

noch in einer Tiefe , die kleiner als die Wellenlnge
ist, unter sich haben wrden, also den Wellen in

seichtem Wasser zu vergleichen wren
, die das

Wasser am Grunde schon erheblich in Bewegung
setzen."

Wenn daher zwei entgegengesetzt gerichtete Luft-

strmungen ber einander verlaufen, so kann es vor-

kommen, dass die ebene Grenzflche sich in eine

Flche mit Wellenbergen und Thlern von Hunderten

von Metern Hhe verwandelt. Oft werden uns diese

Niveauschwankungen der beiden Strmungen unsicht-

bar bleiben. Wenn aber die untere Schicht mit

Feuchtigkeit gesttigt ist und in eine obere
,
kltere

Schicht eindringt, so werden dort Nebel- und Wolken-

bildungen eintreten und dadurch wird die Erschei-

nung sichtbar. Fr die Erklrung vieler Wolken-

formen drfte die hier besprochene Theorie von

fundamentaler Bedeutung werden.

Da es sich wie oben bemerkt oft um Wellen

handelt, deren Lnge mehrere Kilometer betrgt,
whrend der ganze Vorgang sich in einer verhlt-

nissmssig geringen Hhe von ein oder einigen Kilo-

metern vollzieht, so wird die Wellenbildung von

Einfluss auf die Luftgeschwindigkeit an der Erdober-

flche sein, und zwar wird unter den Tblern die

untere Strmung verstrkt, unter den Bergen ge-

schwcht werden. Hieraus erklrt sich ungezwungen
das so oft zu beobachtende Wechseln der Windstrke,
Wiudstsse mit Regenschauern ,

mit einem Wort die

Erscheinung, die man wohl als biges Wetter be-

zeichnet. Endlich lsst sich weiter bersehen , dass

durch Vermittelung der Wellenbewegung eine par-

tielle Mischung der Luftstrme stattfinden kann, dass

in Folge dessen eine erhebliche Einwirkung der ent-

gegengesetzten Strmungen stattfindet, welche einer

energischen Reibung entspricht, und eine schnellere

Uebeifhrung der Wrme von den unteren, wrmeren
Schichten zu den hheren und klteren Strmen be-

wirkt, als bei dem geringen Wrmeleitungsvermgen
der Luft sonst stattfinden wrde. Mit einem Wort,
die vorliegende Abhandlung enthlt eine Reihe neuer

und eigenartiger Resultate, welche fr viele der noch

so rthselhaften, meteorologischen Erscheinungen eine

Erklrung zu geben gestattet. A. 0.

Heinrich Hertz: Ueber die Beziehungen zwi-

schen Licht und Elektricitt. Ein Vortrag,

gehalten bei der 62. Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte in Heidelberg. (Bonn.

Verlag von Emil Strauss, 1889.)

Die epochemachenden Untersuchungen , welche

Herr Hertz in den letzten beiden Jahren ber die

elektrischen Krfte, ihre wellenfrmige Verbreitung

durch den Raum und in Leitern
,
wie ber die Iden-

titt der Gesetze, nach denen elektrische und Licht-

Wellen sich fortpflanzen, bildeten den Gegenstand des

Vortrages, den er in der zweiten allgemeinen Sitzung

der Heidelberger Natuiforscberversammlung gehalten

und nun als Broschre verffentlicht hat. Nicht die

einzelnen Experimentaluntersuchungen ,
welche in

dieser Zeitschrift regelmssig referirt worden (vgl.

Rdsch. II, 294; III, 69, 264, 431; IV, 93, 483),

sondern die allgemeinen Gesichtspunkte, die funda-

mentale Bedeutung und die geschichtliche Entwicke-

lnng der zu Grunde liegenden Ideen waren es,

welche der Vortragende in seiner Rede entwickelte.

Faraday, der Entdecker der Inductionserscheinun-

gen, hat durch seine Gegnerschaft gegen die Fern-

wirkungen und durch die Vorstellung von magneti-

schen und elektrischen Kraftlinien die Grundlage

gelegt fr die von Maxwell theoretisch entwickelte

elektromagnetische Theorie des Lichtes. Aber erst

Herrn Hertz' Experimentaluntersuchungen haben

die Passhhe zu erklimmen vermocht, welche diese
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beiden gewaltigen Gebiete der Physik, die Lehre vom

Licht und die Lehre von der Elektricitt, von einander

geschieden hat und nun mit einander verknpft.
Es ist in hchstem Grade interessant, an der Hand

dieses Vortrages die logische Gedankenreihe zu ver-

folgen, welche von Faraday zu Hertz' Arbeiten ge-

fhrt, wie durch die letzteren, die der Vortragende nur

in allgemeinen Umrissen vorfhrt, das, was Fara-
d a y geahnt, volle experimentelle Besttigung gefunden.

Einen Auszug aus dieser Darstellung zugeben, wollen

wir unter Hinweis auf den leicht zugnglichen Original-

vortrag nicht versuchen, wir mchten es uns aber

nicht versagen ,
den Schluss der Rede hier wieder-

zugeben , in welchem Herr Hertz die Consequeuzen
seiner Arbeiten in weiten Ausblicken auf die ferneren

Ziele der Physik zieht :

So weit die Versuche. Bei Austeilung derselben

stehen wir schon ganz und voll im Gebiete der Lehre

vom Lichte. Indem wir die Versuche planen, indem

wir sie beschreiben , denken wir schon nicht mehr

elektrisch, wir denken optisch. Wir sehen nicht

mehr in den Leitern Strme fliessen
,
Elektricitten

sich ansammeln
;
wir sehen nur noch die Wellen in

der Luft, wie sie sich kreuzen, wie sie zerfallen, sich

vereinigen , sich strken ,
sich schwchen. Von dem

Gebiete rein elektrischer Erscheinungen ausgehend, sind

wir Schritt vor Schritt zu rein optischen Erscheinungen

gelangt. Die Passhhe ist berschritten; der Weg
senkt, ebnet sich wieder. Die Verbindung zwischen

Licht und Elektricitt, welche die Theorie ahnte , ver-

muthete, voraussah, ist hergestellt. Den Sinnen fass-

lich, dem natrlichen Geiste verstndlich. Von dem
hchsten Punkte

,
den wir erreicht haben , von der

Passhhe selbst, erffnet sieh uns ein weiter Einblick

in beide Gebiete. Sie erscheinen uns grsser, als wir

sie gekannt. Die Herrschaft der Optik beschrnkt

sich nicht mehr auf Aetherwellen ,
welche kleine

Bruchtheile des Millimeters messen, sie gewinnt Wel-

len
,

deren Lnge nach Decimetern , Metern
,

Kilo-

metern rechnen. Und trotz dieser Vergrsserung er-

scheint sie uns von hier gesehen nur als ein kleines

Anhngsel am Gebiete der Elektricitt. Dieses

letztere gewinnt am meisten. Wir erblicken Elek-

tricitt an tausend Orten, wo wir bisher von ihrem

Vorhandensein keine sichere Kunde hatten. In jeder

Flamme, in jedem leuchtenden Atome sehen wir einen

elektrischen Process. Auch wenn ein Krper nicht

leuchtet, so lange er nur noch Wrme strahlt , ist er

der Sitz elektrischer Erregungen. So verbreitet sich

das Gebiet der Elektricitt ber die ganze Natur.

Es rckt auch uns selbst nher; wir erfahren, dass

wir in Wahrheit ein elektrisches Organ haben
,
das

Auge. Dieses ist der Ausblick nach unten, zum Be-

sonderen. Nicht minder lohnend erscheint von
unserem Standpunkt der Ausblick nach oben zu den

hohen Gipfeln, den allgemeinen Zielen. Da liegt nahe

vor uns die Frage nach den unvermittelten Fern-

wirkungen berhaupt. Giebt es solche V Von vielen,

welche wir zu besitzen glaubten, bleibt uns nur eine,

die Gravitation. Tuscht uns auch diese? Das Ge-

setz, nach welchem sie wirkt, macht sie schon ver-

dchtig. In anderer Richtung liegt nicht ferne die

Frage nach dem Wesen der Elektricitt. Von hier

gesehen verbirgt sie sich hinter der bestimmteren

Frage nach dem Wesen der elektrischen und magne-
tischeu Krfte im Rume. Und unmittelbar an diese

anschliessend erhebt sich die gewaltige Hauptfrage
nach dem Wesen, nach den Eigenschaften des raum-

erfllenden Mittels, des Aethers, nach seiner Structur,

seiner Ruhe oder Bewegung, seiner Unendlichkeit

oder Begrenztheit. Immer mehr gewinnt es den

Anschein, als berrage diese Frage alle brigen, als

msse die Kenntniss des Aethers uns nicht allein das

Wesen der ehemaligen Imponderabilien offenbaren,

sondern auch das Wesen der alten Materie selbst und

ihrer innersten Eigenschaften, der Schwere und der

Trgheit. Die Quintessenz uralter physikalischer

Lehrgebude ist uns in den Worten aufbewahrt, dass

Alles, was ist, aus dem Wasser, aus dem Feuer ge-

schaffen sei. Der heutigen Physik liegt die Frage
nicht mehr ferne, ob nicht alles, was ist, aus dem
Aether geschaffen sei V Diese Dinge sind die usser-

sten Ziele unserer Wissenschaft, der Physik. Es sind,

um in unserem Bilde zu verharren
,

die letzten ver-

eisten Gipfel ihres Hochgebirges. Wird es uns ver-

gnnt sein, jemals auf einen dieser Gipfel den Fuss

zu setzen ? Wird dies spt geschehen ? Kann es

bald sein? Wir wissen es nicht. Aber wir haben

einen Sttzpunkt fr weitere Untersuchungen gewon-

nen, welcher eine Stufe hher liegt, als die bisher be-

nutzten
;
der Weg schneidet hier nicht ab an einer

glatten Felswand, sondern wenigstens der nchste ab-

sehbare Theil des Aufstiegs erscheint noch von

massiger Neigung, und zwischen den Steinen finden

wir Pfade, die nach oben fhren; der eifrigen und

gebten Forscher sind viele; wie knnen wir da

anders als hoffnungsvoll den Erfolgen zuknftiger

Unternehmungen entgegensehen?"

Stefano Pagliani: Ueber einige physikali-
sche Eigenschaften der hydrirten Salze

und ber ihre Constitution. (II nuovo Cimento,

1889, S. 3, T. XXVI, p. 5.)

Ueber die Art, wie die hydrirten Salze ihr Kry-
stallisationswasser enthalten, haben sich im Laufe der

Zeit zwei verschiedene Hypothesen entwickelt; die

eine betrachtet die hydrirten Salze als einfache

Molecularverbindungen ,
deren Molecl aus einem

Molecl des wasserfreien Salzes besteht, welches beim

Krystallisiren freie Wassermolecle angezogen, !die

sich als solche an der Bildung des Salzmolecls be-

theiligen. Die andere Hypothese whnt das Kiy-
stallisationswasser inniger verbunden mit dem Molecl
des wasserfreien Salzes kraft der supplementren
Valenzen des Sauerstoffes, der nach Friedel vier-

werthig sein soll. Einen Beitrag zur Beurtheilung
dieser bisher noch nicht endgltig gelsten Frage
sollte die Abhandlung des Herrn Pagliani liefern,

in welcher Vergleicliungen angestellt werden zwischen

den Molecularvolumen der wasserfreien und der eut-
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sprechenden wasserhaltigen Salze, zwischen den Mole-

cularwrmen beider Reihen von Salzen und zwischen

denAenderungen der Molecularvolume beim Uebergang
der Salzhydrate ans dem festen in den flssigen Zu-

stand. Ferner sind einige Versuche gemacht ber

den Einfluss des Druckes auf die Schmelzwrme der

hydrirten Salze.

Zur Vergleichung der Molecularvolume von wasser-

freien und wasserhaltigen Salzen lag bereits ein reiches

Material vor, das einfach in Tabellen zusammen-

gestellt wird; es sind Salze aufgezhlt, deren Wasser-

gehalt von 1 bis 24 Moleclen variirt; und in allen

entfernt sich das Molecularvolumen des Krystall-

wassers nur wenig von dem Mittel der Volume.

Grssere Abweichungen kommen berhaupt nur selten

vor, und zwar meist in den Salzen der seltenen Me-

talle oder in schwer darstellbaren, und daher unge-

ngend bekannten. Es ergiebt sieh schliesslich aus

dieser Zusammenstellung, dass das mittlere Molecular-

volumen des Krystallisationswassers ,
oder die Zu-

nahme des Volumens des wasserfreien Salzes , die

durch jedes hinzutretende Molecl Wasser veranlasst

wird, gleich 13,8 betrachtet werden kann.

Fr die Vergleichung der Molecularwrmen von

wasserfreien und wasserhaltigen Salzen werden gleich-

falls fremde Resultate, die freilich in viel geringerer

Menge, als fr die Molecularvolume, vorliegen, be-

nutzt. Die kleine Tabelle zeigt, dass jedem Molecl

Krystallwasser eine Zunahme der Molecularwrme
des wasserfreien Salzes um etwa 9,5 entspricht.

Wenn auch hier wieder einige Ausnahmen vorkom-

men
,

so hlt Verfasser ihre Zahl (4) fr zu ge-

ring ,
als dass sie die aufgestellte Regel erschttern

knnten.

Die Aenderungen des Volumens beim Schmelzen

der hydrirten Salze hat Herr Pagliani selbst ge-

messen. Er bediente sich dabei derselben (ihm zur

Zeit seiner Experimente unbekannten) Methode, die

Herr Retgers (Rdsch. IV, 505) zu den Bestimmun-

gen des specifischen Gewichtes isomorpher Mischun-

gen benutzt hatte. Durch Mischung zweier Flssig-
keiten von bekanntem specifischen Gewicht wurde

nmlich eine Flssigkeit hergestellt, welche dasselbe

specifische Gewicht hatte, wie das feste Salz, und dann

eine solche
,
deren specifisches Gewicht dem des ge-

schmolzenen Salzes gleich war; beide Messungen
mussten in der Nhe des Schmelzpunktes ausgefhrt
werden. Daher wurden, nachdem die Methode an

Salzen von bekannter Dichte geprft worden war,

nur solche Salze der Untersuchung unterworfen, deren

Schmelzpunkt unter 60 liegt, nmlich die Nitrate

des Calcium, Cadmium, Kupfer, Nickel und Mangan,
das Kobaltchlorr und Natriumacetat. Ohne hier

weiterauf die Versuchsanorduung einzugehen, sei nur

erwhnt, dass die Schmelzung im Luftbade vorgenom-
men wurde, und der Eintritt dieser Aenderung des

Aggregatzustandes bezw. das Ende des Ueberganges'
aus dem festen in den flssigen Zustand an dem Gang
des Thermometers beobachtet wurde, welches sein

Steigen whrend der Znstandsnderung unterbrach.

Berechnet man aus den gefundenen Werthen die

Aenderung des Molecularvolumens der verschiedenen

Salze, so findet man keine Beziehung zwischen dieser

Aenderung beim Schmelzen und der Anzahl der Mo-

lecle des Krystallwassers. Hingegen war, wenn man
das Natriumacetat ausnimmt, bei den brigen Salzen

die Aenderung des Volumens immer viel kleiner als

der Unterschied zwischen dem Volumen, welches den

Moleclen des Wassers bei der Schmelztemperatur

zukommt, und demjenigen, welches ihnen zukommt
im Zustande des Krystallisationswassers. ,

Diese

Differenz erhlt man, wenn man von der Zahl 13,8

(dem Molecularvolumen des Krystallisationswassers)

das Molecularvolumen des Wassers bei der Schmelz-

wrme abzieht, und die Differenz mit der Zahl der

Krystallwassermolecle multiplicirt. Dies scheint

darauf hinzuweisen, dass beim Schmelzen eines hydrir-

ten Salzes entweder eine theilweise oder vollstndige
Dissociation des Salzhydrates und eine Lsung des

wasserfreien oder minder wasserreichen Salzes in dem
frei gewordenen Wasser stattfindet. Fr diesen Vor-

gang bei der Schmelzung von Salzhydraten scheinen

auch einige andere schon frher bekannte Erschei-

nungen der Volumenuderung und Wrmetnung
beim Lsen verschieden hydrirter Salze zu sprechen.

Ueber den Einfluss des Druckes auf die Schmelz-

wrme waren bisher an Salzen noch gar keine Ver-

suche ausgefhrt. Eine von Herrn J. Thomson
theoretisch entwickelte Formel war durch Beobach-

tungen an verschiedenen anderen Substanzen bereits

bewhrt. Es interessirte nun Herrn Pagliani zu

prfen , wie sich Salzhydrate hierbei verhalten wer-

den; nachdem er gefunden hatte, dass beim Schmelzen

Dissociationsvorgnge stattfinden, war die Vermuthung,
dass die Salzhydrate unter dem Druck ihre Schmelz-

wrme nicht nach der Thomson' sehen Formel

ndern werden ,
wohl berechtigt. Auf die Methode

der Versuchsanordnung soll hier nicht eingegangen
werden. Die Salze, welche untersucht worden, waren:

das Chlorcalcium, CaCL + 6 H2 0, das saure phosphor-
saure Natrium, Na2 HPC>4 4- 12H2 und das unter-

sehwefligsaure Natrium, Na2 S2 ?, -f- 5H2 0; weil fr
diese alle anderen Elemente bekannt waren, die zur

Prfung der Formel erforderlich sind. Das Resultat

war nun fr alle drei Salze gleichlautend, dass sie der

Thomson 'sehen Gleichung nicht gengen.

Einige Betrachtungen, welche Herr Pagliani au

die Ergebnisse der vorstehenden Untersuchung knpft,

mgen auch hier zum Schluss folgen.

Das mittlere Molecularvolumen des Krystalli-

sationswassers in einem Salzhydrat ist fast dasselbe

fr alle Salze, und betrgt 13,83; hingegen berechnet

sich aus der Dichte des Eises das Molecularvolumen

des festen Wassers zu 19,6. Wir sehen also, dass

beim Eintritt eines Wassermolecls in das Molecl

des Salzhydrates eine verhltnissmssig grosse Con-

fraction (fast '/3 ) des Molecularvolumens stattfindet,

was wohl auf eine innigere Verbindung mit dem
wasserfreien Salze, als einer Molecularaulagerung ent-

spricht, hinweist. Dieser Umstand wrde zu Gunsten



No. 50. Naturwissenschaftliche Rundschau. 637

der zweiten von den oben erwhnten Hypothesen sich

venverthen lassen. Dass die Contraction des Mole-

cularvoluuiens im Durchschnitt bei allen Salzen gleich

ist, schliesst nicht aus, dass hei ein und demselben

Salze einige Wassermolecle sich starker, andere

weniger stark contrahiren. Dies ist namentlich der

Fall bei verschiedenen Metallsulfateu, bei denen

das erste Molecl ein Volum von 9,1 bis 11,9 an-

nimmt, wiihieiul die letzten zwischen 13,3 und 17,1

schwanken.

Auch die mittlere Molecularwrme des Krystalli-

sationswassers ist fr verschiedene Salze fast dieselbe

und gleich 9,5. Nimmt man fr die speeifische

Wrme des Eises den Wertb von Hess 0,533, so

findet man die Molecularwrme des fegten Wassers

9,6. Danach ist, wie bereits Person angegeben, die

Molecularwrme eines Salzhydrates gleich der Summe
der Molernlarwrmen des wasserfreien Salzes und des

Krystallisationswassers, in Uebereinstimmung mit dem

allgemeinen Gesetze von Woestyn, nach welchem

die Atome beim Eintritt in eine Verbindung ihre

speeifische Wrme behalten.

..I'iese beiden Resultate in betreff des Molecular-

Volumens und der -Wrme des Krystallisationswassers

scheinen mir vielleicht ntzlich zu werden bei der

Bestimmung der Moleculargewichte der Salze, welche

mit Wassermoleclen krystallisiren. Bezeichnet man

nmlich mit m, d, c das Moleculargewicht, die

Dichte und die speeifische Wrme des wasserfreien

Salzes, mit M, D, C die entsprechenden Werthe fr
das Hydrat, mit n die Zahl der Molecle des Kry-

stallisationswassers, so msste man befriedigt finden

die Gleichung m d + 13,8 n= M D; und mc -4- 9,5 n

MC." (Die Sulfate der seltenen Metalle entsprechen

der ersten Gleichung nicht.)

Aus den Bestimmungen von Thomsen folgt, dass

auch bei den Salzen von analoger Constitution die

mittlere Hydrationswrme fr ein Molecl Wasser

bei verschiedeneu Salzen verschieden ist. Dieses

Resultat scheint nicht bereinzustimmen mit den bei-

den bisher besprochenen Beziehungen , dass die

Volumnderungen und die Aenderung der Molecular-

wrme ziemlich gleich sind fr verschiedene Salze.

Eine Erklrung dieses scheinbaren Widerspruches
drfte vielleicht gegeben werden durch die Vor-

stellung, welche Herr van't Hoff ber das Wesen

der Lsungen aufgestellt hat. Er hat gezeigt, dass

eine Substanz, welche in einem Ueberschuss des

Lsungsmittels gelst ist, sich in einem Zustande

befindet
,

der dem gasfrmigen hnlich ist (vgl.

Rdsch. 111, 113). Bei dem Vorgange des Lsen s darl

man danach etwas der Verdampfung Aehnliches an-

nehmen. Die Energie, welche zum Verdampfen er-

forderlich ist, wird bei den verschiedenen Substanzen

nicht gleich sein, und diese Verschiedenheit der zum

Verdampfen bezw. zum Lsen verbrauchten Energien
wird sich in der Wrmetnung beim Lsen bemerk-

bar machen. Ja. es knnen hier sich BOgar bei che-

misch analogen Krpern Verschiedenheiten zeigen,

die mit physikalischen Eigenschaften der Verbin-

dungen in Zusammenhang stehen. Das von Thom-
sen gefundene Resultat ist hiernach nicht mehr

unbegreiflich und tangirt nicht die in der vorliegen-

den Arbeit besprochenen Verhltnisse der Aenderungen
der Molecularvolume und der Molecularwrme des

Krystallisationswassers. Freilich fehlen bisher noch

experimentelle Daten, welche der hier angeregten

Deutung eine sichere Grundlage geben wrden;
vielleicht drfte aber eine erweiterte Untersuchung

der osmotischen Erscheinungen ber die vorliegende

Frage mehr Licht verbreiten.

J. S. Burdon Sanderson: Function und Stoff-

wechsel. (Rede zur Erffnung der biologischen

Section der British Association zu Newcastle-on-

Tyne, Sept. 1889. Natura Vol. XL, p. 521.)

.... Vor etwa 50 Jahren wurde J. R. Mayer's

Abhandlung ber die Beziehung zwischen organischer

Bewegung und dem Stoffwechsel in lebenden Orga-

nismen in Deutschland verffentlicht. Obgleich ihr

Werth von Physikern hher angeschlagen wurde als

von Biologen, so war sie in ihrem Endzweck ebenso

wie in ihrem Gegenstande physiologisch. Hier zeigte

Mayer zuerst, dass bestimmte Functionen des thieri-

schen Krpers, welche bis dahin meist fr vital ge-

halten worden waren
,
im Bereiche genauer Messung

liegen, d. h. sich auf physikalische Maasse beziehen

lassen. Er war sogar im Stande zu beweisen, dass

jene quantitativen Beziehungen zwischen verschiede-

nen Arten von Energie, welche die Physiker damals

erst zu untersuchen begannen, auch in Bezug auf die

dem lebenden Organismus eigenen Processe Geltung

haben.

Beinahe unmittelbar nach dem Erscheinen dieses

jetzt berhmten Werkes, wurde eine Reihe von Ent-

deckungen in der Physiologie gemacht, welche wir

jetzt als epochemachend betrachten. Mayer selbst

hat bewiesen, dass die Muskeln bei der Arbeit und

Wrmeerzeugung dies nicht auf Kosten ihrer eigenen

Substanz thnn. Aber diese Thatsache konnte nicht

verstanden werden, bis Bernard zeigte, dass Zucker

einer der wichtigsten Bestandtheile des Blutes sei

und seine Aufspeicherung und Erzeugung eine Haupt-

funetion der Leber. Helmholtz glckte es demnchst

zu beweisen, was Johannes Mller fr fast un-

mglich gehalten hatte nmlich, dass die Zeit, welche

die Fortpflanzung eines Anstosses zur Bewegung vom

Gehirn bis zu einem Muskel braucht, gemessen werden

kann, und er zeigte, dass sie der durchlaufenen Ent-

fernung proportional ist. Gleich darauf untersuchte

DuBois-Reymond die elektrischen Erscheinungen

der Lebewesen und ordnete sie unter eine physikalische

Theorie, die- sich gegen die strengste Kritik lnger
als eine Generation behauptete. Und endlich wurden

die hydrodynamischen Principien in Betreff der Cir-

culatiou
,
die Dr. Thomas foung vor 40 Jahren in

seiner Croonian Lecture darlegte, durch Ludwig
experimentell bewiesen in ebenderselben Zeit, als

Helmholtz der Theorie dieses grossen Naturforschers
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von den Farbenwahrnehraungen eine bestimmte Form

gab.

Die Wirkung dieser Entdeckungen war eine voll-

stndige Umwlzung der Art, ber die Lebenserschei-

nuugen zu denken und zu sprechen. Der Irrthum

der Vergangenheit bestand darin, zu glauben, dass,

obgleich das Herz einer Pumpe glich, obgleich die

Verdauung in dem Laboratoriuni nachgeahmt werden

konnte, und Vergleichungen der Lebenprocesse mit

physikalischen Vorgngen als Erluterungen gebraucht

wurden, es immer Unrecht sei, sie zu identificiren.

Aber da man gelernt hatte, dass die Empfindung

lngs eines Nerven fortgepflanzt wird, gerade so wie

ein Ton durch die Luft, nur mit etwa einem Zehntel

der Geschwindigkeit, daBS die Beziehungen zwischen

der geleisteten Arbeit, der erzeugten Wrme und

dem verbrauchten Brennmaterial im lebenden Orga-
nismus ebenso untersucht werden knnen wie in der

Dampfmaschine, kam man jetzt dahin, zu merken, dass

auch in anderen hnlichen Fllen das, was frher als

besonders vital betrachtet wurde, nach jjhysikalischen

Principieu aufgefasst werden knne, und dass in Zu-

kunft das Wort vital" als bezeichnend fr die physio-

logischen Processe gnzlich aufgegeben werden msse.
Beim Rckblick sehen wir ohne Schwierigkeit, dass

der Forschungsweg, den zuerst Mnner wie Helm-

holtz, Ludwig, Brcke, Du Bois-Raymond,
Douders, Bernard betraten, der ist, auf welchem

whrend der folgenden Generation die Physiologie wan-

delte; und Keiner, der die Literatur jener Zeit nher

kennt, kann zweifeln, dass diese Fhrer des physiolo-

gischen Denkens wussten, dass sie die Urheber einer

neuen Epoche waren. Aber eine solche Epoche kann

nicht wieder kommen. Wir haben ein fr alle Mal
das Richtige angenommen, d. h. die wissenschaftliche

Methode, und es existirt nicht die geringste Mg-
lichkeit eines Rckfalls zum Falschen. Wir haben

keine neue Abschweifung, keinen Frontenwechsel zu

frchten; aber gerade Zeiten, die keine Epoche bilden,

haben ihre bestimmten Richtungen, und ich wage zu

behaupten, dass in der Physiologie die Richtung der

Gegenwart gekennzeichnet ist durch das Concentriren

der besten Krfte der besten Geister darauf, was ich

oben als die Elementarfragen bezeichnet habe. Die

Arbeit, die besonderen Functionen der Organe zu er-

forschen, welche whrend der letzten zwei Decennien

so glnzende Resultate geliefert hat, wird noch fort-

gesetzt, und jedes Jahr werden neue Gebiete erschlossen

und neue und fruchtbare Wege der experimentellen

Forschung erffnet; aber je weiter der Physiologe in

dieser Arbeit der Analyse und Differenzirung vor-

dringt, desto hufiger findet er seine Aufmerksamkeit

gefesselt durch tiefere Fragen in Betreff der wesent-

lichen Eigenhaften der lebenden Materie, aus denen

die hchst differenzirteu Functionen des thierischen

oder pflanzlichen Organismus entspringen. In unse-

rer Wissenschaft hat bisher der Fortschritt den um-

gekehrten Gang von dem der Natur eingehalten und
wird so fortfahren. Die Natur beginnt mit dem
Einfachen und endet mit dem Zusammengesetzten,

(erst die Ambe
,
dann der Mensch). Unsere For-

schungsmethode muss mit dem Ende beginnen. Und
dies nicht nur aus dem geschichtlichen Grund, dass

der erste Ansporn zu physiologischer Forschung des

Menschen vernnftiger Wunsch, sich selbst zu kennen,

war, sondern weil Differenzirung in der That Verein-

fachung bedeutet. Denn wie in den Fabriken die

Folge der Arbeitstheilung ist, dass von jedem Arbeiter

weniger verlangt wird
,

so ist in einem Organismus
der aus vielen Organen aufgebaut ist, die Function

eines jeden einfacher.

Die Physiologie studirt also zuerst den Menschen

und die hheren Thiere, und schreitet zu den hheren
Pflanzen vor, dann zu den Wirbellosen und Krypto-

gameu ,
und endet da, wo die Eutwickelung beginnt.

Von Anfang an war es ihr Ziel, Function und Structur

in Beziehung zu bringen, zuerst roh, dann, als, wie

ich erwhnt habe, ihre Beobachtungsmethoden wissen-

schaftlich wurden
,
immer genauer wobei das

Princip maassgebend war, dass jede wahrnehm-
bare Verschiedenheit der Structur einer Ver-

schiedenheit der Function entspricht, und

umgekehrt; dass jede Pagenschaft eines lebenden

Organes erklrt werden muss, wenn berhaupt erklrt,

als von seiner Structur bedingt.

Es ist nicht schwer zu sehen , wohin uns diese

Methode am Ende fhren muss. Denn da die Function

complicirter ist als die Structur, muss das Resultat

des Vorgehens, das die Physiologie regelrecht bt, nm-
lich von der Structur zur Function, uns unvermeid-

lich zu functiouellen Verschiedenheiten bringen, die

keine structurelle Verschiedenheit haben, um sie zu

erklren. So z. B. wenn der Physiologe unternimmt,

die Function eines hchst differenzirteu Organs wie

des Auges zu erklren, so findet er, dass bis zu einem

bestimmten Punkt, vorausgesetzt, dass er die erforder-

liche Keuntniss der Dioptrik besitzt, die Methode

der Correlation ihn geradeswegs zu diesem Punkt

fhrt. Er kann im Geiste oder wirklich ein Auge con-

struiren, welches die Functionen des wirklichen Auges
ausbt, in so weit es sich um die Bildung eines wirk-

lichen Bildes des Gesichtsfeldes auf der Retina handelt;

und er wird dadurch im Stande sein zu verstehen,

wie das Retina - Bild zum Organe des Bewusstseins

bergefhrt wird. Hier angelangt, beginnt er die

bekannte Structur der Retina in Beziehung zu setzen

mit dem, was von ihr verlangt wird, und findet, dass

die Zahl der Objecte, welche er im Gesichtsfelde

unterscheiden kann, ebenso zahlreich, aber nicht zahl-

reicher ist als die Theile der Retina, d. h. als die

Zapfen ,
die bei ihrer Unterscheidung betheiligt sind.

So weit hat er keine Schwierigkeit; aber die Methode

der Correlation lsst ihn von dem Augenblick an im

Stiche, wo er bedenkt, dass jeder Objectpnnkt im

Gesichtsfelde farbig ist, und dass er im Staude ist,

nicht nur die Zahl und Beziehungen von allen Object-

^punkten zu einander zu unterscheiden, sondern auch

die Farbe jedes einzelneu. Er sieht dann gleich,

dass jeder Zapfen eine Mehrzahl von Fhigkeiten be-

sitzen muss, fr die seine Structur keine Erklrung
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bietet. Mit anderen Worten, in der mikroskopischen
Structur der menschlichen lietina haben wir einen

Mechanismus, der vollstndig das Bild erklren wrde,
dessen ich mir bewusst bin. htten die es zusammen-

setzenden Objecte nur eine objective Eigenschaft,
wren sie farblos, aber sie giebt uns keine Erklrung
fr die Unterscheidung der Farben.

In hnlicher Weise ist es, wenn mau aufgefordert

wird, die Function einer absondernden Drse, wie z.B.

der Leber, zu erklren, nicht schwer, zu verstehen, dass,

da die ganze Drse aus Lppchen besteht, die einander

genau gleich sind, und jedes Lppchen in hnlicher

Weise aus Zellen zusammengesetzt ist, die alle gleich

sind, jede einzelne Zelle fhig sein niuss, alle Functionen

des ganzen Organs auszufhren. Aber, wenn wir

durch genauere Versuche lernen, dass die Leber nicht

eine, sondern viele Functionen besitzt wenn wir

wissen, dass sie ein Magazin fr thierische Strke

ist, dass jede Zelle die Fhigkeit besitzt, werthlose

Farbstoffe aus dem Blute auszuscheiden und mehrere

Arten von krystallisirbaren Producten zu bereiten, von

denen sie die einen in dieser Richtung sendet und
andere in der entgegengesetzten so finden wir

wieder, dass die Correlationsmethode uns im Stiche

lsst. und dass alles, was unsere Kenntniss der mikro-

skopischen Structur fr uns gethan hat. darin besteht,

uns eine Frage vorzulegen, welche wir, obgleich sie

einfach ist, ganz und gar nicht im Stande sind zu

beantworten.

Durch Vermehrung derartiger Beispiele wrden
wir in jedem Falle zu demselben Schluss kommen,
nmlich: Vielheit der Function be iEinheit der

Structur; die Einheit vertreten durch ein einfaches

Strncturelement mag es ein Zapfen der Retina oder

eine Zelle sein das im Besitz ist von zahlreichen

Fhigkeiten. Wenn wir bei einer Untersuchung zu

diesem Punkte gelangt sind
, mnss die Structur fr

den Augenblick aufhren, unser Fhrer zu sein, und
es ffnen sich uns berhaupt zwei Wege oder Alter-

nativen. Der eine ist, zurckzukehren zu jenem abge-
nutzten Dens ex machina, dem Protoplasma, als wenn
es eine ausreichende Erklrung von jedem Dinge
lieferte, das anderweitig nicht erklrt werden kann,
und dem entsprechend die Betrachtung der Functionen,
die keinen nachweisbaren Zusammenhang mit der

Structur haben, als fr die Gegenwart jenseits des

Bereiches der Forschung liegend, bei Seite zuschieben.

Der andere Weg ist, dass wir unsere Ansicht ber

das fundamentale Princip der Correlation aufrecht

halten und das Problem umkehren
,

d. h. dass wir

die Analyse der Function als eine Fhrerin zur ultra-

mikroskopischen Analyse der Structur gebrauchen.
Ich brauche kaum zu sagen, dass von diesen zwei

Wegen der erste falsch, der zweite richtig ist, denn
indem wir ihn verfolgen, bekennen wir uns stets zu

dem Grnndprincip, dass die lebende Materie ver-

mge ihrer Structur wirkt, vorausgesesetzt, dass

wir uns erlauben, den Ausdruck Structur" in einem
Sinne zu gebrauchen , der ihn ber die Grenzen der

anatomischen Forschung ausdehnt ,
d. h. ber die

Kenntniss hinaus, die man durch das Messer oder

Mikroskop erlangen kann. Wir dringen so (wie ich

gesagt habe) von der Function zur Structur vor

anstatt des anderen Weges.
Die Abweichung von den Traditionen unserer

Wissenschaft, die dieser Richtungsw^chsel zu ent-

halten scheint
,

ist in der That mehr scheinbar als

wirklich. Wenn wir die Geschichte von einigen der

grssten Fortschritte verfolgen, finden wir, dass die

Erforschung der Function der Kenntniss der Structur

vorangegangen ist. Haller's Entdeckung der Reiz-

barkeit war bekannt und trug Frchte
, lange bevor

mau etwas von der Structur der Muskeln kannte.

So wurde auch in einer spteren Periode Bichat
durch seine Erforschung der physiologischen Ver-

schiedenheiten zwischen den Functionen des, wie er

es bezeichnete, organischen und des thierischen Lebens
zu den anatomischen Untersuchungen gefhrt, welche

die Grundlage der modernen Histologie wurden. Ebenso
hat in noch jngeren Zeiten die Erforschung der

Function der Drsenzellen, welche mit so bemerkens-

werthen Resultaten von Professor Heidenhain in

Deutschland und mit gleichem Erfolge von Herrn

Langley hier gefrdert worden ist, zu der Ent-

deckung der Structurvernderungen gefhrt, die sie

erleiden beim Uebergang vom Zustand der Ruhe in

den der Thtigkeit: und ich knnte kein besseres

Beispiel erwhnen als das, welches (unter vielen

anderen bezglich der Physiologie des Nervensystems)
Dr. Gaskell's neue und sehr wichtige Entdeckung
der anatomischen Verschiedenheit zwischen cere-

brospinalen Nerven verschiedener Functionen liefert.

Wir knnen deshalb voraussehen , dass die Zukunft

der Physiologie sich von der Vergangenheit haupt-
schlich in der Beziehung unterscheiden wird dass,

whrend bisher der grssere Theil der Arbeit in der

Erklrung von Thatsachen bestand
,

die im ersten

Moment durch anatomische Forschungsmethoden er-

reicht worden, die Histologie, einst die Fhrerin der

Physiologie, jetzt ihre Dienerin geworden ist.

Whrend der letzten 10 oder 15 Jahre hat die

Histologie ihre Forschungsmethoden zu einem solchen

Grad der Vollendung gebracht, dass weitere Verbesse-

rung kaum mglich scheint. Verglichen mit diesen

Verfeinerungen erscheint die mikroskopische Ana-

tomie 1 " von vor 30 Jahren grob die Geschicklich-

keit, der wir einst trauten, scheint nun Plumpheit.
Dennoch liegen die Probleme der Zukunft ber ihre

wahre Natur vollstndig ausser dem Vermgen der

einen wie der andern. Durch andere Forschungs-
methoden mssen unsere besser ausgersteten Nach-

folger grndliche Kenntniss von jenen Lebenspro-
cessen gewinnen, von denen die letzten Resultate der

mikroskopischen Analyse, wie sie jetzt vorliegt, nur

das ussere, sichtbare Zeichen sein wird.

Im Vorangehenden habe ich zu zeigen versucht,

dass jetzt die Grundfragen in der Physiologie, die

Probleme
, welche am dringendsten Lsung fordern,

die sind, welche die Fhigkeiten der scheinbar structur-

losen, lebenden Materie betreffen, und dass der wich-
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tigste Theil der Arbeit der nchsten Zukunft die

Analyse dieser Fhigkeiten sein wird. Mit diesem

Hinblick ist das, was wir zu thun haben, erstens, die

Flle auszuwhlen, in welchen sich der Lebensprocess
in seiner einfachsten Form darbietet und folglich am
besten verstanden wird; und zweitens zu erforschen,

wie weit wir bei diesen besonderen Beispielen, indem

wir zum Fhrer nehmen die so oft von mir als grund-

legend erwhnte Theorie, nmlich die Beziehung der

Structur zur Function, des Mechanismus zur Thtig-
keit

,
vorschreiten knnen in den Schlussfolgerungen

ber den Mechanismus
,
durch den diese Lebensvor-

gnge in diesen einfachsten Fllen wirklich hervor-

gebracht werden.

Die unterscheidendste Eigenthmlichkeit der leben-

den Materie, verglichen mit der todten, ist, dass sie

sich ewig verndert und trotzdem dieselbe bleibt,

d. h. dass das Leben ein Zustand von unaufhrlichem

Wechsel ist. Fr unser gegenwrtiges Vorhaben

muss ich Sie bitten, zuerst zwischen zwei Arten von

Wechsel zu unterscheiden, die fr lebende Organismen

gleich bezeichnend sind, nmlich den durch Wachs-

thum und Verfall einerseits und den durch Ernhrung
anderseits. Wachsthum nennt der Biologe Ent-

wickelung. Wachsthum bedeutet die Entfaltung,

d. h. die Entwickelung der latenten Mglichkeiten
von Form und Structur, die im Keim existiren

,
und

die er durch Vererbung erlangt hat. Ein wachsender

Organismus ist heute nicht derselbe, der er gestern

war, und folglich nicht ganz derselbe jetzt als er vor

einer Minute gewesen und niemals wieder sein wird.

Diese Art des Wechsels will ich Sie bitten, von der

weiteren Betrachtung in diesem Moment auszu-

schliessen
,
denn in Wahrheit gehrt sie nicht zur

Physiologie, sondern zur Morphologie, und Ihre Auf-

merksamkeit auf die andere Art zu beschrnken, die

alle anderen Lebenserscheinungen in sich schliesst.

Ich bezeichnete sie eben als Ernhrung, aber dies

Wort drckt meine Ansicht sehr unzulnglich aus.

Der Ausdruck, der ein halbes Jahrhundert lang-

gebraucht worden ist, um die Summe oder den Com-

plex von nicht mit der Entwickelung zusammen-

hngenden Thtigkeiten eines Organes zu bezeichnen,

ist ..Stoffwechsel", wofr Professor Foster den sehr

annehmbaren Ersatz Metabolismus" eingefhrt hat.

Metabolismus ist nur ein anderes Wort fr Wechsel",
aber wenn wir es gebrauchen, verstehen wir darunter,

dass, obgleich ein Organismus in Bezug auf seine

Entwickelung niemlas das sein kann, was er gewesen
ist, die Phasen der abwechselnden Thtigkeit und

Ruhe , welche den Strom seines Lebenslaufes be-

zeichnen, sich wiederholen. Das Leben ist ein Kreis-

lauf, in dem der Organismus nach jedem Verlauf

zu demselben Ausgangspunkte zurckkehrt, immer

wechselnd und doch immer derselbe.

Diese Antithese bildet den wesentlichen Unter-

schied zwischen den beiden grossen Zweigen der

Biologie, den beiden entgegengesetzten Ansichten,

in welchen sich die lebende Welt dem forschenden

Menschengeist zeigt. Von der morphologischen Seite

betrachtet, bildet das ganze Pflanzen- und Thierreich

die Entwickelung eines Structurplanes , der einst

latent gewesen in einer Form der lebenden Materie

von scheinbar grosser Einfachheit. Von physiologi-

scher Seite sieht man
, dass diese scheinbar einfache

Materie fhig ist, Functionen von grosser Complieirt-

heit zu verrichten und sie muss daher einen entspre-

chend complicirten Mechanismus besitzen. Die Natur

dieses unsichtbaren Mechanismus strebt die Physio-

logie zu erkennen. Obgleich bis jetzt erst wenige
Fortschritte gemacht sind, und es bis jetzt wenig

mglich ist, dieses Verlangen zu befriedigen, so hat

doch, wie ich Ihnen zu zeigen versuchen werde, die

jetzige Kenntniss des Gegenstandes bereits so weit eine

bestimmte Form in dem Geiste der Leiter des physio-

logischen Denkens angenommen, dass es mglich ist,

die Richtung zu bezeichnen, der sich die besonnenste

Speculation zuwendet.

Die nicht mit der Entwickelung zusammenhngen-
den Lebensfunctionen des Protoplasma sind die Ab-

sorption von Sauerstoff, die Abscheidung von Kohlen-

sure
,
Wasser und Ammoniak , die Leistung von

mechanischer Arbeit und die Hervorbringung von

Wrme, Licht und Elektricitt. Von allen diesen mit

Ausnahme der letzten, weiss man, dass sie chemische

Processe zu ihren untrennbaren Begleitern haben.

In Betreff der Elektricitt haben wir keinen Beweis

fr die Abhngigkeit der elektrischen Eigenschaften

der Pflanzen und Thiere von chemischen Processen.

Aber alle die anderen erwhnten Thtigkeiten sind

im Grunde chemisch.

Lassen Sie uns zuerst die Beziehung des Sauer-

stoffes zur lebenden Materie und zum Lebensprocess

betrachten. Drei Viertel Jahrhundert nach den grund-

legenden Entdeckungen von Lavoisier und Priest-

ley (1772 bis 177G) war die herrschende Lehre, dass

der abgenutzte Stoff des Krpers durch die Circula-

tion zu den Lungen gebracht wird und dort ver-

brennt, wofr die ausgeathmete Kohlensure ein

deutlicher Beweis schien. Dann kam die Entdeckung,

dass arterielles Blut mehr Sauerstoff enthlt als

venses, und dass folglich Sauerstoff als solcher

durch den Blutstrom fortgefhrt werden muss ,
um

in allen Theilen des Krpers sein reinigendes Werk
zu verrichten; und dieser Fortschritt im Verstndniss

des Processes wurde einige Jahre spter durch die

Entdeckung der Eigenschaft des Blutfarbstoffes, Sauer-

stoff zu bertragen, gekrnt, an welcher der jetzige

Vorsitzende der Royal Society so hervorragenden

Antheil nahm. Endlich lieferte zwischen 1872 und

1876, als Resultat einer Reihe sorgfltiger Forschun-

gen ber den Athraungsprocess , Pfger den Be-

weis, dass die Function des Sauerstoffes im lebenden

Organismus nicht ist, hier oder dort abgenutzte Stoffe

zu zerstren , sondern vielmehr als Nahrung fr das

Protoplasma zu dienen, welches, so lange es lebt,

fhig ist, sich mit diesem Gase zu beladen, indem es

dasselbe mit solcher Begierde absorbirt, dass, obgleich

seine eigene Substanz ihre Integritt bewahrt, kein

freier Sauerstoff in der Nhe existiren kann. Diese
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Entdeckung, deren Wichtigkeit mit der Lavoisier's

vergleichbar ist, kann am besten bcurtheilt werden

durch Betrachtung ihres Einflusses auf andere grund-

legende Vorstellungen des Lebensprocesses. Die all-

gemein angenommene Idee, dass die abgenutzten

Stoffe bestimmt sind, oxvdirt zu werden, wurde mit

einer noch allgemeineren verbunden, nmlich, dass

die ausgebildete Structur des Krpers nicht bleibend

ist, sondern bestndig dem Verfall und Wiederaufbau

unterworfen. Was wir jetzt gelernt haben, ist, dass

das Material, welches oxydirt werden soll, ebenso

von aussen kommt, wie der Sauerstoff, der es ver-

brennt, obgleich die Reaction zwischen ihnen, d. h.

die Oxydation ,
innerlich ist , d. h. in dem Netzwerk

der lebenden Molekeln stattfindet.

Das Protoplasma nun, hierunter verstehe ich

die unseren Sinnen sichtbare und greifbare Darstel-

lung von lebender Materie, besteht also aus zwei

Dingen nmlich aus einem Gerst und einem In-

halt aus Bett und Strom aus einem thtigen

Theil, der lebt und bestndig ist, und aus einem

Theil auf den gewirkt wird
, der niemals gelebt hat

und unbestndig ist, d. h. in einem Zustand von Me-

tabolismus oder chemischer Umwandlung.
Wenn derartig die Beziehung ist zwischen dem

lebenden Gerst und dem Strom
,

der es benetzt,

mssen wir diesem lebenden, bestndigen, thtigen
Theil eine Eigenschaft zuertheilen ,

welche fr die

in der physiologischen Sprache als Fermente oder

Enzyme genannten Krper bezeichnend ist, die Eigen-

schaft, welche wir nach Berzelius in dem letzten

halben Jahrhundert durch das Wort kataly tisch"

ausgedrckt haben; und das wir gebrauchen, ohne dabei

zu beanspruchen, es zu verstehen, um eine Art Thtig-
keit zu bezeichnen, in welcher das Agens, das den

Wechsel bewirkt, nicht selbst Theil nimmt an den

Zersetzungen, die es hervorruft.

Ich habe Sie zu diesem Punkte gefhrt, als dem

Ergebniss dessen, was wir in Bezug auf die wesentliche

Natur der hochwichtigen Beziehung zwischen Sauer-

stoff und Leben wissen. In der Pflanzenphysiologie

ist man zu der allgemeinen Idee eines bestndigen,

katalysirendeu Gerstes und einer interstitiellen, un-

bestndigen Materie, die man Katalyt nennen knnte,
aus ganz anderen Grnden gelangt. Diese Vorstellung

wird in der Pflanzenphysiologie durch zwei Worte

reprseutirt, die beide dasselbe sagen Micellen,

von Ngeli gewhlt, und das bessere Tagmata, von

Pfeffer dafr eingesetzt. Ngeli's Wort hat Pro-

fessor Sachs angenommen als den Ausdruck seines

eigenen Gedankens ber die ultramikroskopische
Structur des Protoplasmas der Pflanzenzelle. Seine An-

sicht ist, dass gewisse wohlbekannte Eigenschaften der

organisirten Krper zu ihrer Erklrung die Annahme
fordern

,
dass die einfachste sichtbare Structur selbst

aus einer Anordnung von Einheiten einer weit hheren

Ordnung von Kleinheit aufgebaut ist. Diese hypothe-
tischen Einheiten hat Ngeli Micellen genannt.

Nun hat Ngeli in erster Reihe die Micellen

mit Molekeln verwechselt, indem er sich vorstellte,

dass das Moleciil der lebenden Materie von unge-
heurer Grsse sei. Aber, insofern wir keinen Grund

haben, zu glauben, dass irgend eine Form der leben-

den Materie chemisch homogen ist, wurde bald ein-

gesehen, vielleicht zuerst von Pfeffer, aber in der

That auch von Ngeli selbst, dass eine Micelle, das

letzte Element der lebenden Materie, nicht gleich-

wertig ist einem Molecl, wie gross oder zusammen-

gesetzt es auch immer sein mag, sondern eher einer

Reihe oder einem Haufen von Moleelen verschie-

dener Art. Deshalb ist der Ausdruck Tagma", den

Pfeffer zuerst gebrauchte, als der die Idee am
besten ausdrckende angenommen worden. Und hier

muss bemerkt werden, dass jeder von den Physiologen,
auf die Bezug genommen ist, die Micellen ansieht

nicht als eine blosse Anhufung von gesonderten

Partikeln, sondern als mit einander zu einem System

verbunden, eine Vorstellung, die in Harmonie ist mit

der Anschauung, die ich Ihnen eben von Seiten der

Thierphysiologie gegeben habe von dem katalysi-

renden Gerst und der interstitiellen katalysirbareu

Materie.

Dem Professor Sachs dient die porse Constitution

des Protoplasmas zur Erklrung der Eigenschaft des

Lebens-Turgor d. h. der Fhigkeit sich mit wsse-

riger Flssigkeit zu beladen eine Fhigkeit, welche

Sachs fr so ungeheuer stark erachtet, dass leben-

des Protoplasma nach seiner Meinung im Stande ist,

Wasser, welches es in seine Interstitien aufnimmt,
auf weniger als sein normales Volumen zu condeu-

siren. Fr unser gegenwrtiges Vorhaben gengt es

uns zu wissen, dass den grssten botanischen Denkern,

sowie den grssten Thierphysiologen der letzte Mecha-

nismus, durch den das Leben unterhalten wird, nicht,

wie Professor Sachs annahm, Schleim" ist, sondern

ein sehr ausdehnbares und usserst feines Netz-

werk."

Und jetzt lassen Sie uns versuchen, einen Schritt

weiter zu gehen ,
indem wir in Gedanken von den

Pflanzen zu den Thieren zurckkehren. Auf den

ersten Blick scheinen die einfachen Lebensprocesse
beim Thier complicirter, als bei der Pflanze, aber sie

sind im Gegentheil einfacher; denn das Pflanzenproto-

plasma, obgleich es structurell homogen sein mag,
ist dynamisch polyergisch ,

es hat viele Fhig-
keiten whrend es im thierischen Organismus
Flle giebt ,

in denen eine Structur nur eine ein-

zige ihr zuertheilte Function hat. Hierfr sind die

besten Beispiele zu finden unter den sogenannten

erregbaren Geweben, nmlich denjenigen, die zu dem
Zwecke differenzirt sind (neben Wrme), mechanische

Arbeit, Licht und Elektricitt hervorzubringen. Im

Leben der Pflanzen werden diese Fhigkeiten, wenn

berhaupt, stets in Gemeinschaft mit anderen ange-
troffen.

Durch das Studium des Muskels, des Lichtorgans
und des elektrischen Organs also wird der Lebensmecha-

nismns zugnglicher, als durch ein anderes Portal.

Von den Lichtorgauen wissen wir bis jetzt wenig,

aber das wenige, was wir kennen, ist werthvoll; von
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den elektrischen Organen wissen wir schon mehr,

von den Muskeln sehr viel.

Auf den Muskel hat Engelmann, einer der

besten Beobachter und Denker in den Elementarfragen,
die uns jetzt hier beschftigen ,

die Terminologie
von Ngeli uud Pfeffer zur Bezeichnung des

Mechanismus einer Contractiou bertragen. Das

Muskelprotoplasma weicht von jenen Arten von

lebenden Materie, auf die ich den Ausdruck polyer-

gisch angewandt habe
, darin ab

,
dass es eine Mole-

cularstructur besitzt, welche der eines Krystalls in

der Beziehung vergleichbar ist, dass jeder Theil

der scheinbar homogenen und durchsichtigen Materie,

aus der es besteht, jedem anderen gleicht.

Mit dieser ultramikroskopischen Structur kann

seine durch das Mikroskop gefundene Structur in

Beziehung gebracht werden
,
wobei die Hauptsache

ist, dass gerade wie eine Muskelfaser durch Quer-

schnitte in Cylinder getheilt werden kann ,
so jeder

solche Cylinder aus einer unbestimmten Zahl von

unbegreiflich winzigen, cylindrischen Theilen aufge-

baut ist, von denen jeder ein Abbild des Ganzen ist.

Diese nennt Engelmann nach dem Vorgange Pfef-

fer's Ino-Tagmata, So lange das Leben whrt, hat

jede winzige Phalanx die Fhigkeit, ihre Axe pa-

rallel zu denen ihrer Nachbarn zu halten und in

ihrer eigenen Sphre so zu wirken, dass, wenn sie vom

Ruhezustand zur Thtigkeit erweckt wird, eine Str-

mung von den Polen zum Aequator entsteht. Mit

anderen Worten, ein Muskel besteht, gleich dem

Pflanzenprotoplasma, aus einem bestndigen Gerste

von lebender katalysirender Substanz ,
welche die

mechanischen und chemischen Aenderungen be-

herrscht, die in dem interstitiellen, katalysirbaren

Material vor sich gehen, mit dem Unterschiede, dass

hier die ultramikroskopische Structur der eines ein-

axigen Krystalls gleicht, whrend im Pflanzen-

protoplasma kein Anzeichen einer solchen Anord-

nung vorhanden ist.

Diesem Schema der Muskelstructur entsprechend
hat die Contraction

,
d. h. der Formwechsel, den ein

Muskel erleidet, wenn er gereizt wird, seinen Sitz nicht

im System von Tagmen, sondern in der interstitiellen

Materie, die es umgiebt, und besteht in der Wande-

rung jener labilen Materie vom Pol zum Aequator, zu-

gleich mit einer explosiven Oxydation , pltzlichem
Freiwerden von Wrme und Wechsel im elektrischen

Znstande der lebenden Substanz. Lassen Sie uns jetzt

sehen , wie weit uns das Schema verhelfen wird zu

einem Verstndniss dieses wunderbaren Zusammenvor-

vorkommens von chemischer, elektrischer und mecha-

nischer Aeuderung.
Es ist nicht nthig, Ihnen zu beweisen, dass die

Entwickelung von Kohlensure und die Erzeugung
von Wrme, welche, wie wir wissen, verbunden ist

mit der Erregung des Muskels zur Thtigkeit, die

wir Reizung nennen, Anzeichen der Oxydation
sind. Wenn wir diese Thatsache in Verbindung

bringen mit der Ansicht, die eben von dem Mecha-

nismus der Contraction gegeben worden , so ist klar,

dass im Bereiche jedes Tagina eine Anhufung von

Sauerstoff und oxydirbarer Materie vorhanden sein

muss, uud dass zugleich mit oder vor der Wande-

rung der Flssigkeit vom Pol zum Aequator diese

zusammentreffen mssen. Lassen Sie uns fr einen

Augenblick annehmen, dass ein lsliches Kohlen-

hydrat die katalysirbare Materie ist, dass sie am

Aequator angehuft ist und Sauerstoff an den Polen,

und dass folglich zwischen Aequator und Polen

Wasser und Kohlensure ,
die einzigen Froducte der

Explosion , frei werden. Dass der Process wirklich

derart erfolgt, ist der Schluss, zu dein ein genaues
Studium der ihn begleitenden elektrischen Erschei-

nungen einen der bedeutendsten Physiologen der

Gegenwart, Professor Bernstein, gefhrt hat. Hier-

fr will ich fr einen Augenblick Ihre Aufmerksam-

keit erbitten.

Professor Bernstein 's Ansicht von der Mole-

cularstructur des Muskelprotoplasma steht in vlliger

Uebereinstimmung mit der Theorie von Pflger
und dem Schema von Engel mann, mit dem Zusatz,

dass jedes Inotagma im Ruhezustand elektrisch pola-

risirt ist, im Momente der Erregung oder Reizung

depolarisirt wird, und dass die Axen der Tagmata so

gerichtet sind, dass sie immer der Oberflche der

Faser parallel sind und folglich ihre positiven Seiten

nach aussen kehren. In dieser verbesserten Form
lsst sich die Theorie mit den fundamentalen Facten

der Muskelelektricitt in Einklang bringen nm-
lich, dass angeschnittene Oberflchen negativ sind

gegen unverletzte Oberflchen und gereizte Theile

gegen ruhende vorausgesetzt, dass die Richtung
der hypothetischen Polarisation vom Aequator zum Pol

ist, d. h. dass im ruhenden Zustand die Pole jedes

Tagmas mit negativen Ionen, der Aequator mit posi-

tiven beladen sind
;
und folglich , dass die Richtung

der Entladung in den Kalalyten in dem Moment,

wo die Polarisation verschwindet, vorn Pole zum

Aequator statthat.

Die Zeit verbietet mir selbst den Versuch einer

Erklrung, wie diese Theorie uns in den Stand setzt,

die angenommenen Erklrungen vieler mitwirkenden

Phnomene zuverlssiger auszudrcken , besonders

die des Elektrotonus. Ich begnge mich, Ihnen zu

zeigen, dass es nicht unmglich ist, die drei Erschei-

nungen die chemische Explosion, die pltzlichen

elektrischen Aenderungen und den Formenwechsel

alle als Offenbarungen ein und desselben Processes

als Producte desselben Mechanismus zu betrachten.

In den Pflanzen, in bestimmten Organen oder

Theilen derselben, in denen wie in Muskeln Bewegung

erfolgt, als Reaction auf einen Reiz, sind die physiolo-

gischen Bedingungen dieselben oder hnliche, aber die

structurellen sind sehr verschieden; denn die Wirkung
wird nicht durch Formenwechsel hervorgerufen, son-

dern durch Volumenabnahme des gereizten Theiles, und

dieser besteht nicht aus Fasern, sondern aus Zellen.

Die Art, in welcher die Volumenabnahme des ganzen

Organs ausgefhrt wird
,

ist die Volumenabnahme

jeder Zelle, eine Wirkung, die offenbar durch Aus-
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strmen von Flssigkeit aus der Zelle hervorgebracht
werden kann. Auf den ersten Blick also sind die

Verschiedenheiten viel .schlagender als die rmlich-

keiten.

Aber dem ist in Wirklichkeit nicht so; denn je

eifriger wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf die

Elementarvorgnge richten, als auf die iiussere

Form, desto strenger erscheint die Analogie, desto

vollstndiger die Uebereinstimmuug. Der Turges-

cenzzustand, wie ihn die Pflanzenphysiologen lange

genannt haben, vermittelst dessen das Gerst des

Pflauzenprotoplasma seinen Inhalt mit einer Hart-

nckigkeit zurckhlt, auf die ich mich schon bezogen

habe, ist das Analogon zu dem Bernstein'schen

Polarisationszustande. In Betreff des Aggregat-
zustaudes kann kaum gezweifelt werden, dass, da

die elektrischen Begleiterscheinungen der Erregung der

Pflanzenzellen so innig mit den der Muskeln berein-

stimmen, hier die Tagmata auch cylindrisch und ihre

Axen einander parallel sind. Hierber hinaus sollten

wir vielleicht unsere Betrachtung nicht ausdehnen;

aber es ist kaum mglich, sich zu enthalten, dieses

Resultat mit der strmenden Bewegung des Proto-

plasmas in Beziehung zu bringen, welche in lebenden

Pflanzenzellen eines der Anzeichen der Lebensthtig-
keit ist. Wenn, wie wohl vermuthet werden muss,

diese Bewegung interstitiell ist
,

d. h. veranlasst

durch die mechanische Wirkung des sich bewegenden

Protoplasmas auf sich selbst, knnen wir sehr leicht

verstehen , dass sein Mechanismus in rhythmisch
wiederkehrenden Phasen von geschlossener und offe-

ner Anordnung in der Richtung der Tagmen-Axen
besteht.

Beim Darlegen dieser Hypothese vergesse ich

keinen Augenblick ,
dass die Thatsachen betreffs der

Contractilitt von Pflanzenzellen bis jetzt noch un-

zulnglich erforscht sind. Niemand hat bis jetzt

gezeigt, dass, wenn das Blatt der sensitiven Pflanze

niedergeht, oder das der Fliegenfalle seine Beute ein-

schliesst, Wrme entwickelt wird oder Oxydation

stattfindet, aber es scheint mir nicht bereilt, an-

zunehmen, dass, wenn es mglich wre, morgen das

Experiment zu macheu
,

die Vermuthung besttigt
wrde.

Ich habe so versucht (bauend auf zwei Principien
in der Physiologie, erstens auf dem der stndigen

Beziehung von Mechanismus und Thtigkeit, von

Structur und Function
, und zweitens auf der Iden-

titt von Pflanzen- und Thierleben in Hinsicht von

Mechanismus und Structur, und auf zwei experimen-
tell bekrftigten Beziehungen, nmlich der Beziehung
der lebenden Materie oder des Protoplasma einer-

seits zum Wasser und andererseits zum Sauerstoff

und zur Nahrung) Ihnen theilweise einen Umriss oder

eine Skizze von dem darzubieten, was, wenn ich Zeit

htte es auszufhren, eine vollstndige Entwickelung
des Mechanismus und des Processes des Lebens sein

wrde, wie er sich unter den einfachsten Bedin-

gungen zeigt. Um diesen Umriss, so weit ich es

heute kann, zu vervollstndigen, habe ich nur noch

eine andere Betrachtung Ihnen vorzutragen, eine,

die in Verbindung steht mit dem letzten meiner vier

Ausgangspunkte mit der Beziehung des Sauer-

stoffes zum Protoplasma; eine Beziehung, welche aus

der Begierde entspringt, mit der es, ohne oxydirt
oder auch merklich in seiner chemischen Constitution

verndert zu werden, sich des Sauerstoffes bemch-

tigt und ihn fr seine eigenen Zwecke aufspeichert.
Die Betrachtung, welche dieselbe nahe legt, ist, dass,

wenn Sauerstoff und oxydirbare Materie bestndig

aufgespeichert werden
,

sie bestndig oder in Inter-

vallen sich ausgleichen mssen, und da wir wissen,

dass in jedem Augenblick ohne Ausnahme, wo Wrme
producirt oder Arbeit geleistet wird, diese Processe

als Begleiterscheinungen Wasser und Kohlensure

absondern, sind wir berechtigt, diese Ausschei-

dungen als Zeichen des Verbrauches, das Beladen

mit Sauerstoff als Zeichen der Erholung anzusehen.

Mit anderen Worten, ein neues Charakteristieuni des

Lebensvorganges entspringt aus denen, welche wir

schon heute errtert haben nmlich, daBS er ein

bestndig wiederkehrender Wechsel von entgegen-

gesetzten und complementren Zustnden, dem der

Thtigkeit oder Entladung und dem der Ruhe oder

der Erholung, ist.

Ist dem so oder nicht"? In den Ansichten der

meisten Physiologen ist der Unterschied zwischen

den Erscheinungen der Entladung und den Erschei-

nungen der Erholung ein fundamentaler, aber weiter

hinaus hrt die Einigkeit auf. Zwei berhmte

Mnner, einer in Deutschland, der andere in Eng-
land ich meine Professor Hering und Dr. Gas-
kell haben auf unabhngigen Grundlagen eine

Ansicht aufgestellt, im Gegensatz zu der oben ange-

gebenen, nach welcher das Leben nicht aus dem
Wechsel zwischen Ruhe und Thtigkeit, Beladung
und Ausgleichung, Ladung und Entladung, besteht,

sondern aus zwei Arten von Thtigkeit, zwei Arten

von Explosion ,
welche sich nur in der Richtung

unterscheiden, in der sie thtig sind, in dem Um-

stnde, dass sie einander antagonistisch sind.

Wenn wir jetzt die beiden Processe, den der Ruhe,

welche in Bezug auf die lebende Materie Erholung
bedeutet ,

und den der Entladung, welche Thtigkeit
bedeutet, mit einander vergleichen, mssen sie weiter

unterschieden werden in der Hinsicht, dass, whrend
die Erholung autonom ist, d. h. bestndig vor

sich geht, wie die Regierungsfunctionen einer wohl-

geordneten Gemeinschaft, der andere zufllig ist, d. h.

nur durch Antrieb usserer Einflsse statt hat; dass

mit anderen Worten der Unterschied zwischen Thtig-
keit und Ruhe (in Beziehung zum Protoplasma) wesent-

lich derselbe ist, wie zwischen Wachen und Schlafen.

Es steht in Einklang mit dieser Analogie zwischen

dem Wechsel von Wachen und Schlafen des ganzen

Organismus und dem entsprechenden Wechsel von

Erholung und Entladung jeder Art von lebender

Substanz, dass die Physiologen bereinstimmend den

Ausdruck ..Stimulus" (Reiz, Prikkeling) gebrauchen,

nichts anderes darunter verstehend, als dass nur durch
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usseren strenden oder sich einmischenden Einfluss

die in der lebenden Materie aufgespeicherte Energie

(meistentheils pltzlich) entladen wird. Wenn ich

jetzt behaupten wrde, dass die Erholung nicht auto-

nom ist, sondern wie das Wachen durch einen usse-

ren Reiz bestimmt wird, dass sie sich vom Wachen

nur in der Richtung unterscheidet ,
in der der Reiz

wirkt, d. h. in der Richtung zum Aufbau einerseits,

zur Zerstrung andererseits so wrde ich voll-

stndig und so klar als mglich die Lehre aus-

drcken, welche, wie gesagt, die schon erwhnten

berhmten Forscher, Dr. Gaskell und Prof. Hering
in Worte eingekleidet haben, die jetzt jedem Studen-

ten gelufig sind. Die fraglichen Worte Anabolis-

mus", was, bersetzt, Sichaufwinden heisst, und Ka-

tabolismus", was Abwinden bedeutet, sind Schpfungen
von Dr. Gaskell. Professor Hering's Aequiva-
lente dafr sind: Assimilation", was unstreitig Auf-

hufen von Sauerstoff und oxydirbarer Materie be-

deutet, und Disassimilation" Ausscheidung von

diesen in der vernderten Form von Wasser und

Kohlensure. Aber der Schwerpunkt der sie betref-

fenden Theorie liegt darin , dass die wunderbare

Kraft, welcher sich die lebende Materie erfreut, sich

selbst bestndig aus' ihrer Umgebung aufzubauen,

nicht, wie ich eben sagte, autonom ist, sondern ebenso

von zuflligen und usseren Einflssen oder Reizen

abhngig ist, wie wir es von den zersetzenden Pro-

cessen wissen; und demgemss findet es Hering
nothwendig, in den Ausdruck Reize nicht nur die

einzuschliessen
,
welche Thtigkeit veranlassen ,

son-

dern eine neue Klasse von Reizen zu schaffen, die er

Assimilations-Reize" nennt, welche anstatt den leben-

den Mechanismus zur Thtigkeit zu erwecken, seine

Ruhe hervorrufen.

Es ist leider unmglich, in den Umfang eines

Vortrages wie der vorliegende die grosse Reihe experi-

menteller Thatsachen Ihnen vorzufhren, welche zwei

der schrfsten Geister unserer Zeit dazu gefhrt
haben, eine Theorie anzunehmen, welche a priori

betrachtet, sich zu widersprechen scheint. Ich muss

mich begngen zu erwhnen, dass Hering dazu ge-

fhrt wurde durch das Studium eines der in meiner

Einleitung erwhnten Beispiele nmlich der

farbenunterscheidenden Functionen der Retina; Dr.

Gaskell durch das Studium der sehr lehrreichen

Klasse von Erscheinungen ,
welche uns enthllen,

dass unter den Wegen, durch die das Gehirn seine

herrschende Macht als oberster Regler aller conipli-

cirten Processe ausbt, die in den verschiedenen

Theilen des thierischen Organismus vor sich gehen,

einige vorhanden sind, welche nur die Befehle zur

Thtigkeit, andere, welche die Befehle zur Ruhe ber-

bringen; erstere nannte Gaskell katabolisch, letztere

anabolisch. Weiterzugehen wrde nicht nur Ihre Ge-

duld erschpfen, sondern mich ber die Grenzen fh-
ren

,
die ich mir gesteckt habe, nmlich den Lebens'

mechanismus in seinen einfachsten Erscheinungen. Ich

verlasse daher diesen Gegenstand, indem ich nur

ein Wort hinzufge. Die Unterscheidung, welche die

oben erwhnten Worte ihren Urhebern eingegeben

haben, ist eine wirkliche, aber sie enthlt eher den

gegenseitigen Widerstreit der gleichzeitigen Opera-
tion zweier ordnender Mechanismen als einen Anta-

gonismus zwischen zwei Processen von entgegen-

gesetzter Richtung, die durch denselben Mechanismus

hervorgebracht werden
; oder, anders ausgedrckt, der

beobachtete Antagonismus existirt zwischen einem

nervsen Mechanismus und einem anderen und nicht

zwischen zwei antagonistischen Functionen derselben

lebenden Substanz.

Ohne recapituliren zu wollen, habe ich als Schluss

ein Wort zu sagen ber eine Frage, die vermuthlich

einigen meiner Zuhrer in den Sinn gekommen ist.

Ich habe Ihnen angedeutet, dass, obgleich das

wissenschaftliche Denken nicht wie das speculative,

hin und her schwankt
,
sondern in einem fortwh-

renden und ununterbrochenen Fortschritt marschirt,

die Stufen des Fortschrittes durch charakteristische

Strebungen bezeichnet sein mgen, und ich habe zu

zeigen versucht, dass in der Physiologie die Fragen,
welche auf sich das lebhafteste Interesse concentriren,

die sind, welche an der Basis des elementaren Mecha-

nismus des Lebens liegen.

Das Wort Leben" wird in der Physiologie so

gebraucht, dass man darin, wenn Sie wollen, einen

technischen Ausdruck finden kann, und es bezeichnet

nur jenen Zustand des Wechsels mit Dauer, den

ich Ihnen auseinander zu setzen versucht habe. In

diesem beschrnkten Sinne des Wortes ist also die

Frage: Was ist Leben? eine, auf welche eine Ant-

wort erreichbar ist; aber es ist unnthig zu sagen,

dass in einem hheren Sinne hher, weil er auf

hhere Eigenschaften in unserer Natur hindeutet

das Wort an etwaB ausserhalb des Mechanismus er-

innert, was vielleicht eher seine Ursache als seine

Wirkung sein kann.

Das Streben, solche Beziehungen zu erkennen, ist

das, was wir mit Vitalismus bezeichnen. Beim Beginn
dieser Rede bezog ich mich auf die antivitalistische

Richtung ,
die den grossen Fortschritt der Wissen-

schaft begleitete, der in der Mitte des Jahrhunderts

stattfand. Aber gerade auf der Hhe dieser Bewegung
fand eine Reaction nach dem Vitalismus hin statt,

deren grsster Vertreter, Virchow, der Grnder der

modernen Pathologie war. Jetzt, eine Generation

spter, zeigt sich ein Streben in derselben Richtung
in verschiedenen Theilen. Was bedeutet diese Be-

strebung? Sie hat meiner Meinung nach jetzt die-

selbe Bedeutung wie damals. Vor 30 Jahren war

die Entdeckung der Zelle als Basis der Lebensfunc-

tion neu, und das Geheimniss, das vorher den Orga-
nismus umgab, wurde auf die Einheit bertragen,

welche, whrend sie dazu diente, alles zu erklren,

selbst unerklrt war. Die Entdeckung der Zelle

schien eine sehr nahe Annherung an den Lebens-

mechanismus zu sein; aber jetzt streben wir, ihm

noch nher zu kommen, und mit demselben Resultate.

Unsere Messungen sind genauer, unsere Methoden

feiner, aber diese Methoden gerade bringen uns in
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nahe Beziehungen zu Erscheinungen, die, obgleich im

Bereich der exacten Forschung, in Betreff ihres

Wesens in ein Dunkel gehllt sind, das je tiefer es

ist, desto mehr uns in Gegensatz bringt zu der

exacten Kenutniss, die wir von den umgebenden Be-

dingungen besitzen.

Wenn meine Worte wahr sind, so ist wenig Grund

vorhanden fr die Ansicht, die im Geiste Einiger

herrseht, dass die Gewohnheit, den Lebensmechanis-

mus zu untersuchen, die Menschen das, was so ge-

leint werden kann, als die einzige Art der ErkenntnisB

betrachten lsst. Die Neigung geht jetzt sicherlich

eher nach der anderen Richtung. Was wir zu ver-

hten haben, ist das Vermischen von zwei Methoden,
und so weit es uns betrifft, das Eindringen von

philosophischer Speculation in unseren Gegenstand.
Lassen Sie uns gern und freudig der gttlichen

Philosophie" huldigen, aber lassen Sie die Huldi-

gung ausserhalb der Grenzen unserer Wissenschaft

bleiben. Lassen Sie die, welche dazu geneigt sind,

ber die Grenze gehen und philosopbiren ;
aber es

scheint mir ntzlich fr den Fortschritt zu sein, dass

wir unser Bestes thun, um die eigentlichen Philosophen
mit solchen Thatsachen betreffs Stiuctur und Func-

tion zu versorgen, welche ihnen als Hilfsmittel dienen

bei der Erforschung jener tieferen Probleme, die des

Menschen Beziehungen zur Vergangenheit, Gegenwart
und unbekannten Zukunft betreffen.

James E. Keeler: Ueber die Spectra von Saturn
und Uranus. (Astronom. Nachrichten, 1889, Nr. 2927.)

Die Angaben Lockyers, dass er sowohl von den

Ringen des Saturn wie vom Uranus bei der spectro-

skopischen Untersuchung helle Linien erhalten, was fr
seine Meteoriten - Theorie der Sterne beweisend sein

Bollte. veranlassten Herrn Keeler mit den ausgezeich-
neten Instrumenten der hochgelegenen Lick- Sternwarte

neue Beobachtungen der beiden Planeten auszufhren.

Das Spectrum des Saturnringes wurde an vielen

klaren Nchten im April und Mai untersucht. Alle

llauptlinien des Sonneuspeetrums und manche von den
feineren waren leicht sichtbar; hingegen konnte von dem

Absorptionsstreifen bei /. = 61S, der im Spectrum
-

tturnkorpers eine hervorragende Rolle spielt, keine

S|uir gefunden werden. Das sorgfltigste Suchen nach
hellen Linien bei jeder Gelegenheit war erfolglos. Der

1 imi Eigenlicht des Ringes wurde ferner auch

dadurch a en, dass unter den gnstigsten Be-

dingungen, bei Abbiendung alles fremden Lichtes, der
rii.il des Ringes, der im Schatten des Planeten liegt,

nicht sichtbar wurde.

Ebenso erfolglos war du- Suchen nach hellen Linien
im Spectrum des Uranus. Die dunklen Streifen, darunter
der oben erwhnte bei /. = 618, waren Behr gut ent-

wickelt und konnten hei verschiedenen Gel

gemessen werden. Helle Linien wurden niemals ge.
i. Die Messungen der Lage der Hauptstreifen

stimmten sehr gut mit denen von Huggins und Vogel.

P. de Heen: Bestimmung des Wrineleitungs-
Cueffieieiiteii einiger homologer organi-
scher Flssigkeiten nach einer neuen Me-
thode. (Bulletin de l'Academie royale de Belgique, 1889,
Sri. 3, T. XVIII, p. 192.)

Zur Bestimmung der Wrmeleitungsfhigkeit von

Flssigkeiten bedient sieh Herr de Heen zweier gleich

grosser Kupferscheiben, die durch zwischengelegte Glas-

stckchen in beliebiger, kleiner Entfernung von einander

gehalten verden und die zu untersuchende Flssigkeit

zwischen^ sich einschliessen; die untere Scheibe trgt eine

Bohrung, in welche ein empfindliches Thermometer ein-

gefhrt wird. An die untere Scheibe schliesst sieh ein

MesBingcylinder, durch den in passender Weise ein krf-

tiger Strom kalten Wassers dauernd geleitet wird; ein

hnlicher Cylinder ber der oberen Scheibe fhrt an

dieser einen Strom warmen Wassers entlang'. Ein Thermo-
meter an der unteren Seite der unteren Scheibe und ein

zweites an der oberen Seite der oberen Platte geben im
Verein mit dem dritten Thermometer, welches in der

Bohrung der unteren Kupferplatte liegt, die Daten zur

Berechnung der Wrmeleitungfhigkeit der zwischen den

beiden Kupferscheiben befindlichen, dnnen Schicht von

Flssigkeit.
Nach dieser Methode, welche mit der 187!) von Herrn

f. Weber angegebenen sehr grosse Aehnlichkeit besitzt,

hat Herr de Heen den Wrmeleitungscoefficienten von

Wasser, Methyl-, Aethyl- und Amylalkohol; Methyl-,

Aethyl- und Amyla'cetat; Methyl-, Aethyl- und Amyl-
valeriat; Benzin, Xylen und Cymen; Amylbromid; Aethyl-
und Amylbenzoat bestimmt. Die gefundenen Wrme-
leitungen wurden auf die des Wassers bezogen und mit

den Moleculargewichten der betreffenden Flssigkeiten

verglichen. Hierbei stellte sich heraus, dass fr die

Krper, welche einer homologen Reihe angehren, die

Wrmeleitungsfhigkeit abnimmt, in dem Maasse wie

das Moleculargewicht wchst. Aber das Quadrat von s
/u

(c = Wrmeleitung) ndert sich in der Regel weniger
schnell als das Moleculargewicht, weil nach Herrn

de Heen die Wrmeleitung nicht bloss von der Ge-

schwindigkeit der Molecle, sondern auch von ihrem
Durchmesser abhngt.

L. Thomas und Ch. Trepied: Anwendung hoher

Temperaturen bei der Beobachtung des

Wasserstoff-Spectrums. (Gomptes rendus, 1889,

T. CIX, p. 524.)

Gelegentlich einer die Sonnenphysik betreffenden

Untersuchung wollten die Verfasser das Wasserstoff-

Spectrura untersuchen, whrend das Gas nicht wie ge-

whnlich durch den elektrischen Strom leuchtend ge-
macht wird, sondern durch einfacheTemperatursteigerung.
Sie erreichten ihren Zweck in der Weise, dass sie einen

aus vier einzelnen Strahlen in eigenthmlicher Weise

zusammengesetzten Strom von Wasserstoff in einen

zwischen Kohlenstben leuchtenden elektrischen Bogen
hineinleiteten, ein Verfahren, das mit besonderen

Schwierigkeiten verknpft ist, weil sehr leicht der Bogen,
statt den Wasserstoff leuchtend zu machen

,
erlischt.

Glckt der Versuch, so nimmt das Bild des Bogens eine

in Frbung mit purpurnen Rndern an.

Im Spectroskop sieht man dann die beiden Linien

//,, und II ;. Mit einem Prisma besitzt Hu eine Hellig-
keit , die derjenigen der Metalllinien vergleichbar i<t,

whrend Hi an den Rndern verschwommen ist, hnlich

wie die dunkle Linie F im Sonnenspectrum bei einer

Dispersion von etwa 20 Prismen, Wendet man eine

Dispersion von h) Prismen an, dann wird 7/,< bedeu-

tend breiter, au den Rudern verschwommen und zeigt
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eine gewisse Analogie mit der entsprechenden Linie der

ChromoBphre; H breitet sieh bedeutend aus. Mit dem

grossen Thollon'sclien Spectroskop (31 Prismen) kann
man lli nur schwer sehen.

Die Erscheinungen der beiden Linien sind dieselben,
wenn man statt Wasserstoff Leuchtgas oder Wasser-

dampf anwendet.

Die Linien Hy und Hi konnten selbst mit den
schwchsten Zerstreuungen nicht gesehen werden.

Karl Singer: Temperaturmittel fr Sddeutsch-
land. (Inaugural-Dissertation, 1889. Abgedruckt in Beob-

achtungen der meteorologischen Stationen im Knigreich

Bayern, Bd. X, Jahrg. 1888.)

Nach dem Vorgange von Hann und im Wesentlichen
dem von diesem in seinen Temperaturverhltnissen
der sterreichischen Alpenlnder" eingeschlagenen Wege
folgend, hat Herr Singer die Temperaturmittel fr Sd-
deutschland berechnet und giebt in der vorliegenden

Abhandlung eine genaue Schilderung des Ganges seiner

Untersuchung wie die durch dieselbe gewonnenen Re-

sultate. Die sehr eingehende klimatische Specialstudie
kann an dieser Stelle nicht Gegenstand der Besprechung
sein

,
es muss Jeder sieh fr diesen Gegenstand inter-

essirender Leser auf die Originalarbeit selbst verwiesen
werden. Nur ein Resultat von allgemeinerem Interesse

soll hier besonders hervorgehoben werden.
Herr Singer findet, dass auch in dem von ihm be-

handelten Gebiete die Umkehr der Temperatur mit
der Hhe in den Wintermonaten ganz allgemein vorkommt.
Seine Beobachtungen ergeben ihm aber hierbei zwei ver-

schiedene Formen dieser Wrmezunahme mit der Hhe.
1) Den gewhnlichen Fall der Temperaturumkehr, bei

welcher die hhere Station Gipfel oder Hanglage hat.

Hier sind es besonders die Minimaltemperaturen, welche
im Vergleich zu der unteren Station zu hoch sind; die

Temperaturumkehr ist am erheblichsten in den frhen
Morgenstunden und hauptschlich die Folge der An-

sammlung kalter Luft in den Thlern. 2) Kommt es vor,
dass die Maximaltemperaturen der hheren Station hher
sind, whrend die Minimaltemperaturen niedriger sind

als an der unteren Station
,
wenn die obere Station in

einem Gebirgsthal oder am Rande des Gebirges, die

niedere im Vorlande liegt. Diese Temperaturumkehr
tritt in den Monaten November bis Mrz besonders in

den Mittagsstunden, und zwar bereits bei einer absoluten
Hhe von 700 m auf. Sie ist in erster Linie bedingt
durch die geringere Bewlkung der oberen Station;
frdernd treten noch dynamische Erwrmung, Schutz

gegen Winde und andere locale Einflsse hinzu.

C. Timiriazeff: Ueber die Beziehung zwischen
der Intensitt der Sonnenstrahlung und
der Kohlensure - Zerlegung d u r c h d i e

Pflanzen. (Comptes rendus, 1889, T. CIX, p. 379.)
Die Frage nach dem Verhltnisse der Strahlungs-

intensitt zu der chemischen Thtigkeit des Chlorophylls
ist von vielen Forsehern zum Gegenstand der Unter-

suchung gemacht ,
ohne dass bisher eine befriedigende

Uebereinstimmung zwischen den Resultaten erzielt wre.
Die verschiedenen Anschauungen, welche hierber auf-

gestellt worden, fasst der Verfasser wie folgt, zusammen:
1) Die Reductiousthtigkeit ist proportional der Licht-

intensitt; 2) sie wchst mit der Intensitt, aber lange
bevor dir Intensitt erreicht ist, welche der directen

Besonnung entspricht, nimmt sie merklich ab und die

Wirkung der directen Insolation muss als schdlich be-

trachtet werden; 3) die rcducircudc Wirkung des Lichtes

nimmt zu bis zur directen Insolation, bei weiterer

Steigerung des Lichtes wird sie stationr; 4) sie nimmt
nur bis zu einer bestimmten Intensitt zu. Diese letztere

zuerst von Kreusler aufgestellte Beziehung ist, wie

gleich erwhnt werden soll
,
auch durch die Versuche

des Verfassers besttigt worden.

Will man genau das Verhltniss der chemischen

Wirkung in einer Pflanze zu der Lichtintensitt messen,
so mssen alle sonstigen Nebenwirkungen, wie die Er-

wrmung, Verdunstung und Austrocknung, mglichst
vermieden werden. Dieses Ziel wurde erreicht durch

mglichste Abkrzung der Zeit der Bestrahlung, und
zwar mittelst folgender Versuchsanordnung: In eine

dunkle Kammer wurde durch einen grossen Foucault'-
schen Heliostaten und eine Linse ein Bndel divergiren-
der Lichtstrahlen geleitet, und in den Lichtkegel wurden
auf einer optischen Bank von 2 m Lnge die Pflanzen so

aufgestellt, dass die Lichtintensitt, welche die einzelnen

traf, ausgedrckt werden konnte durch die Zahlen 1,
l
/a ,

V41 V91 Vj6. Y20 und V3C (die directe Insolation war als

Einheit genommen).
In einer ersten Versuchsreihe wurde eiue Wasser-

pflanze nach und nach in den verschiedenen Abstnden
dem Lichtkegel exponirt; jede Exposition dauerte eine

Minute, und das whrend dieser Zeit von der Pflanze ent-

wickelte Gas wurde analysirt. In einer zweiten Versuchs-

reihe waren vier Glocken, welche das gleiche Gemisch
von Luft und Kohlensure nebst gleichen, derselben

Spreite entnommenen Blattstckchen enthielten, ber

Quecksilber gestlpt und gleichzeitig an verschiedenen

Punkten der optischen Bank der Lichtwirkimg ausgesetzt,
die Exposition dauerte 25 Minuten.

Beide zu verschiedenen Zeiten angestellte Versuchs-

reihen, bei denen die Gase nach verschiedenen Methoden

analysirt wurden, an Pflanzen ausgefhrt, welche ver-

schiedene Medien bewohnen, haben vollkommen ber-

einstimmende Resultate ergeben, was dafr spricht, dass

sie allgemeine Gltigkeit beanspruchen knnen. Trgt
man die Lichtintensitten auf die Abscissenaxe auf

und die Mengen zerlegter Kohlensure als Ordiuaten,
so erhlt man eine Curve, welche zeigt, dass die Zer-

setzung der Kohlensure mit wachsender Lichtintensitt

schnell wchst, dann immer langsamer, dass sie ein

Maximum erreicht bei einer Lichtintensitt, die etwa

gleich ist 1
/,1 der directen Insolation und dann definitiv

stationr bleibt.

Naturgemss drngt eich die Frage auf, welches

die Ursache dieses sonderbaren Verhltnisses der Licht-

intensitt zur Energie des physiologischen Vorganges in

dem Blatte sei. Verfasser meint dasselbe durch die

optischen Eigenschaften des Chlorophylls erklren zu

knnen. In einer besonderen Versuchsreihe, die er mit

einem eigenen Apparate, einem Phytoaktinometer", an-

gestellt, hat er nmlich die Sonnenenergie gemessen,
welche von dem Chlorophyll eines Blattes absorbirt wird,

und fand, dass man diesen Theil auf etwa 20 bis 25 Proc.

der directen Strahlung schtzen kann. Andererseits ist

festgestellt worden
,

dass das Maximum der von einem

Blatte aufgespeicherten Sonnenenergie (d. h. in chemische

Arbeil umgewandelter) niemals die Grenze von 5 Proc.

bersteigt. Es ist klar, dass einer bestimmten Licht-

intensitt (etwa Y4 joder Ys der directen Bestrahlung)
ein Punkt der Curve entspricht, wo die Strahlung ganz
in chemische Arbeit umgewandelt wird. Wird die

Intensitt geringer, dann fehlt die Strahlung und die

'Curve sinkt schnell ab, wobei die Energie der Zerlegung
ziemlich proportional ist der Strahlungsintensitt. Wenn
hingegen die Strahlung im Ueberschuss zugegen ist,

dann wird die Curve der Abscissenaxe ziemlich parallel."
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Diese Erklrung schein! Verfasser sehr plausibel;

sie lehrt wiederum, dass man in den optischen Eigen-

sohaften des Chlorophylls die Haupterklrung der Ge

auohen muss, welche <lie Beziehung zwischen der

Strahlung und der Kohlenstoffassimilation durch die

Pflanzen ausdrcken. Die Versuchsergebnisse stehen

nicht im Widerspruch mit den Befunden frherer For-

scher, wenn man die Verschiedenheit der Versuchs-

bedingungen entsprechend bercksichtigt.

C. Correns: Heber Dickenwachsthum durch In-

tus8usception bei einigen Algenmembranen.
(Flora, 1889, S. 298.)

Oh das Dickenwachsthum der Pflanzenmembran durch

Auflagerung (Apposition) oder durch Einlagerung (In-

jeption) stattfindet, ist bekanntlich eine in neuerer

Zeit wieder lebhaft errterte Frage. Whrend bis vor

Kurzem die Nii gel i' sehe Intussusceptionslehre die Allein-

herrsoherin war, sind neuerdings zahlreiche gewichtige

Stimmen laut geworden, welche der lteren Appositions-

lehre das Wort reden (s. Rdsch. III, 138). Aber auch

der LehreNgeli's erstehen tchtige Vertheidiger, wie

die vorliegende Arbeit beweist.

Eine sichere Entscheidung darber, auf welche Art

eine Membran wchst, lsst sich, so fhrt Herr Correns

ans, nur in den Fallen treffen, in denen eine Membran-

schicht vom Plasma der Zelle durch andere ihresgleichen

getrennt, also ohne die Mglichkeit einer Apposition

neuer Substanztheilchen, denuoch im Laufe ihrer Ent-

wicklung ihr Volumen vergrssert, indem man zusieht,

ob mit dieser Volumzunahme auch eine Substanzzunahme

Hand in Hand geht oder nicht. Solche Vorkommnisse

sind nicht eben hufig. Von den vier Beweisen fr

Dickenwachsthum der Zellmembran durch Intussusception,

die Ngeli seinerzeit aufgestellt hat, beziehen sich drei

auf solche Flle: Gloeocapsa, Apiocystis, Petalonema.

Die erste und letzte Pflanze hat Strasburger in seinem

Buch Ueber Bau und Wachsthum der Zellhute" auch

in den Kreis seiner Untersuchungen gezogen, er nimmt

aber zur Erklrung der nachtrglichen Volumzuuahme

Quellung", also Wasseraufnahme, an. Die Berechtigung

dieser Annahme zu prfen war meiue Aufgabe".

Der Entwickelungsgang bei den einzeiligen Algen

der Gattung Gloeocapsa ist der, dass sich die erste

kugelige Zelle mit einer dicken Hllmembran umkleidet,

hierauf sich theilt, worauf jede der entstandenen Tochter-

zellen sich innerhalb der primren Hllmembran wieder

mit einer Membran umgiebt; dann wiederholt sich

Theilung und darauffolgende Membranbildung, und diese

Einschachtelungen setzen sich so lange fort, wie die

Familie wchst.
Die durch neu entstandene Membranen von den

Plasmakrpern getrennten Blasen* nehmen nun, be-

sonders die usserste, an Durchmesser mit dem Wachs-

thum der Familie stetig zu. Appositionswachsthum ist

ausgeschlossen. Es fragt sich nun, ob bloss Quellung

oder Substanzeinlagerung stattfindet.

Bei Einwirkung von Quellungsmitteln (Chlorzinkjod,

Kaliumquecksilberjodid, Alkalien, Suren) erhielt Ver-

fasser keine merkliche Vulumzuuahme, was schon gegen

Strasburger'scbe Annahme spricht. Zum Beweise,

dass mit der Volumzunahme bei Gloeocapsa auch Sub-

stanzzunahme verbunden sei, schlug Herr Correns ver-

schiedene Wege ein. Bei der ersten Reihe von Versuchen

entzog er der Zellfamilie, nachdem bestimmte Dimen-

sionen gemessen worden waren
,
durch fast absoluten

Alkohol das imbibirte Wasser so lange ,
bis er durch

wiederholtes Messen keine weitere Volumabnahme fest-

stellen konnte, und bestimmte nun wieder die Dimen-

sionen. Diese Operation wurde an einer Reihe von

zwei- bis vielzelligen Kolonien von Gloeocapsa alpina

vorgenommen. Es ergab sieh dabei das Volumen der

kleinsten Hllmembran (zweizeilige Kolonie) im imbi-

birten Zustande = 1372, in Alkohol = 112. Dagegen
war das Volumen der grssten Hllmembran (Kolonie

vierzellig) im imbibirten Zustande = 1 476846, in Alkohol

= 200550. Hieraus ergiebt sich, dass, wenn sieh jene

kleine Hllmembran zur grssten entwickeln wrde, das

Volumen sieh auf das 1076fache erhhen msste, zugleich

aber auch, dass eine Substanzzunahme auf das 1790 fache

stattfinden wrde. Dies ist freilich ein extremer Fall;

ganz im Allgemeinen aber kann aus den gewonnenen

Ergebnissen das Vorhandensein einer Substanzzuuahme

geschlossen werden.

Genauer wurde die Substanzzunahme mittels der

zweiten Methode berechnet, bei welcher die Kolonien,

die im imbibirten Zustande gemessen worden waren,

lufttrocken gemacht und dann gemessen wurden. Das

Austrocknen geschah nach Zufgung von Alkohol, wo-

durch das Wasser verdrngt wurde, am warmen Ofen.

Zum Schluss wurde gewhnlich nochmals Wasser zu-

gesetzt, wobei erst sehr rasch, danu etwas langsamer das

anfngliche Volum wieder erreicht wurde. Auch hier

wurde eine Substanzzunahme festgestellt, die zwar be-

deutend geringer als die Volumzuuahme
,
aber immer

betrchtlich genug war (1 : 142 bei einer Volumzunahme

von 1 : 250).

Auch theoretische Erwgungen fhren zu dem

Schluss, dass eine Substanzzunahme stattfinden muss.

In dem oben angefhrten Falle betrgt die Volumver-

mehrung das 1076fache. Wre dieselbe durch Aufnahme

von Wasser zu Stande gekommen, so wrde die primre
Hllmembran der vielzelligen Kolonie 99,9945 Volum-

proeente Wasser enthalten mssen. So wasserreiche

Membranen sind aber ein Ding der Unmglichkeit. Sie

knnten keinen festen Zusammenhang mehr zeigen, und

es ist undenkbar, dass nach dem Austrocknen das Wasser

wieder vollstndig eingelagert werden knnte. Direete

Versuche belehrten darber
,

dass die imbibirten Hll-

membranen im ussersten Falle 4,5 Volumprocente
Trockensubstanz enthalten knnen.

Eine eingehende Untersuchung widmet Herr Correns

der Entwickelungsgeschichte der Gallertscheiden von

Petalonema. Die hauptschlich interessirenden Ergeb-

nisse sind folgende: Die Gallertscheiden von Petalonema

werden von der Fadenspitze gebildet und von dieser

und dem brigen Faden ernhrt. Sie sind gewhnlich
aus Trichtern gebildet, deren Entstehungsweise noch

nicht feststeht. Apposition ist wahrscheinlich. Die

ganze Scheide ist mit einem Hutchen berzogen, dass

durch Intussusceptionswachsthum mit der Volum-

zunahme derselben Schritt hlt, F. M.

Friedrich Katzer: Geologie von Bhmen. I. Ab-

theilung. 320 S. 8. (Prag, Verlag von Is. T.iussig,

1889.)

In diesem ersten Theile einer breit angelegten, um-

fassenden Monographie der Geologie von Bhmen giebt

der verdiente Prager Forscher zunchst eine kurze

Darstellung der allmligen Entwickeluug der geolo-

gischen Erkenntniss dieses Landes, wobei biographische

Notizen ber die bedeutendsten Frderer dieser Kennt-

nisse noch besonderes Interesse hervorrufen. Auf eine

usserst knappe geognostische Uebersicht folgt dann

eine etwas ausfhrlicher gehaltene topographische Be-

schreibung Bhmens, die, aufgebaut auf geologischer

Grundlage ,
manche Abweichung von der sonst wohl in
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Lehrbchern blichen Darstellung und Eintheilung des

Landes bringt, stets aber den naturgemssen Zusammen-

hang zwischen geologischem Bau und orographischer

Gliederung hervortreten lsst.

Nach diesen einleitenden Abschnitten wird das

eigentliche Thema in Angriff genommen und zwar wird

zunchst mit einer sehr eingehenden Beschreibung des

geognostischen Aufbaus Bhmens begonnen. Den Aus-

gangspunkt fr diese Schilderung, die mit grsster Ge-

wissenhaftigkeit jedesmal alle einschlgigen Arbeiten

bercksichtigt und verwerthet, bildet das lteste, da-

selbst bekannte Schichtensystem, die Urgneiss- und Ur-

schieferformation ,
die den bei weitem grssten Theil

des Landes einnimmt. In jedem einzelnen der in der

vorher erwhnten topographischen Uebersicht aufge-

stellten orographischen Gebiete wird diese Schichten-

gruppe in allen ihren einzelnen Theilen nach petro-

graphischer Beschaffenheit, Lagerung und Erz- nebst

Mineralwasserfhruug aufs ausfhrlichste geschildert,

ohne dass aber in dem bisher erschienenen Theile

hierin das Ende erreicht wird
;
vielmehr ist in .dieser

Weise bisher erst das bhmisch -mhrische Hochland,

der gesammte Bhmerwald, das Fichtelgebirge, das

Karlsbader Gebirge beschrieben und der Anfang zu

einer gleicheu Beschreibung des eigentlichen Erzgebirges

gemacht. Diese Schilderung der geologischen Beschaffen-

heit des Landes
,

die in gleicher Ausfhrlichkeit die

smmtlichen Formationen behandeln und damit die

Grundlage fr die in einem zweiten Theile zu gebenden

Errterungen ber die geologische Entwickelung und

den tectonischen Bau Bhmens bieten soll, wird viel-

fach durch beigegebene Illustrationen zu verdeutlichen

gesucht; es finden sich sowohl Landschaftsbilder wie

Karten dem Texte eingefgt und diesen reihen sich

Darstellungen der Texturverhltnisse der Gesteine wie

Profile ber deren gegenseitigen Verband au.

Es wre freilich zu wnschen gewesen, dass die

Verlagsbuchhandlung hierbei wie berhaupt bei der

usseren Ausstattung dieses Werkes, das doch den ver-

schiedensten und weitesten Kreisen zur Belehrung und

Orientirung zu dienen berufen ist, etwas freigebiger zu

Werke gegangen wre; denn zu der mangelhaften Be-

schaffenheit des Papieres kommt die hufig sehr geringe

Schrfe, ja mitunter vollstndige Verschwommenheit der

Abbildungen und das orographische Uebersichtskrtchen

dient dem Buche keinesfalls zur Zierde. Hoffen wir, dass

uns die noch ausstehende zweite Abtheilung, die bal-

digst herbeizuwnschen ist, in einem besseren und

schneren Gewnde entgegentritt! H. Wermbter.

Josef Maria Eder: Jahrbuch der Photographie
und Reproductionstechnik fr das Jahr
1889. Jahrg. III. 2. Theil. Hierzu eine Mappe
mit 50 artistischen Tafeln. (Halle a. S., Verlag von

Wilhelm Knaup, 1889, 488 S.)

Das reiche Material ,
welches das Jahrbuch seinen

Lesern bietet, zerfllt in drei Theile: Der erste (S. 3

bis 313) enthlt Originalmittheilungen, der zweite die

Fortschritte der Photographie in den Jahren 1887 und
1888 (S. 318 bis 463), der dritte die Patente auf photo-

graphische Gegenstnde, welche in esterreich-Ungarn
und in Deutschland im Jahre 1887/88 ertheilt worden
sind. Der erste Abschnitt, obwohl vorzugsweise Mit-

theilungen enthaltend, welche sich speciell mit der

Theorie und Praxis der Photographie beschftigen,

bringt eine Reihe von Aufstzen, welche ber die Fach-

kreise der Photographen hinaus allgemeineres Interesse

beanspruchen und auf welche an dieser Stelle aufmerk-

sam gemacht werden soll. Als solche seien hervor-

gehoben: N. v. Konkoly: Spectrograph ;
Einfacher

Comparator zur Ablesung der photographischen Spec-

trallmien; Siederospectrograph. Eugen v. Gothard:

Die Photographie des elektrischen Funkens. Hugo
Krss: HelligUeitsmessungen in der Photographie.
Max Wolf und Philipp Lenard: Phosphorescenz
und Photographie. James Moser: Photographie
und Elektricitt (Rdsch. IV, 336). R. Spitaler: Vor-

schlag zum Photographiren des Zodiakallichles.

Adolf Steinheil: lieber bjeetive zum Photographien
der Himmelskrper. 0. Volkmer: eber die Photo-

graphie des Unsichtbaren. Coruu: Darstellung des

photographischen Spectrums von Violett bis zur Linie

32 des Aluminiums auf derselben Platte; Beobachtung
der ultravioletten Grenze eines intensiven Spectrums,
insbesondere des Sonnenspectrums.

Vermischtes.
Die leuchtenden Nachtwolken, zu deren Beob-

achtung Herr Jesse im Frhjahr d. J. ffentlich auf-

gefordert (Rdsch. IV, 207) hatte, sind im Sommer wiederholt

beobachtet worden. Allerdings scheinen dieselben nur

von einer kleinen Zahl wahrgenommen worden zu sein,

weil das Phnomen mit wenigen Ausnahmen nach Mitter-

nacht auftrat, und in den wenigen Fllen, in denen es

vor Mitternacht erschien, war dasselbe sehr lichtsehwach.

Hingegen waren die leuchtenden Nachtwolken nach

Mitternacht ziemlich hufig und zum Theil von prchtigem
Glnze. Sehr werthvoll versprechen die photographischen
Aufnahmen zu werden, welche nach der vorlufigen Mit-

theilung des Herrn Jesse in Himmel und Erde" von

ihm in Steglitz im Verein mit Herrn Baker in Nauen
und Herrn Hffler in Rathenow ausgefhrt sind. Auch
iu Braunschweig sind von den Herren Koppe und Max
Mller zum Theil gleichzeitig mit den Steglitzer mehrere

Aufnahmen ausgefhrt worden, whrend Herr Grtz-
macher in Magdeburg einige Handzeichnungen von

der Erscheinung lieferte. Besonders ist die Anzahl der

photographischen Aufnahmen in der Nacht vom 2. zum
3. Juli, in welcher das Phnomen ungemein glnzend
war, eine ziemlich grosse. Ueber die Hhe des Phno-
mens nach den diesjhrigen Aufnahmen lsst sich aber

zur Zeit noch keine Angabe macheu, da die Bearbeitung
des Beobachtungs-Materials noch nicht durchgefhrt ist.

Soweit Herrn Jesse Nachrichten bisher zugekommen
sind, ist das Phnomen in dem vergangenen Sommer in

Nord-Amerika, in Holland, auf dem Canal, in der Schweiz

und mehrfach in Deutschland beobachtet worden. Be-

merkenswerth erscheint, dass iu diesem Jahre die leuch-

tenden Nachtwolken noch aussergewhnlich spt, nmlich
am Morgen des 18. August gesehen worden sind, whrend
in den vorangegangenen Jahren dieselben nach dem
1. August nicht mehr bemerkt worden; vielleicht liegt

der Grund hierfr iu dem Umstnde, dass diesmal die

regelmssigen Beobachtungen auch auf die Zeit nach

Mitternacht sich erstreckten.

Nach einer Mittheiluug des Herrn Mascart (C. R.

CIX, p. 660) hat Herr Moureaux an den Curven der

selbstregistrirenden magnetischen Apparate im Parc

Saint-Maur am 25. October um 11h 35 m eigenthm-
liche Strungen gefunden, hnlich denen, welche bereits

wiederholt bei Erdbeben beobachtet worden sind
,
ohne

dass der bitilar aufgehngte Kupferdraht die geringste

Ablenkung gezeigt htte. Seitdem haben die Zeitungen
ein Erdbeben in "den Dardanellen berichtet, durch wel-

ches Gallipoli sehr beschdigt worden, und welches am
26. um 2 h Morgens eingetreten sein soll

,
also zu der-

selben Zeit, iu welcher die Strungen am Observato-

rium des Parc Saint-Maur sich gezeigt haben. Fr
eine aenaue Fixirung der Stunde des Phnomens sind

noch zuverlssige Berichte abzuwarten ;
doch scheint

nach Herrn Mascart diese Beobachtung die Ansicht

zu besttigen, dass die Strungen der magnetischen
Instrumente, wenigstens in der Mehrzahl der Flle,

nicht von einer mechanischen Uebertraguug der Erd-

stsse herrhren. ___

Am 14. November starb der Chemiker Dr. Quesne-
ville, der 1840 den Moniteur Scieutifique" begrudet
und bisher geleitet hat, im Alter von 80 Jahren.

Fr die Bedaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 26.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Das Potentialgeflle der atmosphrischen Elektri-

citt ist bekanntlich auch bei heiterem Himmel, also

unter Verhltnissen, welche wir als normale aufzu-

fassen berechtigt scheinen , im Laufe sowohl des

Jahres wie des Tages betrchtlichen Schwankungen

ausgesetzt. Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann

vermuthet werden, dass in diesen Schwankungen ge-

wisse Einflsse zur Erscheinung kommen, die sich

auch in dem (iange anderer meteorologischer Ele-

mente wieclerspiegeln. Je nach den Theorien nun,

welche ber die Ursache der atmosphrischen Elek-

tricitt aufgestellt werden, wird ein anderes Element

hierbei in Prge kommen mssen. So wird nach der

Theorie von Sohncke (Rdsch. III, 377), welche in

der Reibung von Eistheilehen gegen feuchte Luft

die Quelle der Luftelektricitt erblickt, die Hohe

der Isothermenflche von n" mit dem Potentialgeflle

in Beziehung stehen mssen; nach F. Exner's

Theorie (Rdsch. I, 403) ist es die die Elektricitt

der Erde in die Hhe leitende, absolute Feuchtigkeit
der Luft, welche hier wesentlich in Frage kommt;
whrend nach der Vorstellung von Arrhenius die

aktinische Einwirkung des Sonnenlichtes fr das am
Erdboden beobachtete Potentialgeflle maassgebend
sein wird. Liesse sich eine Abhngigkeit des letzteren

von irgend einem der genannten meteorologischen

Elemente nachweisen, so wrde dadurch bereits eine

wesentliche Sttze der entsprechenden Theorie ge-

wonnen sein. Leider liegen jedoch nur sehr wenig
im allgemein vergleichbarem Maasse ausgefhrte

Messungen vor, eine umfassende Untersuchung der

Schwankungen des Potentialgeflles im Vergleich zu

den anderen meteorologischen Elementen ist daher

noch nicht ausfhrbar. Die Herren Elster und

Geitel haben nun, um in der hier angegebenen

Richtung einen ersten Schritt zu thun
,
ihre in den

letzten anderthalb Jahren gewonnenen, auf absolutes

Maass bezogenen Messungen des an klaren Tagen
herrschenden Potentialgeflles in tabellarischer Zu-

sammenstellung verffentlicht und dieses Beobach-

tungsmaterial darauf hin geprft, ob es fr eine der

angefhrten Theorien verwerthbar sei.

Die Beobachtungen wurden in Wolfenbttel mit

einem Exner' sehen Handelektroskop und mit einem

Standelektroskop theils auf einer freien Wiese, theils

in einem anliegenden Garten angestellt, und die bei-

den Beobachtangsreihen durch Bestimmung der Re-

duetionsfactoren vergleichbar gemacht (ber die ersten

Beobachtungen s. Rdsch. III, 576). Die Elektroskope
waren sorgfltig calibrirt; zur Feststellung des Zei-

chens der beobachteten Spannung diente einBohnen-

berger'sches Elektroskop. Neben der Elektricitt

wurde anfangs auch die Temperatur und Feuchtigkeit

der Luft regelmssig gemessen; als sich jedoch heraus-

stellte, dass diese Beobachtungen eine befriedigende

Uebereinstimmung mit den meteorologischen Auf-

zeichnungen zu Brannschweig zeigten, wurden schliess-
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lieh die letzteren bei der Discussion der elektrischen

Beobachtungen benutzt.

Stndliche Beobachtungen der normalen Luftelek-

tricitt, welche an einzelnen normalen Tagen aus-

gefhrt worden waren, Hessen sehr bald erkennen,

dass die tgliche Variation des Potentialgeflles sich

in Wolfenbttel ganz anders abspielt, als in Wien,

St. Gilgen und Venedig, wo Exner tglich zwei

ziemlich schnell verlaufende Maxima beobachtet hatte

(Rdsch. III, 545). In Wolfenbttel zeigte sich nm-
lich, wenigstens in den Sommer-, Frhjahr- UDd

Herbstmonaten ,
in Uebereiustiminuug mit den Beob-

achtungen zu Kew, nur ein ausgesprochenes Maxi-

mum, welches wie das erste Maximum von Exner
zwischen 8 und 9 h Morgens erschien; an Stelle des

zweiten Maximums um 7 h p. aber war in Wolfen-

bttel ein tiefes Minimum zwischen 5 und 6 h p. zu

verzeichnen. In den Wintermonaten fehlte jede

Regelmssigkeit; es schwankten die beobachteten

Werthe im Allgemeinen um einen gewissen Mittel-

werth
;
dabei traten aber zu verschiedeneu Stunden

des Tages, scheinbar ohne ussere Veranlassung,
hohe Maxima auf.

Die Gesammtzahl der Einzelbeobachtungen, welche

in die Zeit vom 23. August 1887 bis zum 5. April
1889 fallen, betrug 236; doch wurden nachtrglich
9 Messungen verworfen, weil an den betreffenden

Tagen die Witterung nicht normal schien. Dieses

g:mze Material ist in einer Tabelle zusammengestellt,

und in derselben regelmssig ausser dem Potential-

geflle die Temperatur, die absolute Feuchtigkeit,

die Windrichtung und die mittlere Bewlkung an-

gegeben. Werden nun diese Beobachtungen in

Gruppen nach steigender absoluter Feuchtigkeit ge-

ordnet, so ergeben die Mittel in Uebereinstimmung
mit den Resultaten Exner 's eine Abnahme des

Potentialgeflles mit steigender Feuchtigkeit der Luft;

hingegen stimmen die Beobachtungen nicht mit den

nach Exner's Formel fr dieses Verhltniss berech-

neten Werthen. Auch wenn die Verfasser aus ihren

eigenen Beobachtungen die Constanten fr die Formel

ableiteten und einsetzten, zeigten die Einzelbeobach-

tungen , welche denselben Dunstdrucken entsprechen,
noch solche Schwankungen , dass es nahe lag zu

untersuchen, ob nicht, trotzdem ein sicherer Einfluss

der Feuchtigkeit auf die Luftelektricitt im Allge-

meinen anerkannt werden muss, noch andere Fac-

toreu neben dem Dunstdruck das Potentialgeflle
beeinflussen.

Zu diesem Zwecke wurden die Potentialgeflle
einer Dunstdruckgruppe nach Jahreszeiten und nach

den Temperaturen geordnet. Dabei ergab die Rech-

nung fr das Potentialgeflle bei Abwesenheit jeder

Luftfeuchtigkeit, also fr den Dunstdruck Null, so-

wohl in den einzelnen Monaten, wie bei verschie-

denen Temperaturen so verschiedene Werthe, dass

die obige Vermuthnug, dass ein anderer Factor auf

den jhrlichen Gang der Luftelektricitt einwirken

muss
,
hchst wahrscheinlich wurde. Besonders auf-

fallend war eine ziemlich jhe Aenderung des Poten-

tialgeflles mit dem Herabsinken der Temperatur
unter 0". Als Wirkung der Nebel liess sich diese

Aenderung beim Eintritt des Frostes nicht mit Ge-

wissheit deuten , da whrend der Nebel sowohl er-

hhte, wie auch zuweilen niedrige Potentialgeflle
beobachtet wurden. Versuche, Beziehungen der

Schwankungen der Potentialgeflle zu fernen Nieder-

schlgen , oder zu Luftdruckschwanknngen nachzu-

weisen, haben gleichfalls zu keinem sicherem Schlsse

gefhrt.
Was somit aus diesem Beobachtungsmaterial fr

die Theorien der Luftelektricitt gefolgert werden

kann, lsst sich kurz, wie folgt, zusammenfassen.

Fr Exner spricht der allgemeine Parallelismus der

Foteutialgeflle mit der absoluten Luftfeuchtigkeit;

aber der tgliche Gang und die jhrlichen Aende-

rungen lassen sich durch Aenderungen des Dunst-

druckes nicht erklren. Als wesentlicher Factor fr
die Vertheilung der Luftelektricitt muss jedoch die

Feuchtigkeit auch noch besonders deshalb berck-

sichtigt werden
,

weil sie den atmosprischen Staub

leitend macht. Fr die Hypothese von Arrhenius

spricht eine gewisse Beziehung der Mittel der Potential-

geflle zu der Intensitt der aktinischen Strahlung,
die aber nicht allgemein gltig ist. Fr Herrn

Sohncke endlich spricht die jhe Aenderung des

Potentialgeflles, wenn die Temperatur unter sinkt.

Eine sichere Entscheidung treffen zu knnen, haben

brigens die Verfasser aus ihrem beschrnkten Material

schon a priori nicht erwartet.

G. D. Liveing und J. Dewar: Notizen ber die

Absorptionsspectra des Sauerstoffes und

einiger Verbindungen derselben. (Procee-

dings of the Royal Society, 1889, Vol. XLVI, Nr. 282,

p. 222.)

Das Absorptionsspectrum des Sauerstoffes hat

ganz besondere , allgemeine Beachtung gefunden so-

wohl wegen der Wichtigkeit der Rolle, welche dieses

Element in der Natur spielt, als auch wegen der

hchst merkwrdigen Eigenthmlichkeit dieser Ab-

sorption, dass sie Streifen von zwei wesentlich ver-

schiedenen Arten (Rdsch. I, 334; III, 494) liefert,

welche unter variablen Verhltnissen zur Verdich-

tung in verschiedenem Verhltniss stehen. Die

Aussicht, dass ein eingehendes Studium der Aende-

rungen der Absorptionsstreifen einen Einblick ge-

whren wrde in die sich ndernden Molecular-

gruppirungen ,
bat die Verfasser zu lange fortge-

setzten Untersuchungen dieses Spectrums bestimmt,

welche, wie aus Nachstehendem hervorgeht, in der

That bereits sehr beachtenswerthe Thatsachen von

allgemeinerem Interesse zu Tage gefrdert haben.

In einer Zeichnung, welche hier leider nicht gut

reproducirt werden kann
, geben die Verfasser das

Spectrum der Absorption, welche Kalklicht durch

18 m gewhnlichen Sauerstoffes unter dem Drucke

von 97 Atmosphren erleidet, also durch eine Masse

von Sauerstoff, die grsser ist als in einer senkrechten

Sule der ganzen Atmosphre von gleichem Quer-
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schnitt enthalten ist. In diesem Spectrum sind die

Absorptionen entsprechend den Streifen A und B
(des Sonnenspectrunis) sehr schwarz, und die Linien,

aus denen sie bestehen, sind breiter als im gewhn-
lichen Sonnenspectrum. Die brigen acht Streifen

sind smmtlicli an den Rndern verschwommen und

konnten bisher nicht in Linien aufgelst werden.

Die vollkommene Absorption am ultravioletten Ende

reicht, nicht bis zur Grenze des Sonnenspectrunis, ob-

gleich sie derselben sehr nahe kommt. Der Rand

der vollstndigen Absorption ist gleichfalls ver-

schwommen. Dies und der Umstand, dass die Breite

der vollstndigen Absorption schnell abnimmt bei

sinkendem Drucke, veranlasste die Verfasser diese

Absorption der ussersten violetten Strahlen der-

jenigen Klasse von Absorptionen zuzugesellen, welche

nacb .Luissen ihre Intensitt mit dem Quadrate des

Druckes ndert. Hieraus wrde dann weiter folgen,

dass die (irenze des Sonnenspectrunis nicht von der

Absorption durch den Sauerstoff der Atmosphre
veranlasst wird.

Nahm der Druck in der Sauerstoffrhre ab, so

verblassteil die Streifen schnell. Der Streifen im In-

digo [Die Herren Verfasser bezeichnen, im Gegensatz
zu der ganz allgemein eingefhrten Methode, die

Lichtstrahlen nicht durch die Wellenlngen, sondern

durch die Wellen zahl; einen Grund fr diese ab-

weichende, jede Vergleicbung erschwerende Bezeich-

nungsweise ist nicht angegeben. Ref.], dessen Wellen-

zahl etwa 2240 betrgt [Wellenlnge etwa 4450],

verschwindet zuerst, dann die bei L und und der

bei E; gleichzeitig rckt die Grenze des hindurch-

gehenden ultravioletten Lichtes von der Schwin-

gungsfretjnenz 357") bei 97 Atmosphre [Wellenlnge
etwa 2830] nach M710 [W. L. 2700] bei 50 Atmo-

sphre und nach 3848 [\V. L. 2600 etwa] bei 23 Atmo-

sphre. Bei 20 Atmosphren^ waren die Streifen

oberhalb der Linien C, 1) uud F noch sichtbar, wenn

auch schwach. B blieb sichtbar, bis der Druck auf

zwei Atmosphren reducirt war, und A konnte noch,

wenn auch schwierig, gesehen werden, als der Druck

auf eine Atmosphre vermindert war.

Brachte mau in die Rhre Luft statt Sauerstoff,

so war die (irenze des Druckes bei dem A noch

gesehen werden konnte, 7 Atmosphren, und die

Grenze fri war 1
s Atmosphren. Mit Luft konnten

eist bei einem Druck von 75 Atmosphren die oben

erwhnten drei Streifen bei C, 1) und F gesehen

werden. Die Menge des Sauerstoffes und sein Par-

tialdruck in der Bohre waren in diesem Falle last um
ein Viertel geringer, als fr das Erscheinen dieser

Streifen nothwendig war, wenn nur Sauerstoff in der

Rhre vorhanden war. Der Grund hierfr mag sein,

dass die Entwickelung der verschwommenen Streifen

in gewissem Grade von dem Gesammtdrucke der Luft

abhngl und nichf bloss von dem Theildrucke des

Sauerstoffes in derselben. (Jmgekehrl entsprach die

Menge reinen Sauerstoffes, welche die Linie .1 sicht-

bar machte, d m Sauerstoff, welcher in der Luft bei

fnf Atmosphren vorhanden war, und die Menge,

welche B sichtbar machte
, entsprach der Luft bei

10 Atmosphren. Der Unterschied zwischen diesen

fr A und B berechneten und den wirklich not-

wendigen Drucken der Luft ist zu gross, als dass er

voti Beobachtungsfehlern herrhren knnte; es scheint

vielmehr, dass die Anwesenheit des Stickstoffes einen

Einlluss ausbt auf das Absorptionsvermgen des

Sauerstoffes."

Um den Einfluss der Temperatur auf die Sauer-

stoffabsorption zu untersuchen, mussten krzere Ver-

suchsrhren (lbcm) benutzt werden; sie waren mit

einem Mantel umgeben ,
in den ein Gemisch von

fester Kohlensure und Aether gegeben wurde. Bei

dieser Abkhlung des Gases auf 100 wurde die

Absorption des Sauerstoffes bei verschiedenen Drucken

bis zu 104 Atmosphren untersucht; doch konnte

weder eine Zunahme noch eine sonstige Aenderung
der Absorption nachgewiesen werden. Zur Unter-

suchung der Erwrmung wurde die Rhre von 18 m
mit einem Mantel umgeben und durch Dampf auf

100 erwrmt. Hierbei schienen die diffusen Streifen

etwas verschwommener und undeutlicher zu werden.

Im Ganzen war aber die Temperaturnderung um
100 von nur geringem E'ufluss.

Wiederholt wurde die Absorption des verflssigten

Sauerstoffes in Schichten von 8 und 12 mm unter-

sucht. In Besttigung einer frheren Angabc von

Olszewski (Rdsch. II, 178) wurden bei 8mm die

drei diffusen Streifen bei (', J) und F beobachtet;

bei 12 mm konnten keine weiteren entdeckt werden.

Die Absorption des flssigen Sauerstoffes wurde so-

dann bei der Temperatur des siedenden Sauerstoffes

( 181) und bei der seiner kritischen Temperatur
unter Druck beobachtet. Es machten sich unter

diesen Umstnden keine Verschiedenheiten bemerk-

bar, ob der Sauerstoff vollkommen flssig, oder

nahe seiner kritischen Temperatur, oder vollkommen

gasfrmig war, wenigstens soweit es sich um die

drei Hauptstreifen handelte, welche iu dem durch

die Flssigkeit hindurchgegangenen Lichte allein zu

sehen wren. Diese Versuche deuteten also darauf hin.

dass der gasfrmige und der flssige Sauerstoff das-

selbe Absorptionsspectrum haben. Dies ist ein sehr

wichtiger Schluss. Denn erwgt man, das's keine

Verbindung des Sauerstoffes, soweit bisher bekannt,

die Absorption des Sauerstoffes giebt, dann setzt die

Bestndigkeit der Absorptionen des Sauerstoffes durch

alle Stadien der Condensation bis zum Zustande

vollstndiger Verflssigung eine Bestndigkeit seiner

Molecularconstitution voraus, die wir kaum erwartet

htten."

Zur Vergleichung der Absorption des Ozon mit

der des Sauerstoffes wurde eine 1 2 Fuss lange Rhre
aus Ziunblech mit glsernen Endplatten benutzt;

durch dieselbe Hess man einige Zeit ozonisirten Sauer-

stoff streichen ,
whrend der Ozonentwickler und die

Rhre durch eine Mischung von Eis und Salz abge-
khlt wurden. Das Kalklicht erschien durch diese

Rhre ganz blau, und die Absorption schien im

sichtbaren Theile eine mehr allgemeine zu sein, denn
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das Spectroskop gab nur vier sehr schwache Streifen,

deren Mitten lagen bei den Wellenzahlen 1H62, 17.">2,

1880 und 1900. Bei elektrischem Bogenlicht waren

die Streifen deutlicher, aber die Rnder verschwom-

men. Nur einer von diesen Streifen fiel nahe zu-

sammen mit einem Sauerstoffstreifen
,
nmlich mit

dem bei E, welcher der schwchste Sauerstoffstreifen

ist. Photographien des Ozonspectrums (unter An-

wendung von Quarzscheiben) zeigten ,
dass das Ozon

alle Strahlen ber der Wellenzahl 3086, einem Punkte

zwischen den Linien Q und B, absorbirte, whrend

partielle Absorption sich nach unten von <J erstreckt.

..Wir knnen also sagen, dass wir keine Identitt

verzeichnen knnen zwischen den Absorptionen des

Ozons und denen des gewhnlichen Sauerstoffes."

Die vier Streifen entsprechen den von Chappuis
(1882) im Ozon gefundenen; auf den photographischen
Platten erschienen sie nicht, sie waren hierzu zu

schwach.

Bemerkt sei , dass die Absorption des Ozon sich

weit unter die Grenze des Sonnenspectrunis erstreckt.

Durch Verminderung des Ozongehaltes im Sauerstoff

der Rhre rckte die Grenze des durchgehenden
Lichtes immer weiter vor, wie dies bereits Hartley
angegeben. Die Grenze des Sonnenspectrunis knnte
daher wohl bestimmt sein durch die mittlere Ozon-

menge in der Atmosphre (Hartley). und die be-

kannten Schwankungen in der Grenze des Sonnen-

spectrums knnten als Besttigungen dieser Hypothese

aufgefasst werden, obschon der verhltnissmssig ge-

ringe Betrag dieser Aenderungen sicherlich kleiner

ist, als man erwarten msste, wenn sie messen sollten

die Aenderungen in dem Mengenverhltniss des Ozons

in der Atmosphre.
Von den Verbindungen des Sauertoffes zeigt keine

die Absorptionen des Sauerstoffes, nicht einmal seine

allgemeine Absorption der ultravioletten Strahlen.

Einige von ihnen, z. B. Wasser und Kohlensure,
scheinen fr die ultravioletten Strahlen ganz durch-

gngig, whrend in anderen, z. B. dem Stickoxyd,
welche eine allgemeine Absorption der ultravioletten

Strahlen zeigen ,
die Grenze der Durchsichtigkeit

verschieden ist von der des Sauerstoffes. Auch in ande-

ren Beziehungen kann man sagen, dass keine Aebu-

lichkeit existirt zwischen den Absorptionen der Sauer-

stoffverbindungen und denen des Sauerstoffes selbst.

Einige der ersteren haben sehr bestimmte und cha-

rakteristische Absorptionen, so die wohlbekannten

Spectra der Peroxyde des Stickstoffes und Chlors, und

wir mssen dieselben auffassen als Zeichen der

Schwingungsarten, welche die Molecle N L, und

CIO., respective leicht anzunehmen fhig sind. Das

Fehlen der vom Sauerstoff herrhrenden Absorptionen
in allen Sauerstoffverbindungen scheint anzudeuten,

entweder dass die chemische Verbindung nicht, wie

einige Chemiker behauptet haben, bloss ein zeitliches

Verhltniss ist, in welchem die Moleculargruppen
fortwhrend wieder zerfallen, um wieder neu gebildet

zu werden aus den stets wechselnden Elementar-

atomen
;
oder dass die Perioden der Dissociation sehr

klein sind im Vergleich zu den Perioden der Asso-

ciation. Denn sonst mssten wir erwarten, dass

Sauerstoffverbindungen wie C0 2 und N 0._, unter

ihren Moleclen einige haben werden, die mit denen

des Sauerstoffes identisch und fhig sind, Schwin-

gungen derselben Periode auszufhren. Mindestens

muss geschlossen werden, dass wenig, wenn ber-

haupt etwas Sauerstoff dieser oder anderer Verbin-

dungen jemals ausserhalb der Wirkungssphre der

anderen Bestandtheile sich befindet.

Ausser diesen Ergebnissen, deren grosse allge-

meine Tragweite auf der Hand liegt, enthlt die Ab-

handlung noch eine Neuuntersuchung des Spectrums
von N.2 4 bei verschiedenen Temperaturen ,

und der

Beziehungen desselben zum Spectrum von NO->. Auf

diesen speciellen Theil der Arbeit sei hier nur kurz

verwiesen.

Charles Darwin: The Structure and Distri-

bution of Coralreefs. III. Edition
with an Appendix by Professor T. G.

Bonney. (1889, Smith Killer u. Co.)

In dieser, krzlich erschienenen, dritten Auflage

des berhmten Korallen Werkes von Darwin ist der

Text derselbe wie in der 1874 erschienenen, zweiten

Auflage. Herr Bonney hat jedoch zahlreiche er-

luternde Bemerkungen, besonders da hinzugefgt,
wo der Text von der neuereu Discussiou ber den

Gegenstand nher berhrt wird. Vom grssten Inter-

esse ist der Appendix, pp. 281 bis 332, in welchem

Herr Bonney eine ausgezeichnete Kritik der Dis-

cussiou giebt, welche jngst ber die Entstehungs-

geschichte der Korallriffe gefhrt wurde. Wenn-

gleich, wie Bonney selbst hervorhebt, diese Kritik

keineswegs darauf Anspruch erheben kann
,

ein voll-

stndiges Resume der neuerlich pro und contra Dar-

win vorgebrachten Beobachtungen und Schlsse zu

sein, so sind doch alle wichtigsten bercksichtigt, so

dass ein Bericht ber diesen Abschnitt des Werkes

wnschenswerth erscheint.

Herr Bonney beginnt damit, die Anschauungen
Jener wiederzugeben, welche die alte Darwin' sehe.

Senkungstheorie bekmpfen. Der bedeutendste unter

diesen ist Murray. Nach ihm sollen fast alle

oceanischen Inseln, welche nicht Korallriffe sind, vul-

kanischer Natur sein
,
und es wre deshalb anzu-

nehmen , dass die Fundamente auch der Korallriffe

Vulkankegtl seien. Die neueren Tiefenmessungen
des Challenger" und der Tuscarora" haben er-

geben, dass es im Weltmeer zahlreiche isolirte Un-

tiefen von wenig Hundert Faden giebt, welche sich

aus abyssalen Tiefen (2500 bis 3000 Faden) erheben.

In den oberflchlichen Wasserschichten leben sehr

zahlreiche, freischwimmende, sogenannte pelagische"

Thiere mit Kalkgehusen. Wenn diese Thiere ster-

ben
,

so lallen ihre Schalen natrlich hinab auf den

Meeresgrund. Das Wasser grosser Tiefen ist sehr

reich an Kohlensure. Der Gasgehalt nimmt gegen
die Oberflche hin stetig ab. So kommt es, dass das

Wasser in Tiefen ber 800 oder LH Hl Faden alle dort
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hinab fallenden Kalkschalen in Folge seines hohen

Kohlensure-Gehaltes auflst, whrend in geringeren

Tieten diese Kalkschalen nicht mehr ganz aufgelst
rillen und zu einem .-tetig anwachsenden, kalkigen

Sediment sieh anhufen. Es ist deshalb klar, dass

auf den submarinen Erhhungen, welche die !Hin-

Eadenlinie berragen, eine stetig wachsende, kalkige

Sedimentkapp.' gebildet wird, whrend in den be-

nachbarten, abyssalen Tiefen kein Kalk zur Ablage-

rung gelangt. In Folge dessen wachsen diese ur-

sprnglichen Erhhungen immer mehr an
,
whrend

sich die tieferen Theile des Meeresgrundes kaum

merklich erhhen.

Ifie riffbauenden Korallen gedeihen nur in seich-

tem Wasser, bis 20 Faden herab. Wenn die Sedi-

mentkappe eines unterseeischen Berges bis zu jener

Hhe von 20 Faden herangewachsen ist , dann

siedeln sieh auf derselben Korallen an, und es ent-

steht ein Riff. Die Raschheit des Korallenwachs-

thuras steht in Proportion zur Nahrungszufuhr und

aus diesem Grunde wachsen die Korallen am Riff-

rande, welcher in erster Linie von Strmungen und

Wogen getroffen wird, rascher als in der Mitte.

Kraterwallartig erhebt sich deshalb der Rand ber

den Mitteltheil des Riffes und erreicht endlich die

Oberflche des Meeres. Nun thrmeu Wind und

Wellen losgerissene Korallenbruchstcke auf dem
Riff auf und es entsteht eine ringfrmige Insel, ein

Atoll. In der Mitte der Lagune gedeihen wegen

mangelhafter Nahrungszufuhr keine riffhauenden

Korallen, und berdies lst das Meerwasser fort-

whrend den Kalk auf. In Folge dessen wird die

Lagune nicht nur nicht ausgefllt, sondern sie wird

immer tiefer und grsser.
Am oberen Theil des Aussenwalles des Riffes ist

das Korallruwaehstbum am lebhaftesten. In Folge
dessen wird die Aussenwand des Atolls immer steiler,

schliesslich senkrecht und berhngend. Bei Strmen

losgebrochene Trmmer oder auch grssere Korallen-

massen , die in Folge ihrer eigenen Schwere abbre-

chen ,
strzeu hinab und breiten sich am Fuss des

Riffes in Gestalt eines Scbuttkegels aus. Hierdurch

wird der Meeresboden erhht und den Korallen ein

immer weiteres Feld zur Ansiedlung geboten. Die

Kalkauflsung im Innern der Lagune hlt mit dieser

Ausbreitung gleichen Schritt, so dass die Insel

stets schmal bleibt. Der Korallenriff kann aut diese

Weise im Laufe der Zeiten sehr bedeutende horizon-

tale wie verticale Dimensionen annehmen. Strand-

riffe werden in (den solcher Weise in Barrierriffe

radelt, wie kleine isolirte Riffe in grosse Atolls:

durch radiales Fortwacbsen auf einem Fundament
von Korallentrmmern und durch nachberige Auf-

lsung der rckwrtigen Kifftbeile von der Ober-

Bche her.

Auch A. Agassiz ist mit der Senkun

Darwin - nicht einverstanden. Er nimmt an, dass

submarine Berge und Tafellnder durch die An-

hufung von Material enl tehen, welches von Str-

mungen herb) igebracht wurde. Diese unterseeischen

l'ili. buugen sollen dann das Fundament fr die

Korallriffe abgeben. Mit Murray's Aullsungs-
theorie ist Agassiz, wie es scheint, nicht einver-

standen, da er zur Erklrung tiefer (ber 4(1 Faden)

Atoll-Lagunen doch zu einer positiven Verschiebung der

Strandlinie (Senkung des Landes) seine Zuflucht nimmt.

Guppy, welcher einzelne Riffe, wie jene der

Salonioninseln
, genau beschrieben hat, ist der An-

sicht, dass in vielen Fllen eine negative Verschie-

bung der Strandlinie (Hebung des Landes) bei dem

Aufbau der Koralleninseln eine Rolle spielt. Im

Uebrigen stimmt er mit Murray's oben ausge-
fhrten Anschauungen berein.

Ueber Bourne's Arbeiten ist in dieser Zeit-

schrift schon referirt worden (Rdsch. III, 519).

Nach Besprechung dieser Arbeiten wendet sich Herr

Bonney jenen neuereu Beobachtungen zu, welche

fr die Darwin'sche Senkuugstheorie sprechen.
Zunchst wird auf einige Beobachtungen von

Bayley Balfour hingewiesen, welche dieser Autor

in Rodriguez gemacht hat, und welche beweisen, dass

diese mit alten Riffen gekrnte und von recenten

Riffen umgebene Insel whrend des Aufbaues der

Riffe sich senkte, in den dazwischen liegenden Pe-

rioden aber sich hob.

Crosley hat neuerlich auf Cuba Kalkterrassen

beobachtet, welche alte Riffe, zum Theil von 400 Fuss

Mchtigkeit sind, whlend El Yungue ein 1000 Fuss

hoher Kalkriff ist. Diese Angaben zeigen ,
dass die

Korallriffe hufig viel mchtiger als 50 m werden,

was in Anbetracht der Thatsache bedeutsam ist, dass

die riffbauenden Korallen sich nicht in grsseren
Tiefen als 50 m ansetzen.

Besonders wichtig ist das Zeugniss Dan a's fr
Darwin, da wohl Niemand Korallriffe besser kennt

als er. Unter Anderem hebt Dana hervor, dass

in Fidschi, wo grosse Barrierriffe vorkommen, an

den Ksten tiefe, fjordhnliche Einschnitte beob-

achtet werden, welche auf eine positive Verschiebung
der Straudlinie hindeuten. Er macht aufmerksam

auf gewisse kleine Koralleninseln, welche nicht eine

Lagune, sondern eine centrale, trockene Depression

enthalten, in welcher Gyps Rest des ausgetrock-
neten Meerwassers angetroffen wird. In solchen

Fllen soll die positive Verschiebung der Strand-

linie sehr langsam sein oder ganz aufgehrt haben.

Fr besonders wichtig hlt Dana jenen submarinen

Absturz, der sich nrdlich von Tahiti dahinzieht.

Aus einer Meerestiefe von ber Inno m steigt der

Grund allmlig gegen die Insel an, die Neigung
nimmt zu, bis in einer Tiefe von 800m der Hang
bereits n" steil ist. Nun folgt eine 100 m hohe Fels-

wand von 75 Neigung, von deren oberer Kante

in einer Tiefe von 700 m der Meeresgrund unter

einem Winkel von 18 bis zum Strandriff ansteigt.

Die Felswand besteht aus Korallenkalk. Dana
nimmt dieselbe als < inen alten Riffrand in Ansprach,

d Existenz in jener Tiefe, so weit unter der

Wachsthumsgrenze t\(r riffbauenden Korallen eine

positive Verschiebung der Strandlinie beweist,
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Aehnliche submarine Abstrze sind aueb ander-

wrts in Korallriffgebieten beobaebtet worden , so

besonders von Willi es im Paumotu-Archipel (Cler-

mont Tonnere) unter 1500 m Tiefe ein 500 m hoher,

fast senkrechter Absturz.

Dana kritisirt die Murray'sche Theorie sehr

abfllig und hebt hervor, dass besonders die Lsungs-
theorie aller Grundlage entbehre und mit einer Reihe

von Thatsachen im directen Widerspruche stehe. Be-

sonders wird darauf hingewiesen, dass in den, keines-

wegs seltenen, ganz geschlossenen Atolls wegen man-

gelnder Circulation die Auflsung in der Lagune
sehr langsam vor sich gehen msse und keineswegs
mit der Ablagerung frischen

,
vom Riffrande stam-

menden Materials gleichen Schritt halten knnte.

Die neueren Messungen Wharton's an den sub-

marinen Hngen der Masmarhu - Insel im Rotben

Meer zeigen ,
dass dort ein ringfrmiger Graben den

Riff in einer Tiefe von 150 m nnd einer Entfernung
von 100 m vom Strande umgiebt. Die Existenz

dieses 60 bis 80m tiefen Ringgrabens ist mit Mur-

ray's Theorie der lateralen Ausbreitung der Riffe

auf einem Fundament von Korallentrmmern nicht

vereinbar, lsst sich aber mit Hilfe der Senkungs-
theorie Darwin's leicht erklren.

Die Tiefenbohrungen bei Honolulu (Sandwich-

Inseln) ergeben nach Dana, dass hier 505 Fuss

mchtige Lagen von solidem Korallenkalk vorkom-

men, und dass die tiefsten Korallen 1178 Fuss unter

dem Niveau der Insel liegen.

Diese Befunde erweisen eine sehr betrchtliche

positive Verschiebung der Strandlinie in neuerer Zeit.

Schliesslich fasst Bonney die Argumente gegen
Darwin's Senkungstheorie, als deren Anhltger er

sieb bekennt, unter vier Punkten zusammen und

widerlegt jeden derselben fr sich. Diesen Ausfh-

rungen von Bonney hat Referent im Folgenden einiges

hinzugefgt:

1J Gewicht wird offenbar darauf gelegt, dass an

vielen Koralleninseln Anzeichen von negativen Ver-

schiebungen der Strandlinie vorkommen. Diese

Strandverschiebungen sind jedoch stets ganz unbe-

deutende und beweisen keineswegs eine allgemeine
und stetige Erhebung des Landes, sondern nur Oscil-

latiouen der Strandlinie. Da angenommen werden

muss, dass Strandverscbiebungen berhaupt nicht

stetig, sondern unter Oscillationeu und zwar in Folge
des Vorwiegens der einen oder der anderen Bewe-

gung zu Stande kommen, so ist klar, dass Spuren
von geringer negativer Strandverschiebung immer-

bin an Ksten vorkommen knnen, die sich im

grossen und ganzen senken.

2) Die laterale Ausbreitung der Riffe auf einem

Fundament von Bruchstcken, welche von den ber-

hngenden Wnden herabgefallen sind, wird in ge-
wissem Grade in Betracht zu ziehen sein, reicht aber

keineswegs aus, um die Entstehung von grsseren

Atollgruppen oder gar von Barrierrilfen zu erklren,
weil das vom Riffwall stammende Material nicht

hinreicht, um der in grossen Meerestiefen stetig vor

sich gehenden Auflsung des Kalkes das Gleich-

gewicht zu halten , und daher keine weitere Schutt-

anhufung mehr gebildet werden kann, wenn einmal

der Riff bis zu abyssalen Tiefen hin vorgerckt ist.

3) Die Lsungstheorie ,
welche einen integriren-

den Theil der ganzen Murray'schen Anschauungs-
weise bildet, erscheint ganz unhaltbar und wird von

vielen der Gegner Darwin's selbst nicht anerkannt.

In der That lsst es sich nicht denken, dass au der

Oberflche des Meeres, in einer mehr oder weniger

abgeschlossenen Lagune der Kalk rascher aufgelst
als niedergelegt werden sollte, und zwar an der-

selben Stelle, wo nach Murray in tieferem Wasser

die Kalksedimentbildung die Auflsung berwog, und

deshalb ein submariner Hgel gebildet wurde, auf

welchem sich spter der Riff ansetzte. Das ist ein

offenbarer Widerspruch.

4) Wird von den Bekmpfern der Darwinschen
Theorie hervorgehoben, dass es keine fossilen Korall-

riffe giebt, welche doch existireu mssten, wenn in

der That die heutigen Riffe aus solidem Korallen-

kalk bestnden. Dieser Einwand beruht auf vlliger

Unkenntniss der wichtigsten geologischen Literatur;

haben doch Richthofe n, Mejsisovics und Andere

in umfangreichen Werken nachgewiesen ,
dass ein

betrchtlicher Theil der Kalkalpen von Sdtirol, Krn-

then, Salzburg und Steiermark alte Korallenriffe sind,

welche nicht mir allen Anforderungen der Darwin-
schen Senkungstheorie entsprechen, sondern die

Richtigkeit dieser Theorie geradezu beweisen.

lt. von Lendenfeld.

H. Vchting: Ueber Transplantation am
Pflanze u krper. (Nachrichten der Gttinger Ge-

sellschafl der Wissenschaften. 1889, Nr. 14, S. A.)

Seit alter Zeit wird in der Gartenkunst das Ver-

fahren gebt, die Knospe oder das Zweigstck einer

Pflanzenform (das Reis") mit dem Stock einer

anderen (der Unterlage") zu verbinden, welche beide

dann verwachsen und zu einer physiologischen Ein-

heit zusammentreten. Dieses Verfahren der Ver-

edelung" ist schon fter der Gegenstand theoretischer

Errterungen gewesen. Herr Vchting, seit einer

Reihe von Jahren mit Transplantationsversuchen be-

schftigt, beabsichtigte bei seinen Arbeiten besonders

die bisher nicht bercksichtigte Frage zu beantworten :

Welche Theile sind an demselben Krper transplan-

tabel? Der Verfasser erlutert diese Frage zuerst

durch folgende Bemerkungen.
Der Krper der Pflanze stellt eine durch ihre

Entwickelung bedingte Folge von sehr verschieden-

artigen Theilen dar, welche sich jedoch smmtlich

auf die drei Grundformen: Wurzel, Stengel und Blatt

zurckfhren lassen. Allen liegt als gemeinschaft-

liches formales Element die Zelle zu Grunde. Unsere

Frage lautet nun: Kann man die Theile des Krpers
von ihren durch die Entwickelung gegebenen Orten

entfernen, und an beliebige andere verpflanzen V

Kann man die Bausteine, aus denen der Krper zu-

sammengesetzt ist, in Bezug auf ihren Ort beliebig
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vertauschen, oder sind hier Schranken gesetzt? Und

wie werden die Elemente, welche an einen ihnen

fremden Ort bertragen wurden, von der Umgebung
beeinflusst?" Ueher das vom Verf. benutzte Ver-

fahren lsst sieh derselbe folgendermaassen aus:

Alle bisher ausgefhrten Veredlungen setzen die

Anwesenheit von Cambium oder der in unmittelbarer

Nhe desselben gelegenen, theilungsfhigeu Zellen

voraus. Um die Beschrnkung, welche in diesem

Umstnde liegt, zu berwinden, griff ich nach lngerer

Erwgung zu gewissen fleischigen Pflanzen, besonders

zu den knollenfrmig wachsenden Wurzeln. Unter

diesen war es hauptschlich die Runkelrbe, Beta

vulgaris, deren zahlreiche Rassen die Beantwortung

wichtiger Fragen gestatteten. An diesen Krpern
Inhalt uicht nur das Cambium, sondern auch das ge-

sammte parenchymatische Gewebe lange Zeit seine

Wachsthums- und Theilungsfhigkeit. Solche Ge-

webe lassen sieh daher leicht verbinden; sie setzen

uns in den Stand, auch den Ort kleiner Zellengruppen

zu verndern ... Zu Versuchen dagegen ,
welche

eine lngere Lebensdauer der Objecte voraussetzten,

eigneten sich die Rben nicht; in solchen Fllen

wurden holzige Pflanzen zum Experiment benutzt.

Bei aller Transplantation handelt es sich zunchst

darum, ob wir gleichnamige oder ungleichnamige

Theile diese Ausdrcke im morphologischen Sinne

genommen verbinden, d. li. ob wir Wurzeln und

deren Theile wieder mit Wurzeln, Sprosse und Spross-

stcke wieder mit Sprossen, oder ob wir Sprosse mit

Wurzeln und umgekehrt Wurzeln mit Sprossen ver-

einigen. Sodann ist von maassgebeuder Bedeutung,
ob das implantirte Stck in seiner Wachsthums-

richtung mit demjenigen, welchem es eingesetzt wird,

bereinstimmt, oder ob es davon mehr oder minder

abweicht. Im ersteren Falle wollen wir die Stellung

des Stckes als eine normale, im zweiten als eine

abnormale bezeichnen."

Um nun gleich das Ergebniss hervorzuheben, so

haben die Untersuchungen gelehrt, dass bei nor-

maler Verbindung die Mglichkeit der Transplan-
tation eine sehr weitgehende ist; dass man jedes

Glied am Pflanzenkrper und jedes Theilstck des-

selben an jeden beliebigen anderen Ort, gleichviel

ob am gleichnamigen oder am ungleichnamigen

Gliede, verpflanzen kann; und dass es ferner prin-

eipiell gleichgltig ist, ob die transplantirten Stcke

Knospen und cambiales Gewebe, oder keines von

beiden besitzen. War aber die Verbindung eine

abnormale, dann findet entweder keine Verwachsung

statt, oder es entstehen, wenn die letztere erfolgt,

krankhafte Geschwlste, welche mehr oder minder

grosse Strungen im Organismus und selbst den Tod
im Gefolge haben.

Wir erlutern dies durch einige Beispiele:
Nimmt man aus einem Wurzelsystem eine Seiten-

wurzel
,
so kann man dieselbe sowohl in longitudi-

naler, als in transversal-tangentialer Richtung an dem

Umfange der Hauptwurzel beliebig verschieben.

Ebenso lassen sich aus der Wurzel herausgeschnittene

Gewebestcke versetzen, auch wenn sie kein Cambium
enthalten. Auch in transversal - radialer Richtung
knnen die Stcke verpflanzt werden. Nimmt man
aus einer Wurzel ein Stck von bestimmter Grsse
und schiebt es in ein gleich grosses, aber doppelt so

tiefes Loch bis an dessen hintere Wand , so hat eine

Versetzung in radialer Richtung stattgefunden. Trotz-

dem wchst das Stck ringsum leicht an und ent-

wickelt sich krftig in die Dicke.

Bei. der Transplantation am Stengel sind zwei

llauptformen der Versuche zu unterscheiden, je nach-

dem das Stck Knospen fhrt oder nicht. Der erstere

Fall schliesst die zahlreichen Formen der knstlichen

Veredlung ein
, aber auch im zweiten Falle gelingen

die Versuche bei der Wahl geeigneter Objecte fast

ausnahmslos.

Ebenso wie an Wurzel und Stengel sind auch am
Blatt die entsprechenden Transplantationen mglich.

Bei allen diesen Versuchen hatten die transplan-
tirten Stcke normale Stellung. Das Ergebniss
wird aber sogleich ein anderes, wenn man sie in ab-

normaler Stellung verpflanzt, d. h. so, dass ent-

weder einzelne oder alle Axen des Stckes, die lon-

gitudinale, die radiale und die tangentiale, um 180

gedreht erscheinen. Es treten dann pathologische

Strungen auf; zwar erfolgt in der Regel ein An-

wachsen, dasselbe ist aber oft unvollstndig und auf

einzelne Stellen beschrnkt. Um das im Wachsthum
zurckbleibende Stck bildet die Unterlage einen

Wulst. Die anatomische Untersuchung der so trans-

plantirten Stcke ergiebt, vorzglich hei holzigen

Gewchsen, eigenthmliche pathologische Vernde-

rungen ,
bei deren Anblick Verf. den Eindruck er-

hielt, es stiessen sich au den Berhrungsstellen des

verkehrt eingesetzten Stckes und der normal ge-

stellten Theile die Elemente gegenseitig ab".

Um noch der Transplantation ungleichnamiger
Theile zu erwhnen

,
so ist die Verpflanzung von

Stengeltheilen auf Wurzeln leicht ausfhrbar. Ebenso

aber fhrt die umgekehrte Operation zum Ziel. Spitzt

man nmlich eine Wurzel in geeigneter Art zu und

fgt sie in natrlicher Stellung in einen seitlich am

Stengel angebrachten Spalt ,
so wchst sie ohne

Schwierigkeit an. Nach der Vereinigung kann mau
beide Theile vom System trennen und nun als eigene
Pflanze in den Boden setzen.

Man kann sogar die Wurzel auf die Spitze des

Stengels transplantiren. Entfernt man von einem im

Treiben begriffenen Stengel den oberen Theil und

setzt durch Pfropfen in den Spalt eine mit ihrem

Stengel versehene Wurzel auf, so erhlt mau die

eigenthmliche Erscheinung von einer Pflanze auf

einer anderen. Unten im Boden befindet sich eine

Wurzel, aufweiche das zugehrige Stengelstck folgt,

dieses aber trgt auf seinem Scheitel wieder eine

Wurzel mit ihrem Stengel. Derartige Zusammen-

setzungen gediehen vorzglich.
Auch Wurzelstcke lassen sich auf Stengel, und

Steugelstneke auf Wurzeln bertragen, vorausgesetzt,

dass die Transplantation in normaler Lage geschieht.



656 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 51.

Anderenfalls treten die oben erwhnten Strungen
ein.

Herr Vchting knpft an die Darstellung dieser

Verhltnisse einige theoretische Betrachtungen. Die

ungnstigen Versuchsergebnisse bei der Transplan"

tation in abnormaler Stellung fhren ihn zu dem

Schlsse, dass jede lebendige Zelle von Wurzel
und Stengel ein verschiedenes Oben und

Unten, ein verschiedenes Vorn und Hinten,
und damit eine rechte und linke Hlfte besitzt.

Die letzteren aber sind augenscheinlich symmetrisch

gebaut".

Schon in frheren Untersuchungen hatte Verf.

auf den polaren Bau der rflanzentheile hingewiesen.

Am klarsten spricht sich diese Polaritt in den Rege-

nerationserscheinungen aus. Am Spross, dem ganzen

sowohl als dem einzelnen Theilstck, entstehen

Knospen, hezw. Sprosse, am Scheitelende, Wurzeln

an der Basis ; an der Wurzel dagegen bilden sich

am Scheitelende Wurzeln , whrend die Knospen an

der Basis entstehen." Nachdem Herr Vchting die

Bezeichnungen Sprosspol" und Wurzelpol" einge-

fhrt hat, welche fr Wurzeln und Sprosse dasselbe

bedeuten, nmlich die Enden, an deren einen Sprosse,

an deren anderen Wurzeln entstehen (so dass bei

aufrecht wachsenden Pflanzen die Sprosspole im

Allgemeinen nach oben, die Wurzelpole nach unten

gerichtet sind), gelangt er mit Rcksicht auf die bei

der Verbindung von Wurzel mit Stengeltheilen

gewonneneu Resultate zu dem Satze: Gleichnamige

Pole stossen sich ab, ungleichnamige ziehen sich

an." Auf die vom Verfasser hieran geknpften Spe-

culationen kann an dieser Stelle nicht eingegangen

werden. Dagegen drfen wir die wichtigen Ergeb-

nisse nicht bergehen, zu denen Herr Vchting
bezglich der viel umstrittenen Frage gelangte, ob

Reis und Unterlage sich gegenseitig beein-

flussen? Seine zahlreichen Versuche, bei denen

die verschiedenen Rassen der Runkelrbe , runde,

ovale und lange, in und ber der Erde wachsende,

weisse, gelbe, hell- und dunkelrothe mit einander

verbunden wurden, hatten ein negatives Resultat,

niemals konnte eine morphotische Beeinflussung eines

Theiles durch einen anderen festgestellt werden, ob-

schon beide sieb vortrefflich mit einander ent-

wickelten. Vielmehr blieb die Wachsthuinsweise jedes

Theiles stets die gleiche ,
und ebenso unverndert

blieb die Farbe; niemals wurden Farbenbergnge,
niemals Mischfarben wahrgenommen. Die Gewebe

der verbundenen Rassen hielten sich auch bei innig-

ster Verwachsung vllig gesondert.

Endlich fhrten die Untersuchungen noch zu be-

merkenswerthen Ergebnissen bezglich der Cambium-

bildung. Die Runkelrbe zeigt nmlich das Be-

streben
,
au jeder knstlich hergestellten Oberflche

in einiger Entfernung von dem zunchst entstehen-

den Kork eine Schicht von Bildungsgewebe oder

Cambium zu erzeugen ;
selbst im lteren Gewebe

findet dieser Process gewhnlich noch statt. Die

allgemeine Regel , nach welcher der Vorgang ver-

luft, bringt Verf. in folgender Weise zum Ausdruck:

Der Ort und die Bildung des Cambiums werden

nicht durch den ganzen Krper als solchen, sondern

durch locale Ursachen bedingt. Jede knstlich oder

natrlich erzeugte Oberflche zieht die Bildung von

Cambium nach sich, und das letztere luft im Allge-

meinen der ersteren parallel. Die Thtigkeit des

Cambiums fllt in die Richtung des Krmmungs-
radius, so zwar, dass auf der Seite der Oberflche

das Phloem, auf der entgegengesetzten das Xylem

erzeugt wird. Das normale Cambium erscheint nur

als besonderer Fall dieser allgemeinen Regel."

Die im Vorstehenden referirte Arbeit hat den

Charakter einer vorlufigen Mittheilung. Die aus-

fhrliche, von Abbildungen begleitete Abhandlung
wird demnchst erscheinen. F. M.

Aiignsto Itig-lii: Ueber Messung der elektromoto-
rischen Kraft bei der Berhrung der .Me-

talle in verschiedenen Gasen mittelst ultra-

violetter Strahlen. (Atti della R. Accademia dei

I. in. ei, 1889, Ser. i. Vol. V (l), p. 860.)

Wenn zwei Leiter sich nahe gegenberstehen und

der Wirkung des ultravioletten Lichtes ausgesetzt werden

(wobei der eine Leiter eine Scheibe, der andere ein Netz

ist, durch dessen Maschen die Strahlen hindurch gehen),

so gleicht sich jede Potentialdifferenz zwischen beiden

aus, und man hat so ein sehr einlaches und bequemes
Mittel die Potentialdifferenz zu messen, welche bei

der Berhrung zweier Metalle entsteht. Man verbindet

das Netz mit der Erde und die Scheibe mit einem Elektro-

meter und lsst, nachdem man das Elektrometer fr
eiuen Moment mit der Erde verbunden, die ultravioletten

Strahlen einwirken; die Ablenkung des Elektrometers

giebt dann die Potentialdifferenz. In der That hat Herr

Righi eine ganze Reihe von Messungen nach dieser Me-

thode ausihren knnen, bei denen er sieh des Lichtes

einer elektrischen Lampe bediente; es wurden verschie-

dene Metalle des Handels und Gaskohle theils in der

Luit theils in einer mit einem anderen Gase oder mit

dampffreier Luft gefllten Glocke untersucht. Aus den

Messungen verschiedener Scheiben bei gleichem Metall-

netze konnte sodann nach dem Volta'scheu Gesetz die

Potentialdifferenz von je zwei Scheiben abgeleitet werden.

Die Versuche mit verschiedenen Gasen fhrten zu

dem Ergebniss, dass die Potentialdifferenz des Contactes

zwischen denselben, gleich beschaffenen, polirten Metallen

ziemlich dieselbe bleibt in trockener Luft, in feuchter

Luft und in Kohlensure; dass aber der Wasserstoff sich

anders verhalte. Wurden die Messungen mit Kohle,

Wismuth, Zinn, Kupfer oder Zink angestellt, dann

waren zwar die Resultate dieselben wie in der Luft,

aber, wenn eins der benutzten Metalle Platin, Palladium,

Nickel oder Eisen war, wurden verschiedene Werthe

gefunden.
Bildete eins der letztgenannten Metalle die Scheibe,

welche einem Kupfer- oder Zink-Netze sehr nahe stand,

und liess man in die Glocke Wasserstoff eindringen,

whrend die ultravioletten Strahlen einwirkten, so nderte

sich die Ablenkung und nahm einen bestndigen Werth

an, wenn der Wasserstoff die Luft ganz verdrngt hatte.

, Den Sinn der Aenderung kann man angeben, indem man

sagt-, dass die genannten Metalle sich verhalten, wie

wenn sie in Luft sich in leichter oxydirbare Metalle

verwandelt htten. Die Aenderung war ziemlich betrcht-
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lieh beim Platin uuil Palladium, kleiner beim Nickel

und sehr klein beim Eisen. Liess mau wieder Luft ein-

treten uud den Wasserstoff verdrngen, so nderte sich

der Ausschlag des Elektrometer in entgegengesetzter

Richtung, doch wurde der ursprngliche Werth, dem
die Ablenkung zustrebte, gewhnlich nicht wieder erreicht,

nicht einmal nach einer Stunde.

Zweifelles ist die Ursache fr die Verschiedenheit

der elektromotorischen Kraft des Contactes in Wasser-

stoff und in Luft in der Absorption zu suchen, welche

einige Metalle auf den Wasserstoff ausben."
Aehnliche Erscheinungen wurden erhalten, wenn

man die Luft der Glocke mit Ammoniak sttigte; hier

waren die Aeuderuugen auch noch bedeutend mit
anderen Metallen, z. B. Zinn uud Wismuth. Alle bisher

untersuchten Metalle verhielten sich eiuem Zinknetz

gegenber im Ammoniak, als wrden sie weniger oxy-

dirbar, also entgegengesetzt wie im Wasserstoff. Lsst
.man dann reine Luft eindringen, so stellte sich wieder
die ursprngliche Ablenkung her; ein Beweis, dass es

sich um keine bleibende chemische Aenderung der

MetalloberHchen im Ammoniak gehandelt habe.

Mit Leuchtgas wurden gleichfalls einige Aenderungen
der Wert he der elektromotorischen Kraft des Contactes

beobachtet. Alle diese Erscheinungen werden in der

ausfhrlichen Allhandlung discutirt und ihre Bedeutung
fr das Wesen der Contactelektricitt errtert werden.

C6HnO5.CH< ÔH4-H2=CBHn 8.CH(0H).CHO4-H2
Zuckercarbonsure Wasser

= C6H1S 6 .CH0
Zuckei mit 7 C-At.

Vermuthlich wird sich dieser Process wiederholen

lassen, wodurch man zu einem Zucker mit acht Kohlen-
stoffatomen gelangen wrde und so fort. Die neue
Reductionsmethode erschliesst somit die Aussicht auf
hchst interessante Synthesen, ber die voraussichtlich

bald zu berichten sein wird. A.

Emil Fischer: Reduction von Suren der Zucker-
gruppe. (Berichte der deutschen ehemischen Gesell-

schaft, 1S89. Bd. XXII. S. 2204.)

Unter dieser Ueberschrift verffentlicht Herr
E. Fischer eine kurze vorlufige Notiz f ber die wir
ihrer besonderen Wichtigkeit wegen bereits jetzt unseren
Lesern mit wenigen Worten berichten wollen.

Trotz vieler Versuche ist es bisher nicht gelungen,
die Carboxylgruppe in organischen Suren durch nas-
cirenden Wasserstoff in die Aldehydgruppe zu ver-
wandeln. Herr Fischer hat jedoch jetzt gefunden, dass
die Suren der Zuckergruppe durch Natrium-
amalgam in der Klte mit der grssten Leich-
tigkeit reducirt werden. So wird z. B. die Glucon-
sure in einen Aldehyd, d. h. einen Zucker verwandelt,
der wahrscheinlich identisch mit der Dextrose ist, und
bei einer ganzen Reihe anderer Suren der Zucker-

gruppe ist die Reduction mit gleichem Erfolge versucht
wurden. Dagegen gelang es bisher nicht, auch Suren
mit weniger Hydroxyl-Gruppen ,

wie z. B. die Glycerin-
sure, Weinsure und Apfelsure, auf diese Weise zu
reducireu.

Die von Herrn Fischer aufgefundene Reaction ver-

spricht von hervorragender Bedeutung fr die Synthese
der Zuckerarten zu werden, indem man mit Hlfe der-

selben aus bekannten Zuckern solche von hherem
Kohlenstoffgehalt darstellen kann. Die bekannten Glu-
cosen liefern nmlich, wie Herr Kiliani gezeigt hat,
mit Blausaure Additionsproducte ,

welche sehr leicht in

Carbonsuren verwandelt werden, welche ein Kohlenstoff-

atom mehr enthalten als der ursprngliche Zucker. Be-
handelt man diese Suren mit Natriumamalgam, so erhlt
man die neuen Zuckerarten, welche gleichfalls um ein

Kohlenstoffatom reicher sind als die Glucoseu. Folgende
Gleichungen veranschaulichen den Uebergang:

C5Hu 5 .CH0 + NCH = C5Hu 5.CH<g|
Zucker mit G C-At. Blausure BlauBureadditionsproducI

OH
COOH

Zuckercarbonsure Amm<

I II ..',. eil- -J^xjiLm- (,Il,,O .CH
eirf-

produet

A. Chauveau: Ueber den Transformismus patho-
geuer Mikroben. Von den Grenzen, den
Bedingungen und den Consequenzen der
Vernderlichkeit des Bacillus authracis.

Untersuchungen ber die absteigende und
ber die aufsteigende Reihe. (Comptes rendus,

1889, T. CIX, p. 554 u. 597.)

Als Herr Chauveau vor mehreren Monaten seine

Erfahrungen mitt heilte, dassMilzbrandbacillen, die lngere
Zeit an der Luft, oder krzere Zeit in comprimirtem
Sauerstoff kultivirt worden, ihre virulenten Eigenschaften
nach und nach verlieren, indem sie nur fr immer
kleinere Thiere giftig werden und schliesslich selbst

Muse nicht zu tdten vermgen, dafr aber vaccinale

Eigenschaften erlangt haben, errterte er die Frage, ob
es sich bei diesen Beobachtungen um eine Artumbildung
dieser Mikroorganismen handele (vgl. Rdsch. IV, 270).
Damals glaubte er diese Annahme zurckweisen zu

mssen und begrndete seine Auffassung damit, dass
der Verlust der virulenten Eigenschaften und die dafr
eintretenden vaccinalen Fhigkeiten nur auf quantitativen
Verschiedenheiten des producirten Virus beruhen; kultivirt

man nmlich die vaccinalen Bacillen weiter unter Sauer-

stoffabschluss, so wird dauernd immer mehr Virus pro-
ducirt und die Bacillen werden wieder virulent.

Zu einer anderen Auffassung aber fhrten Herrn
Chauveau die weiteren Versuche, ber welche er nun
berichtet. Zunchst versuchte er die durch die Kultur in

comprimirtem Sauerstoff erhaltenen Bacillen, welche in

keiner Weise mehr virulent wirkten, jedoch den Thieren,
in deren Blut sie injicirt wurden, Immunitt verliehen,
noch weiter der Wirkung comprimirten Sauerstoffes

auszusetzen. Das Resultat war, dass die Bacillen sehr

bald ihre' Fhigkeit ,
sich weiter zu entwickeln, ver-

loren und abstarben, wahrend sie auf der Stufe, auf

welcher sie vaccinale Eigenschaften erlangt hatten, in

Bouillon unbegrenzt fortvegetirten und Sporen bildeten,
aus denen wieder vaccinale Bacillen gezchtet werden
konnten. Die so gewonnene modificirte" Form des

Bacillus authracis war also eiue bleibende, vegetations-

fhige und documentirte, wenn man von dem eigent-
lichen Ursprung dieser knstlich erzeugten Mikroben
absah

,
nur noch darin ihre Verwandtschaft zu der ur-

sprnglich virulenten Form, dass sie die Thiere gegen
die letztere immun machte; im Uebrigen zeigte sie alle

wesentlichen Eigenschaften einer besonderen und be-

stimmten Art.

Wie bereits erwhnt, hat Herr Chauveau in seinen

frheren Versuchen diese vaccinale Form durch Kultur
unter Sauerstoffabschluss wieder in die ursprngliche
virulente Form zurck verwandeln knnen. Einen

anderen viel interessanteren Weg zu dieser aufsteigen-
den Rckbildung hat er nun eingeschlagen. Wenn die

absolut nicht virulente Form des Bacillus in Bouillon
unter Zusatz von etwas frischem Blut und in einer sehr

verdnntes Luft kultivirt wird, so erlangt dieselbe gleich-
fall ihre virulenten Eigenschaften wieder; und zwar
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wenn das der Bouillon zugesetzte Blut einem Meer-

schweinchen entstammte, so erlangte der Bacillus die

Fhigkeit, tdtlich zu inficiren zunchst die Maus und

das neugeborene Meerschweinchen ,
sodann erwachsene

Meerschweinchen und Kaninchen. Weiter vernderte sich

der Bacillus nicht, vielmehr behielt der fr die Nager
bereits tdtlich gewordene Bacillus den kleinen Wieder-

kuern gegenber seine vaccinalen Eigenschaften. Erst

wenn man diesen Bacillus weiter in Bouillon kultivirte,

welcher etwas Hammelblut zugesetzt war, erlangte er

die Fhigkeit, auch die kleinen Wiederkuer zu tdten;

und sogar die Sporen dieser Kulturen besassen die gleiche

Eigenschaft.
Da nun die beiden letztgenannten Stufen in der

Reihe der aufsteigenden Umwandlung gleichfalls fixe

Formen sind, welche dauernd erhalten werden knnen,

schliesst Herr Chauveau, dass es ihm gelungen sei, aus

dem Bacillus anthracis drei neue Rassen zu zchten,

welche er wie folgt charakterisirt: 1) der auf die tiefste

Stufe der absteigenden Reihe gebrachte Bacillus bildet

einen Typus ohne jegliche Virulenz, welcher aber sehr

zuverlssige, vacciuale Eigenschaften besitzt; 2) der theil-

weise wieder belebte Bacillus ist in aufsteigender Reihe

wieder fhig geworden, das erwachsene Meerschweinchen

und selbst das Kaninchen zu tdten, whrend er anderer-

seits fr Wiederkuer unschdlich ist und bei diesen

vaccinale Eigenschaften entfaltet; 3) endlich der Ba-

cillus, der wieder vollstndig die ursprngliche Eigen-

schaft erlangt hat, ist auch fr den Hammel ein tdt-

liches Gift geworden.

Th. Bokorny: Welche Stoffe knnen ausser der

Kohlensure zur Strkebildung in grnen
Pflanzen dienen? (Die landwirtschaftlichen Ver-

suchsstationen, 1889, Bd. XXXVI, S. 229.1

In neuester Zeit ist von mehreren Forschern der

Nachweis gefhrt, dass die grnen Pflanzen im Lichte

nicht bloss aus Kohlensure, sondern auch aus mehreren

anderen kohlenstoffhaltigen Verbindungen Strke zu

bilden vermgen (vgl. Rdsch. I, 180; IV, 594). Herr Bo-

korny bespricht die frheren Versuche [mit Ausnahme

derjenigen des Herrn Acton, die ihm noch nicht be-

kannt sein konnten], die er selbst hat besttigen knnen,
und beschreibt dann einen Versuch, der ein besonderes

allgemeines Interesse beansprucht.
Bekanntlich hatte Herr v. Baeyer die Hypothese

aufgestellt, dass die Assimilation der Kohlensure durch

die lebenden Pflanzen in der Weise erfolgt, dass die

Kohlensure zu Kohlenoxyd reducirt werde, dann sich

mit dem Wasserstoffe des zerlegten Wassers zum Aldehyd
der Ameisensure (COH2 ) verbinde und dieser Aldehyd
sich zu Zucker bezw. Strke condensire. Gelnge nun

der Nachweis
,

dass die grnen Pflanzen im Licht aus

Formaldehyd Strke bilden
,
wie sie dies nach den oben

angefhrten Versuchen aus Zuckerarten , sechsatomigen
Alkoholen und Glycerin vermgen, so wrde die Baeyer' -

sehe Hypothese eine wesentliche Sttze gewinnen. Herr

Bokorny hatte daher bereits im Verein mit Herrn Low
Versuche nach dieser Richtung unternommen, aber sie

scheiterten an der grossen Giftigkeit des Formaldehyds.
Herr Bokorny hat dann diese Versuche mit strkeren

Verdnnungen und an einer grsseren Anzahl von Pflanzen

fortgesetzt, aber gleichfalls mit negativem Erfolge.
Auf einem Umwege sollte nun dieses erstrebenswerthe

Ziel erreicht werden. Herr Bokorny whlte zu seinen

Ernhrungsversuchen einen Stoff, der leicht Formaldehyd
abspaltet und selbst nicht giftig ist, nmlich das Me-

thylal, welches bei Zusatz von etwas Schwefelsure unter

\\ asseraufnahme sich in Methylalkohol und Formaldehyd

spaltet. Die Versuche wurden mit Spirogyren in ver-
dnnten Methylallsungen (1 pro Mille bis 1 Proc.) ange-
stellt, und die vorher durch lngeres Verweilen im Dun-
keln entstrkten Pflnzchen entwickelten im Licht in

der That Strke, whrend gleichbehandelte Pflnzchen
ohne Methylal im Controlversuche strkefrei blieben.

Die Folgerungen des Verfassers aus diesem Versuche

mgen hier in dessen eigenen Worten folgen: Stellt

man sich nun vor, dass der Strkebildung aus Methylal
eine Spaltung desselben vorangeht an eine Verwendung
des Methylais als ganzem ist wohl nicht zu denken
und nimmt man analog der Spaltung mit Schwefelsure
einen Zerfall in Formaldehyd und Methylalkohol an, so

kann man wohl in der Strkebildung aus Methylal einen
Beweis fr die Baeyer'sche Assimilationshypothese er-

blicken, da es nicht angngig ist zu glauben, dass das

Formaldehyd unverwendet liegen bleibe und nur Methyl-
alkohol zum Strkeaufbau diene. Zwar ist Methylalkohol
zur Strkebildung tauglich, wie ich bei dieser Gelegen-
keit feststellte; allein andererseits msste der bei der

Spaltung von Methylal frei werdende Formaldehyd die

Zelle tdten, wenn derselbe nicht verwendet wrde. Das
ist nicht der Fall; vielmehr leben Spirogyren tagelang
ungestrt im Methylal fort und bilden erhebliche Quan-
titten von Strke."

Mit Methylalkohol erhielt Herr Bokorny, wie bereits

erwhnt, positive Ergebnisse. Selbst im Dunkeln zeigten
grne Pflanzen, mit Methylalkohol ernhrt, erhebliche

Trockengewichtszunahmen. Hingegen fhrten Versuche
mit den hheren Alkoholen: Propyl-, Isopropyl-, Butyl-.

Isobutyl-, Amylalkohol und Trimethylearbonat zu durch-
aus negativen Resultaten.

A. Wieler: Ueber Anlage und Ausbildung von
Libri form fasern in Abhngigkeit von
usseren Verhltnissen. (Botanische Zeitung,

1889, Nr. 32 bis 34.)

Kohl hatte bei seinen Untersuchungen ber die

Transpiration der Pflanzen (siehe Rdsch. II, 139) ge-
funden

,
dass die Strke der Transpiration von Einfluss

ist auf die Ausbildung der Epidermis , der Rinde und
der Gefssbndel. Die vorliegenden Untersuchungen
des Herrn Wieler liefern nun eine weitere Besttigung
fr die Abhngigkeit der Gewebeausbildung von usseren

Verhltnissen, indem sie vor allen Dingen zeigen, dass

durch gesteigerte Wasserzufuhr eine Verminderung der

Holzfasern herbeigefhrt werden kann.

Zweijhrige Robinien und Eichen wurden in Nhr-
lsung kultivirt. Dabei befand sich ein Stckchen des

Stammes noch unter Wasser, bezw. in der wasserdampf-

gesttigteu Atmosphre des Kulturgefsses. Dieser Theil

des Stammes nun zeigte eine durchaus abnorme Aus-

bildung des jngsten Jahresringes. Der Ring erscheint

bei Robinia schmler, als am oberen Stammtheile, die

typische Ausbildung der Elementarorgane tritt wesent-

lich zurck, nur die Gefsse erhalten die normale Aus-

bildung, was mit Rcksicht darauf, dass sie die noth-

wendige Fortsetzung der im oberen Stamme befindlichen

Gefsse sind
,

erforderlich ist. Dagegen zeigt sich ein

vlliger oder fast vlliger Mangel der dickwandigen
Faserzellen (Libriformfasern). Durch diesen Bau nhert

sich das Holz im Aussehen dem Wurzelholze. Aehnliche

Verhltnisse ergab die Untersuchung des Eichenholzes.

Herr Wieler schliesst aus diesen Beobachtungen,
dass der Bau des Stammholzes nicht etwas so Con-

'stantes und Vererbtes ist, dass derselbe unter allen

Umstnden in derselben Weise fr die nmliche Speeies

zum Vorschein kommen muss, wie man wohl auf Grund

der gewhnlichen Angaben anzunehmen geneigt ist".
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Aus den Zellen des Bilduugsgewebes (Cambiuma) knnen
alle Elementarorgane hervorgehen : Gefsse, Tracheideu,

Libriformfasern . Holzparenehymzellen , Markstrahlzellen.

Damit eine bestimmte Art von Elementarorganen ent-

steht, mssen bestimmte Einflsse auf die Cambium-

zelle wirken, und diese Einflsse mssen eine bestimmte

Zeit andauern, wenn das Organ in seiner typischen

Form zur Ausbildung kommen soll. Aus der zu kurzen

Einwirkung der geeigneten Verhltnisse erklrt sich

das Vorhandensein aller mglichen Uebergangsformen
bei den Elementarorganen des Holzes, eine Erscheinung,

die nicht verstndlich wre, wenn die Cambiumzelle aus

inneren Ursachen nach einem gewissen Rhythmus die

verschiedenartigen Elementarorgane erzeugte.

Es wird durch obige Beobachtungen der Gedanke

nahe gelegt, dass auch der Bau des Wurzelholzes nichts

Constantes sei . und dass die Unterschiede zwischen

Wurzel- und Stammholz verschwinden mssten, wenn

beide unter gleichen Bedingungen erzogen wrden. Fr
die Mglichkeit der Umwandlung von Stammholz in

Wurzelholz sind nun durch die geschilderten Versuche

Belege beigebracht worden. Der umgekehrte Fall konnte

bisher nicht experimentell zur Anschauung gebracht

werden ,
indessen fhrt Verfasser einige Beobachtungen

an, welche fr seine Ansicht sprechen. Bezglich dieser

Beobachtungen sowie anderer Versuche des Verfassers,

welche die Einwirkung usserer Verhltnisse auf die

anatomische Beschaffenheit der Wurzel illustriren,

mssen wir auf das Original verweisen. F. M.

Francis Galton: Natural Inheritance. (London, Mac-

millan u. Comp., 1889. 8. 259 p.)

Zu der ebenso wichtigen wie complicirten Frage der

natrlichen Vererbung der Eigenschaften der Eltern auf

die Nachkommen bringt das vorliegende Werk einen hchst
interessanten und beachtenswerthen Beitrag. Einige

wenige aber leicht zu bestimmende Eigenschaften des

Menschen, und zwar die Statur, die Farbe der Augen,
die knstlerische Begabung und das Temperament werden

harausgegriffen und zum Material fr die Beurtheilung
des Gesetzes der Vererbung gewhlt. Das Durchschnitts-

maass der genannten Eigenschaften, wie es aus der Pr-
fung einer grossen Anzahl von Einzelindividuen gewonnen
ist," bildet den Maassstab, an welchem die Abweichungen
der Eltern und der Kinder gemessen werden. Die Daten

fr seine Untersuchung sammelte Herr Galton in der

Weise, dass er in ffentlichen Blttern Preise ausschrieb

fr die Einsendung von Beschreibungen ganzer Familien:

Grosseltern. Eltern. Kinder, Onkel, Tanten, und soweit

berhaupt zuverlssige Nachrichten ber Familienange-
hrige in Bezug auf Statur, Augenfarbe, Temperament
und knstlerische Begabung irgend welcher Art erhalten

werden konnten. Er erhielt 150 Berichte, die natur-

gemss inbetreff ihrer Verwendbarkeit sehr verschieden-

werthig waren; ein Theil wurde durch sptere Nach-

fragen noch ergnzt, und so wurde ein reiches Beobach-

tungsmaterial zusammengebracht, welches in dem vor-

stehenden Werke bearbeitet worden ist. Sehr eingehend
wird in den ersten Kapiteln die Methode der Unter-

suchung entwickelt, welche im Wesentlichen darin be-

steht, dass die Abweichung der Eltern vom Mittel be-

stimmt und aus der Abweichung des Kindes von dem-
selben Mittel die Einwirkung der Eltern auf die Kinder
mit Hilfe einer mathematischen Formel numerisch er-

mittelt wurde. Eingehend wird ferner die Sammlung
des Materials dargestellt. In besonderen Kapiteln werden
dir einzelnen Eigenschaften behandelt, und bei jeder der
Grad der Vererbung der Abweichungen ermittelt. Als

allgemeines Resultat ergiebt sich, dass jede Abweichung

vom Mittel sich nur in geringem Grade vererbt, dass

die Nachkommen stets einen Rckfall zum Mittel

zeigen. In 24 Tabellen, welche dem Texte folgen, ist das

behandelte Material mit seinen numerischen Ergebnissen

zusammengestellt; in sieben Anhngen endlich werden

einige ltere auf dies Thema bezgliche Arbeiten des

Autors, ferner die Entwickelung der benutzten mathe-
matischen Formel durch Herrn Dickson und Experi-
mente an Wicken beschrieben, welche gleichfalls nach-
weisen sollten

,
dass jede Abweichung vom normalen

Mittel sich nur theilweise vererbt, so dass die Nach-
kommen regelmssig einen Rckfall gegen das Mittel

zeigen. Eine klare Darstellung des Ganges der Unter-

suchung und der gewonnenen Resultate lsst sich in

kurzem Auszuge nicht geben. Jeder, der sich fr diese

biologisch wichtige Frage iuteressirt, niuss auf das Stu-

dium des Originalwerkes verwiesen werden.

Schreiben des Herrn Prof. Spoerer an den

Herausgeber.
In Nr. 47 Ihrer Zeitschrift ist, nach Henry Crew,

S. 598 die Angabe enthalten, dass ich aus Fleckenbeob-

achtungen die Rotationszeit der Sonne T = 24,(30 Tage
gefunden htte. Ich bitte in Bezug hierauf die folgende

Berichtigung aufzunehmen.

Im Jahre 1866 habe ich aus einem fr diesen

Zweck besonders gnstigen Fleck die Rotationszeit der

Sonne T = 25,26 Tage abgeleitet, whrend ein anderer

gnstiger Fleck im Jahre 1861 eine etwas kleinere

Zahl geliefert hatte. Als Mittehverth habe ich (1866
Astrom. Nachrichten", Nr. 1615) angegeben: Rotations-

zeit der Sonne = 25,234 Tage = 25 d 5 h 37 m. Mit
dem zugehrigen tglichen Rotationswinkel J = 14,2665"

sind seitdem die heliographischen Normallngen der
Flecke berechnet. Darauf habe ich aus meinen Beob-

achtungen der Jahre 1861 bis 1884, mit Zuziehung der

Carrington'schen Beobachtungen 1853 bis 1861, alle

diejenigen Flecke zusammengestellt, welche 1) bei gn-
stiger Gestalt in zwei Rotationsperioden erschienen und
dabei keine Ungleichfrmigkeiteu im Gange der Lngen
zeigten; 2) nur sehr geringe Aenderung der heliogra-

phischen Breite erfuhren
,
nmlich hchstens V-, Grad

fr 30 Tage; und welche 3) den niederen Zonen bis 10

Breite zugehrten. Diese Flecke lieferten einen Mittel-

werth, welche sehr nahe mit dem bisher angenommenen
bereinstimmt, nmlich den tglichen Rotationswinkel

J= 14,070 und die Rotationszeit der Sonne T =25,228
= 25 d 5 h 28 m. (1886, Publication Nr. 17 des astroph.

Observ., S. 422.)

Potsdam, 30. November 1889.

James Prescott Joule f.

Durch den am 11. October dieses Jahres erfolgten
Tod des englischen Physikers Joule ist der Wissenschaft
ein Mann entrissen worden, welcher einen wesentlichen
Antheil au der Ausbildung unserer modernen Naturauf-

fassung hat. Unwillkrlich verbinden wir mit Joule 's

Namen zunchst die Vorstellung einer Zahl des
mechanischen Wrmequivalents ,

deren Er-

mittelung ihm einen ehrenvollen Platz in der Geschichte
der Physik sichert. Doch ist es nicht allein der wirk-
liche Zahlenwerth dieser Grsse, welcher uns in erster

Linie interessirt. Vielmehr liegt die epochemachende
Leistung Joule" s in der Feststellung desGrundgedankens,
dass es berhaupt eine derartige Zahl giebt, mit anderen

Worten, dass stets durch eine bestimmte Arbeitsmenge
ein und dieselbe Wrmemenge erzeugt wird und umge-
kehrt, auf welchem Wege oder mit welchen Mitteln die

Umsetzung auch vorgenommen werden mag.
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Wenn dieser Satz an sich als eine der folgenreichsten

Entdeckungen auf dem Gebiete der Naturerkenntniss
bezeichnet werden kann, so musste doch die Richtigkeit
desselben bewiesen werden. Joule hat hierzu den Weg
des Versuchs eingeschlagen. Mit bewundernswerthem
Geschick und mit grsster Ausdauer hat er nach den ver-

schiedensten Methoden das mechanische Wrmequi-
valent bestimmt und fr dasselbe nahezu immer wieder
dieselbe Zahl gefunden. Sicher ist es von hohem psycho-
logischem Interesse zu erfahren, wie ein solcher Mann,
der keineswegs ein Fachgelehrter war, in die Bahn
dieser Forschungen gelangte.

Joule wurde am 24. December 1818 zu Salford bei

Manchester geboren, wo sein Vater eine Brauerei besass.

Von seinem fnfzehnten Jahre anwar er in dem Geschft
seines Vaters thtig und leitete dasselbe spter zusammen
mit seinem ltesten Bruder, als sein Vater durch Krnk-
lichkeit an der Weiterfhrung des Geschfts verhindert
war. Im Jahre 1854 wurde die Brauerei verkauft und
Joule konnte seine Zeit und Arbeitskraft ungestrt
seinen Forschungen widmen. Sein Wohnsitz blieb in

der Nhe von Manchester. Er heirathete im Jahre

1847, verlor jedoch bereits nach sieben Jahren seine

Frau durch den Tod. Eine ffentliche Anstellung hat
Joule niemals bekleidet, wie er berhaupt nur selten

ffentlich auftrat. Doch wurden seine Verdienste um
die Wissenschaft mehrfach durch Ehrenbezeugungen
anerkannt. Die Royal Society und die Society of Arts
verliehen ihm ihre goldenen Medaillen. Im Jahre 1878
wurde ihm durch Lord Beaconsfield eine Pension von
200 Pfund jhrlich als Ehrensold fr seine Leistungen
ausgesetzt.

Nachdem Joule den ersten Unterricht durch Privat-
lehrer in seinem Vaterhause erhalten hatte, wurde er in

der Mathematik und den Naturwissenschaften von dem be-
rhmten Chemiker Dalton, dem damaligen Prsidenten
der literarischen und philosophischen Gesellschaft in Man-
chester unterwiesen. Dort lernte er physikalische und che-
mische Apparate handhaben und ting dann bald an, selbst-

stndig neue Apparate zu ersinnen oder bereits vorhandene
zu vervollkommnen. Zuerst wandte sich sein Interesse

elektrischen und magnetischen Untersuchungen zu. Mit der

Tragkraft der Elektromagnete beschftigt, fand er schon
in seinem 22sten Jahre die wichtige Thatsache, dass der

Magnetismus eines Eisenkernes bei steigender magnetisi-
render Kraft sich einem Grenzwerth nhert. Diese Unter-

suchungen fhrten ihn auf die Frage einer exacten Messung
der Strke eines elektrischen Stromes und auf die Wrme-
entwickelung durch denselben in metallischen Leitern.

Das hierfr von ihm aufgefundeue Gesetz trgt noch
jetzt seinen Namen. Die weitere Frage, wo die letzte

(Quelle derW
T

rmeentwickelung eines galvanischen Stromes
zu suchen ist, fhrte ihn schon damals zu der Ansicht,
dass dieselbe ihr Aequivalent in den chemischen Processen
der Kette linden msse. Als er andererseits als Strom-

quelle eine magnetelektrische Maschine benutzte, konnte
er den Nachweis fhren, dass durch Vermittelung des
elektrischen Stromes mechanische Arbeit in Wrme ver-
wandelt werden kann. Hiermit sind wir au den Aus-

gangspunkt seiner epochemachenden Untersuchungen
ber das Verhltniss der aufgewandten Arbeit und der

erzeugten Wrme gelangt. Mit denselben war Joule in

den Jahren von 1843 bis 1S50 beschftigt. Die Umwand-
lung der Arbeit, in Wrme geschah durch Reibung, wobei
sowohl die innere Reibung der Flssigkeiten (Queck-
silber und Wasser) als auch die Reibung von Gusseisen

gegen das gleiche Metall benutzt wurde. Die Einzel-
heiten der Beobachtungen und ihrer Resultate tiuden
sich jetzt wohl in allen ausfhrlicheren Lehrbchern der

Physik. Auch sind die wichtigsten Abhandlungen Joule' s

m der Schrift vonSpengel: Joule das mechanische
Wrmequivalent, Braunschweig 1872, den deut-
schen Lesern noch besonders leicht zugnglich gemacht.
Viel spter (1878) hat dann Joule nochmals Versuche
ber diesen Gegenstand angestellt und fr das mecha-

nische Wrmequivalent, reducirt auf die Meeresfiche
in der Breite von Greenwich 772,55 Fusspfund gefunden,

wenn als Wrmeeinheit diejenige genommen wird, welche
ein im Vacuum gewogenes Pfund Wasser von 60 auf
61 F. des Quecksilberthermometers erwrmen kann 1

)".

Anfnglich stiessen die Untersuchungen Joule 's

bei den englischen Physikern und Chemikern auf Zweifel
und Bedenken, da ihre Resultate mit der damaligen
Lehre der Umsetzung von Wrme in Arbeit in Wider-
spruch standen. Man hielt seine Schlsse fr nicht ge-
ngend begrndet, weil die von ihm beobachteten Er-

wrmungen oft nur Bruchtheile eines Grades betrugen.
Spter fanden seine Untersuchungen dort

,
wie auch

besonders in Deutschland, allseitige Anerkennung. Einer
der ersten englischen Physiker, welcher sich Joule's
Ansichten anschloss, war Sir William Thomson.

|

Es entstand daraus ein Freundschaftsbund zwischen den
! beiden hervorragenden Gelehrten, aus welchem eine
Reihe wichtiger neuer Untersuchungen hervorging. Wir
erwhnen von diesen die schnen Versuche ber den

Uebergang eines stark comprimirteu Gases in einen
Zustand von geringerem Druck. Die dabei erfolgende,

\ allerdings nur geringe Abkhlung fhrt zu dem Re-
sultat, dass die Molecle eines Gases anziehend auf
einander wirken, whrend bisher die Ansicht geherrscht
hatte, dass dieselben sich abstiessen. Es wrde zu
weit fhren, die brigen zahlreichen Untersuchungen
Joule's hier aufzuzhlen. Wir mchten unsere kurze
Skizze seines Lebensganges mit der Erinnerung an die

gleichzeitigen, deutschen Forschungen von Robert
Meyer (1842) und H. von Helmholtz (1847) schliessen.

Derselbe Grundgedanke, der Joule zu seinen Experi-
menten leitete

,
war durch den Heilbrunner Arzt aus-

gesprochen worden und wurde von Helmholtz in der
erweiterten Form des Princips der Erhaltung der Kraft

aufgestellt. Als besonders glckliches Zusammentreffen
darf es angesehen werden, dass Joule's Publicationen
in dieselbe Zeit fielen. Zweifellos wurde gerade da-
durch die damals den meisten Gelehrten fremdartige
Anschauung der Umwandlung verschiedener Energie-
lormen in .einander in berraschend kurzer Zeit Ge-

meingut der wissenschaftlichen Welt. A. 0.

Vermischtes.
Fr den am 17. November von Swift entdeckten

Kometen (Rdsch. IV, 632) hat Herr Karl Zelbr in Wien
vorlufig das folgende Elementensystem berechnet:

T = 1889 December 10-5665 mittl. Zeit Berlin
iL = 309 51' 12"
<u = 109 24 7

i 7 14 18

log// = 0-07554

Die Berliner Akademie der Wissenschaften
hat in ihrer Sitzung vom 24. October bewilligt: 2000 Mark
Herrn Prof. Ambronn in Leipzig zu Studien ber die

kohlensauren Kalkgebilde in der Haut der Spougien,
Synapten u. s. w.

;
3000 Mark Herrn Prof. Schimper in

Bonn zu einer Reise nach Java behufs Untersuchung
der Lebensbedingungen der tropischen Vegetation ;

1000 Mark Herrn Prof. Steiner in Kln zur Fortsetzung
seiner Studien ber die Functionen des Centralnerven-

systems und ihre Phylogenese; 1560 Mark Herrn Profi'.

Kayser und Runge in Hannover zur Fortsetzung ihrer

Untersuchungen ber die Spectren der Elemente.

Am 3. December starb in Dublin Dr. William Ram-
say M'N ab, Professor der Botanik am College of Science.

*) Beibltter der Physik II, 1878, S. 248.

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Magdeburgerstrasse 26.

Hierzu eine Beilage vom Verlag des liter. Jah-
resberichts in Leipzig.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Soh n in Braunschweig.
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J. Ihum : Zur Meteorologie des Sonnenblick-

gipfels. (Zeitschrift des Deutschen und Oesterreiehi-

schen Alpenvereins, 1889, I5d. XX, S. .71.)

Nachdem Verfasser in einer Einleitung die wissen-

schaftliche Bedeutung dauernder meteorologischer

Beobachtungen auf Gipfelstationen errtert hat, wen-

det er sich der eigentlichen Aufgabe zu, welche er

sich in dem Aufsatze dabin gestellt, die Leser mit

einigen der interessanteren Ergebnisse der bisherigen

meteorologischen Beobachtungen auf dem Sonnblick

bekannt zu machen".

Zunchst und am ausfhrlichsten werden die

W rmeverhltnisse behandelt. Die nun 2 1
'., Jahre

umfassenden Beobachtungen auf dem Sonnblickgipfel

geben schon eine sehr deutliche und genaue Vor-

stellung von der Temperatur der Luft in mehr als

3000m Seehhe im Gebiete der Ostalpen und lassen

auch Schtzungen der VVrmeverhltnisse der hch-
sten Alpenregionen berhaupt nicht unberechtigt er-

scheinen. Die Frage nach der mittleren Temperatur
des Jahres und der Jahreszeiten an der Grenze des

ewigen Schnees lsst sich jetzt viel genauer beantworten

seitdem eine permanente meteorologische Station die-

selbe einige Hundert Meter oberhalb dieser Zone misst.

Eine kleine Tabelle der Temperaturmittel und

Temperaturextreme der einzelnen Monate vom Oetober

1886 bis zum Mrz 1889 zeigt, dass die kltesten

Monate eine mittlere Temperatur von 15" und
17" ('. hatten. Solch niedrige Monatsmittel der

Temperatur kommen aber gelegentlich auch in viel

niedrigeren Lagen in den Alpenlndern vor: und

selbst in den Niederungen von Mitteleuropa sind

schon hnliche Mitteltemperaturen beobachtet wor-

den. So hatte Bevers im oberen Engadin (1720m)
im December 1871 eine mittlere Temperatur von

-15,4": Klagenfurt im December 187!) 14,1"

und Losoncz (Ungarn) im selben Monat 16, 2
n

.

Der allerdings erheblich ins Gewicht fallende Unter-

schied ist nur, dass man auf dem Sonnblick eine

solche Klte in jedem Wintermonat eines jeden Jahres

zu erwarten hat.

Dazu kommt noch ein Umstand ,
der die Tempe-

raturen des Sonnblick mit denen der Niederungen nicht

vergleichbar macht. Unten hat man nmlich die

grsste Klte immer bei Windstille, oben zumeist bei

scharfem Winde
,
und das steigert ausserordentlich

die physiologische Wirkung der Klte. Die usser-

sten Kltegrade von etwas ber 30" ( 32, 33 n

uud 34 in den drei Jahrgngen) kommen auf

dem Sonnblick bei heftigem Nord und Nordwest vor.

Das ist selbst in den Polargegenden selten. Die ab-

solut niedrigsten Temperaturen liegen dort freilich

viel tiefer, je nach den Oertlichkeiten zwischen 40

und 00 C, aber sie treten stets bei Windstille

ein. Es ist Strahlungsklte, an Ort und Stelle durch

die nchtliche Wrmeausstrahlung gegen den noch

klteren Weltraum entstanden. Auf den Alpen-

gipfeln aber bringt der Wind die grsste Klte, wh-
rend bei Windstille und heiterem Himmel auf den

Gipfeln eine milde Temperatur herrscht (vgl. Rdsch.

II, 33). Die ussersten Kltegrade, die auf dem

Sonublick zur Beobachtung kamen, sind brigens die

niedrigsten, die man bisher auf einem Alpengipfel

beobachtet hat.
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Das Charakteristische fr die Wrmeverhltnisse

der hchsten Alpenregionen ist die Gleichmssigkeit
der Klte und vor Allem die niedrige Somm er-

wrme. Im Jahre 1888 erhob sich die Mitteltempe-

ratur keines einzigen Monats ber den Gefrierpunkt.

Auch der heisse Juli 1887 hatte auf dem Sonnblick nur

2,8; und die hchsten Temperaturen, die berhaupt

beobachtet sind, waren 9 und 10. Im ersten Beob-

achtungsjahre blieb das Thermometer 250 Tage unter

dem Gefrierpunkt ;
das zweite Jahr zhlte 252 Frost-

tage.

Nach der von Herrn Hann eingehend geprften
Methode (Edsch. II, 33) konnte er mit Zuhilfenahme

der umliegenden Hhenstationen: Schmittenhhe,
Obir und Sntis aus den Beobachtungen der 27 Mo-

nate bereits recht zuverlssige normale" Monats-

temperaturen fr den Sonnblick ableiten, welche von

dem zuflligen Charakter der Witterung nahezu be-

freit sind und den Mitteltemperaturen von 30 Jahren

entsprechen. Diese normalen" Temperaturen sind:

Januar 13,3, Februar 13,2, Mrz 12,

April 8", Mai 4,8, Juni 1,3, Juli 1,1",

August 1,1, September 1, October 4,5, No-

vember 10,1, December 13; Jahr 6,0.

Sucht man auf einer Isothermenkarte der Erde

die Oertlichkeiten
,
welche (bei einer Lage nahe dem

Meeresniveau) dieselbe mittlere Jahreswrme haben,
wie der Sonnblickgipfel, so findet man als solche:

das mittlere Spitzbergen, den sdlichen Theil von

Nowaja Semlja, in Sibirien Obdorsk bis Ochotsk, die

Behringsstrasse, mittlere lludsonsbay und das mitt-

lere Grnland. Die normale Januartemperatur des

Sounblickgipfels theilen : das mittlere Spitzbergen,

Archangel, Orenburg, Wladiwostok, das mittlere Kam-

schatka, die Nordgrenze der Vereinigten Staaten

gegen Kanada, das Innere von Ostkanada, Godthaab

in Grnland. Eine Julitemperatur von 1 findet man
auf der ganzen nrdlichen Halbkugel in der Nhe
des Meeresniveaus nirgends. Die im Sommer klte-

sten Gegenden der nrdlichen Polarregion: Franz-

Josefsland, Nordkste des Taymirlandes in Sibirien,

der usserste Norden Grnlands haben noch eine

mittlere Juliwrme von 2. Dagegen hat die antark-

tische Polargegend Sommertemperaturen unter dem

Gefrierpunkt.

Die Wrmebewegung des Jahres hlt sich auf

den Hochgipfeln der Alpen innerhalb eines geringen

Spielraumes. In Zell am See (etwa 750 m) unter-

scheiden sich die Januar- und Julitemperatur noch

um 22, in Rauris (950 m) um 20,8, in Kolm Sai-

gurn (1(320 m) um 17,9, auf der Schmittenhhe

(1960 m) um 16 und auf dem Sonnblick (3100 m)
nur mehr um 14,4. Dass auf dem Sntis und der

hchsten Station Pikes Peak (Amerika) die Wrme-
bewegung grsser ist, rhrt daher, dass diese Stationen

dem Kstenklima nher liegen. Wenn mau annehmen

darf, dass die Abnahme der jhrlichen Wrmeschwan-

kung auch in noch grsseren Hhen als der Sonn-

blickgipfel in hnlicher Weise fortschreitet, und inner-

halb massiger Grenzen ist dies sicherlich gestattet,

so wrde auf einem Tauerngipfel von circa 8800 m
Hhe (d. i. die Hhe des Gaurisankar, des hchsten

Berges der Erde) die Temperatur das ganze Jahr

hindurch constant bleiben. Fr einen Gipfel von

der Hhe des Montblanc findet man noch eine jhr-
liche Temperaturvernderung von 10, und um zu

einem wirklichen Tauerngipfel herabzusteigen, so be-

rechnet sich fr den Gipfel des Grossglockner der Unter-

schied zwischen Januar- und Julitemperatur zu 12,5.

Fr die Ermittelung der Wrmeabnahme mit

der Hhe giebt es im ganzen Alpengebiete, viel-

leicht auf der ganzen Erde, keine geeigneteren Sta-

tionen als der Sonnblickgipfel und Kolm -
Saigurn.

Nicht nur betrgt bei einem Hhenunterschied von

1480 m der Horizontalabstand nur 2,5 km, sondern

die freie Lage von Kolra-Saigurn, der Umstand, dass

hier sich nicht wie in Thalkesseln niedersinkende,

kalte Luft ansammelt, macht die Berechnungen der

Temjjeraturabnahme mit der Hhe besonders werth-

voll. In der That stimmen die Werthe, welche

zwischen Sonnblick und Kolm erhalten wurden , sehr

gut mit den von Obir und Schmittenhhe berech-

neten , whrend andere Thalstationen sehr abwei-

chende Resultate ergeben. Die Temperaturabnahme
zwischen Sonnblick und Kolm-Saigurn fr je 100 m

Erhebung betrgt nun im Winter 0,55 ,
im Frh-

ling 0,70, im Sommer 0,74, im Herbst 0,59 und

im Jahr 0,65. Berechnet man nach diesen zuver-

lssigsten Daten die mittlere Temperatur auf dem

Gipfel des Grossglockner (3800 m etwa), so erhlt

man: im Winter 17,2, Frhling 13, Sommer

4,8, Herbst 9,3, Jahr 11,1. Fr die Hhe,
in welcher auch der wrmste Monat die Temperatur
des Gefrierpunktes nicht berschreiten wrde, ergiebt

sich der Werth 3230 m.

Von den weiteren Mittheilungen des Herrn Hann,
welche das Verhalten von Luftdruck, Sonnen-

schein, Bewlkung, Niederschlgen, Winden
und Gewittern betreffen, sei hier nur noch hervor-

gehoben, dass die Schwankungen des Luftdruckes nicht

allein von den allgemeinen Verhltnissen desselben, son-

dern auch von deneu der Temperatur bedingt werden.

Es sei ferner erwhnt, dass die Sonnenschein-Beobach-

tungen das Maximum der Hufigkeit auf den Winter,

und zwar auf die Stunde von 11 bis Mittag verlegen;
am geringsten ist die Hufigkeit des Sonnenscheins

im Sommer, und hier ist er am hufigsten in den

frhen Morgenstunden zu erwarten. Dementsprechend
ist die Wahrscheinlichkeit von Nebel und Wolken

im Sommer am grssten, im Winter am kleinsten.

Die Schilderung einiger heftiger Fhnwinde bildet

den Schluss der Abhandlung.

Otto Schumann: Ueber eine cyclische Aende-

rung der elektrischen Leitungsfhigkeit
(Annalen der Physik, 1889, N. F., Bd. XXXVIII, S. 256.)

Whrend Herr Braun an Nickelspiralen die De-

formationsstrme" studirte (vgl. Rdsch. 111,483, 589;

IV, 466), hat Herr Schumann an denselben Spiralen

Widerstandsmessungen ausgefhrt und beim Ausziehen
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und Zusammenlassen derselben stark ausgesprochene

cyclische Aenderungen beobachtet, wie man sie

wob] frher fr den Magnetismus kaunte, aber an

den elektrischen Leitungswiderstnden noch niemals

n ahrgenommen hatte.

Vier Nickelspiralen, zwei harte und zwei weiche,

von je I m Lnge und 0,4 Siemens'sche Einheiten

Widerstand wurden zu einer Wheat stone'schen

Brcke verbunden und in ein Petroleumbad versenkt,

aus dem nur die Leitungen zu dem Accumulator und

dem Galvanometer herausragten. Hierdurch und

durch Benutzung nur momentaner Stromschlsse

wurden die Strungen durch Contact- und Temperatur-

nderungen ausgeschlossen. Zur Messung des Wider-

standes waren die beiden Enden der einen harten

Spirale mit einem Widerstandskasten als Nebenschluss

verbunden. Die Nickelspiralen waren jede ber eine

Glasrhre geschobeu ,
und das untere Ende an den

Boden des Gefsses angepresst, whrend das obere

mit dicken Kupferdrhten verlthet war, an denen

die Spiralen auf Entfernungen von 6,9 und 13,8 cm
von ihrer Ruhelage ausgezogen werden konnten;

Aenderung der Lagen der Spiralen bei den Versuchen

waren ausgeschlossen.

Die Untersuchung geschah nun in folgender Weise:

Zuerst wurde der Widerstand in der Ruhelage be-

stimmt, dann wurde eine Spirale um 6,9 cm ausgezogen
und festgelegt, und der Ausschlag am Galvanometer

durch entsprechende Aenderung des Widerstandes

im Kasten auf Null gebracht; dann wurde die Spirale

schnell auf 13,8 cm ausgezogen und sofort wieder auf

6,9 cm zusammengelassen, abermals festgelegt und

der Widerstand gemessen; dann wurde die Spirale

bis zur Nulllage zusammengelassen und nochmals der

Widerstand bestimmt.

Zunchst wurde in dieser Weise eine weiche Nickel-

spirale untersucht und die Widerstnde derselben in

sechs Versuchsreihen gemessen. Die gewonnenen
Zahlen zeigten, dass eine ziemlich grosse Aenderung
des Widerstandes eintritt, sobald die Spirale aus-

gezogen wird; sie betrug im Mittel 0,006 S. E.

Whrend aber bei der Nulllage die Abweichungen des

Widerstandes nach beiden Richtungen sich zeigten
und nur gering waren, vernderte sich der Wider-

stand in der Lage 6,9 cm stets nach der gleichen

Richtung und entsprach einer Widerstandszunahme

um 0,0006 S. E. Der Widerstand ausgezogener und

zusammengelassener weicher Nickelspiralen vernderte

sieh whrend dieser Operation in cyclischer Weise, und

zwar war der Widerstand beim Zusammenlassen der

ausgezogenen Spiralen grsser als beim Ausziehen

derselben.

Wurde die Spirale mehrmals hintereinander aus-

gezogen und zusammengelassen, so zeigte sich keine

weitere Aenderung des Widerstandes. Die Wider-

standsnderung war nicht bloss constant, sondern

auch unabhngig von der Grsse des zweiten Aus-

zuges, wenn die Elasticittsgrenze nicht berschritten

wurde. Ohne Einfluss waren 2 1 stndiges Stehen-

lassen im ausgezogenen Zustande, Aenderungen der

Stromstrke und der Stromrichtung. Ueberschritt man
aber beim Ausziehen die Elasticittsgrenze der Spirale,

so verloren die Widerstandsnderungen ihre Regel-

mssigkeit, und die sich zeigenden Unterschiede waren

weit geringer als bei den cyclischeu Aenderungen.
Dieselbe Spirale wurde sodann in vier neueii Stel-

lungen untersucht, und zwar in den Entfernungen

0, 4, 8 und 12 cm von der Ruhelage. Drei Versuchs-

'. einen gaben so gut bereinstimmende Werthe, dass

der Schluss gerechtfertigt war, die Art des Aus-

ziehens sei ohne Einfluss auf die Widerstnde. Die"

Aenderungen derselben bei dem Ausziehen und Zu-

sammenlassen von 4 zu 4 cm wuchsen zuerst in bei-

den Fllen und nahmen dann wieder ab; die diese

Aenderungen darstellende Curve besass mithin einen

Wendepunkt. Auch die cyclischen Aenderungen
zeigten sich in den Zahlenwerthen deutlich ausge-

sprochen ;
fr die Lagen 4 und 8 cm betrugen die

Unterschiede zwischen Ausziehen und Zusammen-
lassen 0,0008 und 0,0005 S. A. Trgt man alles in

ein t'oordinatensystem , so erhlt man zwei sich bei

und 12 cm Abstand berhrende Curven
,
die sonst

neben einander herlaufen und keine weiteren ge-
meinsame Punkte besitzen. Die Curven zeigten viele

Aehulichkeit mit den von (i. Wiedemann und von

Nagaoka (Rdsch. I, 186; IV, 199) gefundenen

Curven, welche die Vernderungen des Magnetismus
eines Nickeldrahtes bei Torsion und Lngsspannung
darstellen.

Die naheliegende Vermuthung, dass auch das Zu-

sammendrcken der Spirale Widerstandsnderungen

ergeben werde, wurde durch den Versuch besttigt.

Die Zunahme des Widerstandes war sogar strker als

beim Ausziehen der Spirale. Eine cyclische Aenderung
ist jedoch bisher noch nicht nachgewiesen, weil beim

Zusammendrcken die Elasticittsgrenze viel leichter

berschritten wird. Dieser Punkt soll noch weiter

verfolgt werden.

Um die Abhngigkeit des Phnomens von der

Natur der Nickeldrahtes zu ermitteln, wurden der

Reihe nach die drei anderen Spiralen untersucht.

Der zweite weiche Draht ergab dieselben Erschei-

nungen wie der erste; bei den beiden harten Spiralen

jedoch waren die Widerstandsnderungen bedeutend

geringer; aber immerhin war der Cyclus der Aende-

rungen deutlich wahrnehmbar^

Herr Schumann suchte nun Beziehungen der

beobachteten Widerstandsnderungen zu anderen

physikalischen Eigenschaften der Nickeldrhte, zu-

nchst zum Magnetismus. Der freie Magnetismus der

ersten weichen Spirale wurde bei verschiedenen Lagen
derselben beim Ausziehen und Zusammenlassen be-

stimmt. Die longitudinale Componente des freien

Magnetismus der Spirale stieg mit dem Ausziehen,

und zeigte einen hheren Werth, wenn sie weiter

ausgezogen und auf die. frhere Lnge zusammen-

gelassen wurde; also kamen auch hier cyclische

Aenderungen zur Beobachtung, und es stimmton die

Aenderungen des Magnetismus mit den Widerstands-

nderungen, so dass die Vermuthung berechtigt war,
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dass die eine Erscheinung die Ursache der anderen,

also die Aenderung des freien Magnetismus die Ur-

sache der Widerstandsnderung sei.

ZurPrfung dieser Yerinuthuug wurde eine von den

Spiralen magnetisirt und nun wiederum der Magne-
tismus bei verschiedenen Lagen der Spirale be-

stimmt. Eine cyclische Aenderung konnte aber nun

nicht mehr beobachtet werden. Die starken Aende-

rungen des freien Magnetismus beim Ausziehen der

Spirale waren nach dem Magnetisiren nicht mehr

vorhanden; es mssten also auch die Widerstands-

iinderungen verschwunden sein. Dies war jedoch
nicht der Fall, vielmehr verhielt sich die niagneti-

sirte Spirale ganz so, wie die nicht magnetisirte.

Weiteren Untersuchungen muss es danach vorbehalten

bleiben, die Beziehung der Widerstandsuderung zum

Magnetismus aufzufinden, welche sich in dem Paralle-

lismus der cyclischen Aenderungen und des Wider-

standes so entschieden angedeutet hatte.

Die elastische Spannung, welche gleichfalls eine

Beziehung zu den Widerstandsnderungen haben

knnte
, zeigte in einem darauf gerichteten Versuche

keine Spur einer cyclischen Aenderung. Weitere

Versuche, welche Herr Schumann plant, sollen die

hier geschilderte Erscheinung aufklren. Die vor-

lufigen Ergebnisse fasst er wie folgt zusammen:

1) Der elektrische Leitungswiderstand nach und

nach ausgezogener und nach und n.icli wieder zu-

sammengelassener Nickelspiralen ndert sich in cycli-

scher Weise, und zwar ist der Widerstand beim Zu-

sammenlassen der ausgezogenen Spiralen grosser, als

beim Ausziehen derselben. Die Unterschiede betragen
bis ',., I'roc. des Widerstandes der Spirale. Diese

Thatsache tritt jedoch nur ein, wenn die Elasticitts-

grenze der Spirale beim Ausziehen nicht berschritten

wird.

2) Das Widerstandsminimum fllt stets mit der

Ruhelage der Spirale zusammen. Ausziehen sowohl

wie Zusammendrucken der nicht gespannten Spirale

vermehrt den Widerstand.

.11 .Die Widerstandsnderungen, welche durch

gleich grosse bleibende Formvernderungen ent-

stehen, sind verschwindend klein gegen die oben be-

schriebenen.

1) Die longitudinale Conipoueute des freien Mag-
netismus der Spirale sowohl wie die elastische Span-

nung sind nicht als die directen Ursachen der beob-

achteten WiderstandsnderuDgen zu betrachten.

.). \V. Judd: Ueb er statischen und dynamischen
Metamorphismus. (Geologien! Magazine, 1889,

Dec. III, Vol. VI, p, 243.)

Ks ist dem Geologen bekannt, dass Felsmassen,

die Bewegungen erlitten haben und dadurch inneren

Pressungen ausgesetzt gewesen sind, als Folge der

Wirkung solcher mechanischer Krfte unzweifelhafte

Beweise weitgehender Umnderungen sowohl im mine-

ralogischen als structurellen Befunde erkennen lassen.

Das sorgfllige Studium der solche Vernderungen

hervorbringenden verwickelten Processe hat die An-

nahme verschiedener Ausdrcke, wie Dislocations-,

mechanischer-, Frictions-, Stauungs-, Druck-, Dynamo-

Metamorphose nthig gemacht, die snimtlich mehr

oder weniger synonym sind. Wenn nun eine Ge-

steinsmasse dem Drucke nicht nachgiebt und somit

nicht Bewegungen unterworfen wird, die in dynamo-

metamorphischer Wirkung sich ussern, so werden

trotzdem sicherlich in grosser Tiefe unter enormem
Drucke chemische und Krystallisations- Processe vor

sich gehen, deren Resultirende Herr Judd als sta-

tischen Metamorphismus" bezeichnet.

Durch neuere physikalische Untersuchungen sind

wir in den Stand gesetzt worden, die Hauptfactoren
bei den in grosser Tiefe inmitten der Erdkruste vor

sich gehenden Processen zu erkennen. Die trefflichen

Experimente von Guthrie haben gezeigt, dass ein

vollstndiger Uebergang zwischen den Zustnden der

Schmelzung und Lsung 'existirt und uns die bedeu-

tende Rolle erkennen lassen, welche selbst kleine

Quantitten Wasser oder anderer Flssigkeiten unter

grossem Drucke in den niedriger oder hher erhitzten

Massen des Erdiunern spielen. Die Untersuchungen
von Spring, van't Hoff, Reicher und Anderen

haben ergeben, dass durch gengenden Druck die

Molecle fester Krper gengend nahe an einander

gebracht werden, so dass die chemische Affinitt

zwischen ihnen zur Wirkung kommt (Rdsch. I, 15;

III, 53o); wobei ein durch erstgenannten Physiker

neuerdings gewonnenes Resultat fr den Geologen
von besonderem Interesse ist, dass nmlich, wenn die

Theile eines festen Krpers durch die Wirkung mecha-

nischer Kraft in Juxtaposition gebracht sind, die che-

mischen Processe auch dann noch fortbestehen, wenn

der Druck aufgehrt hat. Und endlich hat van der

Waals in seiner bemerkenswerthen Arbeit ber die

Cpntinuitt der gasigen und flssigen Zustnde ge-

zeigt, dass alle Krper mit einander gemischt werden

knnen, wenu der Druck einen gewissen Werth ber-

schreitet". Man findet hierfr eine treffende Beleuch-

tung in den Hohlrumen im Inneren gesteinsbildender

Minerale, welche zu gleicher Zeit verschiedene ber-

sttigte, wsserige Lsungen und durch Druck flssig

erhaltene CO., einschliessen und wohl unzweifelhaft

lange nach der Bildung der Minerale selbst durch

lsende Wirkungen entstanden sind. Wir knnen
wohl auch kaum bezweifeln, dass in grossen Tiefen

und unter den enormen Druckverhltnissen innerhalb

der Erdkruste die ganze Substanz des festen Gesteines

krystallisirte Minerale und glasige Grundmasse

von verschiedeneu Flssigkeiten und Gasen durch-

zogen werden, welche zu hnlichen Processen fhren,

wie sie die obigen physikalischen Experimente ergeben

haben. Solche Processe werden aber in ihren Wir-

kungen hauptschlich die Vernderungen hervorrufen,

welche der statische Metamorphismus in sieh begreift.

Folgen wir nun zur richtigen Auseinanderhaltung
des statischen und dynamischen Metamorphismus den

Auslassungen Herrn Judd's. Derselbe erkennt, indem

er die mehr mechanischen Wirkungen, welche dem
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Dynamometamorphismus vorangehen oder ihn be- I

gleiten wie Schieferung, Zerspaltung, Zerquet-

schuug oder Deformation eingeschlossener Fragmente,

Gesteinsstreckung , bei Seite lsst, die Ergebnisse
dieses Vorganges in folgenden Punkten:

1) Die Minerale des Gesteines gehen, ohne ihre

Identitt zu verlieren, bemerkenswerthe Metamor-

phosen ein, indem ihre chemischen, krystallograpbi-

schen, optischen und anderen physikalischen Eigen-
schaften innerhalb gewisser und oft thatschlich

sehr weiter Grenzen modificirt werden. Es ist

bekannt, dass die Zwillingsstreifung in vielen Mine-
ralen durch Druck hervorgebracht ist , und dass die

Krystalle hierdurch eine Deformation erleiden, insofern

sie nicht nur die usseren Winkel, sondern auch die

innere Structur und die optischen Eigenschaften com-

ple.xer Zwillinge annehmen, die einem System von

niedrigerer Symmetrie, als ihr eigenes besitzt, ange-
hren. Beispiel: Bildung von Mikroklin aus Ortho-

klas. Die Experimente von Des-Cloizeaux, Dufet
und Bcking am Orthoklas haben gezeigt, dass

sowohl durch Erhitzung als durch Druck die Lage
der optischen Axenebene und der optische Axen-
winkel temporre Vernderungen erleidet, whrend,

j

wenn die Temperatur oder der Druck ber eine ge-
wisse Grenze hinausgehen, diese Vernderungen per-
manente werden. Das Studium der Minerale der

Enstatitgruppe hat z.B. ergeben, dass, wenn gewisse
chemische Vernderungen innerhalb der Krystalle
vor sich gehen, diese unter Beibehaltung ihrer rhoro-

bischen Symmetrie die liemerkenswerthesteu Umnde-
rungen eingehen knnen, nicht nur in Farbe, Pleo-

ehroismus, Absorption, sondern auch im Brechungs-
exponenten, im Zeichen und der Grsse der doppelten
Brechung, iu der Lage der optischen Axenebene,
Grsse des optischen Axenwinkels, im specifischen

Gewichte, in der Hrte und Lslichkeit.

2) Wird die Grenze, innerhalb welcher ein Mineral
keine Umnderung erfahren kann, ohne seine Identitt
zu verlieren, berschritten, so wird das Endresultat
des auf die Gesteinsmasse wirkenden Druckes sein,
dass die constituirendeu Minerale allmlig in vllig
andere umgewandelt werden. Diese Transformation
kann auf zwei Wegen vor sich gehen: a) paramorph,
wenn die Aenderung in eine neue Mineralspecies er-

folgt, welche ii) dem gleichen oder einem verschiedenen

System krystallisirt, aber dieselbe chemische Zu-

sammensetzung hat; b) roetachenrisch (ein Dana ent-

lehnter Ausdruck), wenn in Folge der Aufnahme oder

Abgabe vun Material oder in Folge Verbindung beider
Processe die chemische Zusammensetzung sowohl wie
der krystallographische Charakter der Substanz eine

vollstndige Aenderung erleidet.

3) Die Unland. Hing in der mineralogischen Zu-

sammensetzung eines Gesteines kann von einer mehr
oder weniger vollstndigen Modifikation der Structur

begleitet sein. Die Structurcn
,

welche gewhnlich
aus der Wirkung des Dynamometamorphismus resul-

tiren, sind die granulitische und schieferige Structur,

ohne dass natrlich zu behaupten wre, diese ent-

stnden stets auf diesem seeundren Wege.
Die Wirkungen des statischen Metamorphismus,

bei welchem der auf die Gesteinsmasseu wirkende
Druck nicht zu einer differentialen, scheerenden Be-

wegung der Theile fhrt, sondern Vernderungen
hervorbringt, die in der Durchdringbarkeit der Ge-

steinsmassen von Lsungen, von Flssigkeiten oder

Gasen bedingt liegen, knnen unter denselben drei

Hauptpunkten betrachtet werden, wie dies bei den

Wirkungen des Dynamometamorphismus geschehen ist.

1) Die constituirenden Minerale in den Gesteinen

werden metamorphosirt. Der Charakter dieser Um-
wandlungen wird am besten durch ein Beispiel illu-

strirt. Die Speeies Orthoklas hat, je nachdem sie an

der Oberflche oder in grosser Tiefe gebildet worden

ist, den speciellen Habitus, den Glanz, die Dichte

und andere Eigenschaften angenommen, die den Sa-

nidin bezw. den Adular charakterisiren. Der Dynamo-
metamorphismus wrde sich nun dadurch kundgehen,
dass die Krystalle durch Hitze oder Druck ihre opti-
schen Charaktere umndern, die Lage der optischen
Axenebene und des optischen Axenwinkels in die des

anomalen Orthoklas (orthose deforme) umwaudeln,
oder dass sie die usseren Winkel, innere Structur

und optische Eigenschaften des Mikroklin annehmen.
Der statische Metamorphismus fhrt dagegen andere

Aenderungen herbei. Gewhnlich haben die Ortho-

klaskrystalle in tief gelegenen Gesteinsmasseu ihre

Durchsichtigkeit und den Glasglanz verloren, dagegen
die Opacitt und den Perlmutterglanz, sowie die

Farben des gemeinen Orthoklases erworben. Bis-

weilen wird durch Trennung kleiner Theilcheu auf

chemischem Wege eine Lichtzerstreuung, die Opa-
lisiren zur Folge hat, bewirkt; es entsteht so der

opalisirende Orthoklas, vun welchem einige Arten als

Mondstein bekannt sind. Werden iu den Lsungs-
ebenen negative Krystalle gebildet und diese durch
fremde Ablagerungen ausgefllt, so entsteht der

Schiller- (Avanturin-) Orthoklas, wozu einige der so-

genannten Sonnensteine gehren. Wenn die in

den Krystallen durch diese Agentien hervorgebrachten
Structuren ultramikroskopische Dimensionen haben,
dann knnen die schnen Interferenzerscheinungen
entstehen, welche fr den irisirenden Orthoklas cha-

rakteristisch sind. Chemische Vernderungen, welche

parallel gewissen Ebenen innerhalb eines Orthoklas-

krystalles stattfinden, knnen nicht nur einen be-

sonderen Glanz lngs dieser Ebenen hervorbringen,
sondern auch zur Tendenz der Theilung parallel der-

selben (pseudo
-
cleavage) fhren, wobei die schne

Variett des Murehisonit entsteht. Endlich kann
der Krystall, wahrscheinlich in Folge von Temperatur-
nderungen, lngs gewisser Flchen sich aufblttern

(Contractionsrisse"), und in den so entstandenen

Hohlrumen knnen sich seeundr Albit oder einige
andere Feldspatharten ablagern, was zur Bildung des

Perthit und Mikroperthit fhrt.

Aehnliche Reihen von Umnderungen, wie sie

soeben beim Orthoklas angegeben wurden, knnen
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hei vielen gesteinsbildenden Mineralen, welche in der

Tide vur sieb gebenden chemischen Reactionen inner-

halb der Erdkruste unterworfen gewesen Bind , ange-

geben werden.

2) Das durch den einen oder anderen der oben

beschriebenen Processe oft weit umgenderte Mineral

kann einer vollstndigen Transformation unterliegen

entweder paramorph oder metachemisch. So kann

Orthoklas je nach der Natur der Lsungen und der

Bedingungen, unter welchen sie einwirken, ganz oder

zum Theil umgewandelt werden in einen Zeolith, in

Muscovit oder irgend einen wasserhaltigen Glimmer,

in Epidot, Kaolin oder einen anderen Mineraltypus.

Die Ilauptmetamorphosen, denen die Species Ortho-

klas unterworfen zu sein scheint, wren in bersicht-

licher Zusammenstellung hiernach folgende: a) For-

men, abhngig von den Bedingungen ,
unter welchen

die Krystalle ursprnglich gebildet werden: Adular,

Sanidin
; b) Formen, hervorgehend aus physikalischen

oder chemischen Vernderungen, die auf dynamischen
oder statischen Metamorphismus zurckzufhren sind:

Anomaler Orthoklas, gewhnlicher Orthoklas (Orthose

deforme), opalisirender Orthoklas, Mikroklin, Avan-

turin-Orthoklas, irisirender Orthoklas, Murchisonit,

Perthit; c) Neue Minerale, aus der weiteren Umbildung
des Orthoklas hervorgegangen: Zeolithe, Epidot etc.,

Glimmer, Kaolin etc.

3) Indem der statische Metamorphismus die Ent-

wickelung neuer Minerale in einem Gesteine oder

das Weiterwachsthum schon gebildeter (Rdsch. IV, 630)

bedingt, kann er zu einer vollstndigen Umnderung
der Gesteinsstructur fhren. Holokrystalline Gesteine,

bei welchen das gesammte Material den krystallini-

schen Charakter ohne Unterbrechung besitzt, knnen
als in der stabilsten Lage befindlich angesehen wer-

den. Bei den hypokrystallinen Gesteinen haben wir

einen bestndigen Theil, hervorgebracht durch die

bis zu einem gewissen Grade ununterbrochene Thtig-
keit der Krystallisatiou , und einen unbestndigen
Theil, hervorgebracht whrend der mehr pltzlichen

Erstarrung des Residuums. Wird ein derartiges Ge-

stein dem Processe des statischen Metamorphismus
unterworfen, so werden die bestndigen Krystalle

wachsen auf Kosten ihrer unbestndigen Umgebungen,
und so knnen manche neue und bemerkenswerthe

Gesteinsstructuren aus diesem Processe resultiren.

In der Natur ist natrlich keineswegs immer der

statische vom dynamischen Metamorphismus getrennt.

Vereinigen sich beide, dann giebt es complicirte Re-

sultate. Vernderungen solcher Art mgen am besten an

dem Beispiele eines besonderen Gesteins gezeigt werden.

Bei Oedegarden, nahe Bamle in Norwegen, kommt
ein Gestein vor, welches wesentlich aus Hornblende

und Skapolith besteht, das, wie die schnen Experi-
mente von Foiujne und Mi chel-Le vy ergeben

haben, durch Schmelzung und langsame Abkhlung
in ein Aggregat von Pyroxen und Feldspath umge-
wandelt werden kann. Dass das Gestein ursprng-
lich ein Pyroxen -

Feldspath
- Gestein gewesen ist,

welches in ein Hornbleude-Skapolith-Gestein meta-

morphosirt worden ist, haben die Beobachtungen von

Sjgren und Anderen gengeud bewiesen, und wir

knnen die genaue Reihe jener Processe angeben,
durch welche die Transformation ausgefhrt worden

ist. Diese sind kurz folgende.

Der Pyroxen (ein Enstatit) hat in Folge eines

Processes von statischem Metamorphismus die beson-

deren Eigenschaften des Bronzits erlangt; auf dem-

selben Wege haben ich Lagen von Hohlrumen

lngs der Zwillingsflchen des Feldspathes entwickelt,

die mit bersttigten Lsungen von Na Gl erfllt

worden sind. Nachdem der statische Metamorphis-
mus die Vernderungen so weit gefhrt hatte, ist der

dynamische Metamorphismus ins Spiel getreten und

hat den Brouzit in Hornblende und das Gemenge von

Feldspath und NaCl in Skapolith umgewandelt, den

ersteren durch eine paramorphe , das letztere durch

eine metachemische Transformation. Zu gleicher

Zeit ist die Gesteinsstructur von einer granitischen

zur grauulitischen umgendert worden.

Dieser besondere Fall ist von mehr denn gewhn-
lichem Interesse, da wir im Stande sind, alle Stadien

in dem vollstndigen Cyclus der Vernderungen, von

einem Pyroxen
-
Feldspath

- Gestein zu einem Horn-

blende- Skapolith-Gesteiu und wieder zurck zu dem

ersteren, zu verfolgen. Es giebt jedoch noch manche

andere Beispiele, bei welchen ein eingehendes Stu-

dium uns befhigt, viele der aufeinander folgenden

Stufen zu erkennen, durch welche sehr hnliche Ver-

nderungen allmlig entstanden sind.

Herrn Judd gebhrt das Verdienst, den der

Weiterentwickelung noch sehr fhigen Lehren des

Metamorphismus eine neue Seite abgewonnen zu

haben. Nur mag hier nicht unterlassen werden, zu

constatiren, dass manche der als Thatsachen hinge-

stellten Erscheinungen manchem Fachmanne wohl

als noch nicht vllig aus dem Dunkel der Hypothese

herausgetreten erscheinen werden. Insbesondere

mchte der Referent darauf hinweisen, dass nach

den neueren Untersuchungen Sauer's 1
) der Mikro-

klin nicht zum mindesten nicht in allen Fllen

als durch moleculare Umlagerung in Folge usserer

Einflsse wie Druck aus dem normalen Orthoklas

hervorgegangen betrachtet werden kann, wie es nach

der von J. Lehmann zuerst aufgestellten und von

Herrn Judd adoptirten Theorie scheinen knnte.

Sauer fand im Syenitgranit des Gaserner Thaies bei

Meissen ber eigrosse, frische, perthitische Mikro-

kline, die nicht ausschliesslich mit der bekannten,

schnen Gitterstructur behaftet waren, sondern vor-

wiegend aus optisch homogener, nicht zwillings-

gestreifter Mineralsubstanz bestanden. Dass hier in

der That der bisher noch nicht bekannt gewordene
Fall des Vorkommens grsserer, vollkommen einfacher

Mikrokline vorliegt, kann auf Grund der angestellten

optischen und krystallographischen Untersuchung
nicht zweifelhaft sein. Mit dem Nachweise jedoch

') Erluterungen zur geolog, Specialkarte des Kuigr.
Sachsen, Sect. Meissen 1 8bi>, S. 24.
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der Existenz einfachen Mikroklins wird zugleich die

(TrsprDglicfakeii
und Selbstndigkeit des Mikroklins

als trikliuer Kali-Feldapatb dargethan. Da nun aber

das Felden dir den Mikroklin sonst unfehlbar ver-

rat lienden Gitterstructur ihn nur in orientirten

Schnitten von Orthoklas unterscheid- und nachweis-

bar macht, dieses sichere Mittel aber bei Unter-

suchungen von Dnnschliffen keine Anwendung fin-

den kann, so liegt der Schluss nahe, dass einfacher

Mikroklin auch als Gesteinsgemengtheil bisher neben

Orthoklas unerkannt gebliehen sein mag, aber mg-
licherweise eine grssere Verbreitung besitzt.

Doss.

A. Striibell: Untersuchungen ber den Bau
und die Entwickelung des Rbennema-
toden, Heterodera Schachtii Schmidt.

(Bibliotheca zoologica, 1889. Hefl 2.)

Vor einiger Zeit wurde an dieser Stelle ber einige

Nematoden t Faden - oder Spulwrmer) berichtet,

he sich vor anderen Fadenwrmern dadurch aus-

zeichnen, dass sie nicht wie diese eine sehr laug-

gestreckte drehrunde Gestalt besitzen
, sondern in

aufflliger Weise verndert erscheiuen(Rdsch. II, 345).

Diese von Leuckart aufgefundenen oder, wie Sph-
rularia doch von ihm auf ihren Lebensgang genauer
untersuchten Wrmer leben parasitisch in verschie-

denen Insecten und erscheinen diesem parasitischen

Leben so stark angepasst, dass sie ihre Krpergestalt

vllig verndern, ganz entgegen dem sonstigen Ver-

halten der Nematoden. Eine sehr auffllige Gestalt-

vernderung tritt nun auch bei dem vom Verfasser

genauer studirteu Rbennematoden ein. Derselbe lebt

in den feinen Wurzeln der Zuckerrbe
,
und indem

er whrend seines Wachsthums reichliche Quantitten
des Nahrungssaftes aus den Wurzeln aufnimmt,
schwillt er unfrmlich an. In Folge der Nahrungs-

entziehung beginnt die Pflanze zu krnkeln, die

Bltter werden welk und gelb , gehen wohl auch

theilweise zu Grunde. Darunter leidet gleichzeitig
die Wurzel, indem sie schrumpft und ein nur ge-

ringes Wachsthum zeigt. Was aber vor Allem wichtig

ist, die Wurzel weist nur einen geringen Zucker-

gehalt auf. Ehe man die Bedeutung des parasitischen
Wurmes kannte, hat man die Erscheinung als Rben-
mdigkeit" bezeichnet und geglaubt, dass sie einer

Erschpfung des Bodens an Nhrstoffen zuzuschreiben

sei. So scheint dieser Wurm von allgemeinerem

Interesse, da er die Rbenkultur erheblich beein-

trchtigt und die Zuckerindustrie in empfindlicher
Weise schdigt. Die Kenntniss des Rbennematoden
war bisher nur eine recht unvollkommene und die

Leipziger philosophische Facultt sah sich dadurch

veranlasst, das genauere Studium seiner Lebens-

geschichte als Preisaufgabe zu stellen. Die Aufgabe
wurde vom Verfasser im Leipziger Zoologischen
Institut unter Prof. Leuckart's Anleitung gelst.

Es kann hier nicht interessiren, eine Darstellung
vom Bau der Heterodera zu erhalten, da derselbe

nach der eingehenden Untersuchung Herrn Strnbell's

zumal bei dem mnnlichen Thier dem Verhalten

anderer Nematoden im Ganzen entspricht, sondern es

ist vielmehr die Lebensgeschichte, welche ein allge-

meineres Interesse beansprucht. Auf einige der vom
Verfasser bekannt gegebenen und bemerkenswerthen

anatomischen Eigentmlichkeiten einzugehen, wird

sich bei Betrachtung des Lebenslaufes des Nematoden

Gelegenheit geben.
Wir gehen von dem geschlecbtsreifen Weibchen

aus. Wie erwhnt, findet sich dasselbe in den feinen

Wurzeln der Rbe, welche an der Stelle, wo sie eiu

Weibchen enthalten, stark aufgetrieben erschienen

(Fig. 1). Der Wurm selbst hat ungefhr die Gestalt

Fig. 1.

Theil eiuer jungen Rbenwurzel, an deren feinen Wurzelfasem
weibliche Heteroderen in grosser Anzahl festhaften.

treibung eben die Form

Fig. 2

einer Citrone (Fig. 2). Seine Gestalt wird wiederholt

von derjenigen des Darmcanals, dessen mchtige Auf-

des Wurmes bedingt. Um
den Darm herum schlingen

sich die beiden Genital-

schluche, welche eine

grosse Menge von Eiern

prodnciren. Letztere ent-

stehen am blinden Ende

des Genitalschlauches, wel-

ches daher als Eierstock zu

bezeichnen ist, bewegen sich

dann durch die folgenden
Abschnitte , die man ihrer

Function nach Eileiter und

Uterus nennen kann, nach

hinten,um schliesslich durch

den gemeinsamen (unpaa-

ren) Abschnitt des Genital-

apparates, die sogenannte

Scheide, nach aussen zu ge-

langen (Fig. 2). Hier am
Hinterende des Wurmes
bildet ein von den Leitungs-

wegen producirtes Secret einen Sack, in welchem die

Eier aufbewahrt werden. Bei dem abgebildeten Weib-

chen ist dieser Sack noch nicht vorhanden. Wenn die

Weibchen von Heterodera
Schachtii. Bei etwa 50 maliger
Vergrerung. St == Mundstachel.
SM = Schlund. D Mittlerer
Theil des Darmes. A = After.

Est = Eierstock. Ut = Uterus.

Vag = Vagina (Scheide).
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Eier bis hierher gelangt sind, haben sie bereits den grss-
ten Theil der Enibryonalentwickelung durchgemacht
und lassen schon deutlich die (j estalt des Wurmes in sich

erkennen. Sobald die Embryonen ihre vllige Aus-

bildung erlangt haben, sprengen sie die Einhlle und

werden in jenem Sacke am Hinterende des Wurmes,
oder im Krper der Mutter selbst frei, welche letztere

zu dieser Zeit abzusterben beginnt und von den

Jungen tbeilweise aufgezehrt wird. Diese versorgen
sich so mit Proviant fr die freie Zeit ihres Lebens.

Durch Platzen der Wurzelepidermis ist schon frher

der Hintertheil des mtterlichen Wurmes frei ge-

worden und ragt etwas nach aussen vor. So knnen
die Jungen nach aussen gelangen. Hier halten sie

sich nur kurze Zeit auf, wieder im Gegensatz zu

vielen anderen Nematoden , von denen einige sogar

eine vllig frei lebende Generation besitzen, sondern

sie wandern bald wieder in die Nhrpflanze ein.

Dabei kommt ihnen der stiletfrmige Stachel zu gute,

mit welchem der Pharynx bewehrt ist (Fig. 2). Durch

rasch auf einander folgende Stossbewegungen des

Stachels gegen die Epidermis der Wurzel
,
wird die-

selbe gesprengt, und der Wurm dringt nun in das

Parenchym der Wurzel ein. Die Einwanderung

erfolgt zumeist in Masse, so dass die Wurzel wie ge-

spickt mit Larven erscheint.

Bisher hatten die Larven eine Gestaltung wie sie

diejenige anderer Nematoden hnlich zeigen; jetzt

aber nach der Einwanderung beginnt sich der Darm

in Folge der reichlichen Nahrungsaufnahme enorm

auszudehnen, woraus die unfrmliche Gestalt des

Wurmes und die Auftreibung der Wurzel resultirt

(Fig. 2). In Folge des Druckes platzt nun auch die

Wurzelepidermis und der Hinterleib des Wurmes tritt

aus der Wurzel heraus. In dieser Lage wird wahr-

scheinlicher Weise die Begattung vollzogen, denn das

Mnnchen befindet sich zu dieser Zeit frei in der

Erde. Sein Eutwickelungsgang ist ein etwas anderer

als der des Weibchens. Zwar wandert es auch in die

Wurzel ein, doch fllt es seineu Darm nie so stark

an, wie das Weibchen. Seine Gestalt bleibt immer

mehr nematodeuhnlich. In Folge dessen ist die

Wurzelcyste, welche ein Mnnchen beherbergt, nie so

stark aufgetrieben wie diejenige der Weibchen. Nach-

dem das Mnnchen die lezte Larvenhaut, die das

zusammengerollte Thier ziemlich lange sackfrmig

umgiebt, durchbrochen hat, bohrt es mit Hilfe eines

Stachels die Cystenwaud an und gelangt als schlanker,

lauggestreckter Fadenwurm ins Freie, um sich zu

einem Weibchen hinzubegeben und die Begattung zu

vollziehen.

Die Vermehrnugsfhigkeit der Heterodera ist eine

sehr bedeutende, da jedes Weibchen ungefhr 300 Em-

bryonen erzeugt und die Entwickelung vom Ei bis

zum geschlechtsreifen Thier nur vier bis fnf Wochen
in Anspruch nimmt. Die Bedeutung, welche dieser

Parasit sonach fr die Rbenkultur gewinnen kann,,

lsst sich daraus ermessen. Mau hat nun nach

Mitteln gesucht, den schdlichen Wirkungen
der Heterodera entgegen zu treten, und es ist

den Bemhungen von Professor Khn in Halle ge-

lungen, mehrere Mittel ausfindig zu machen. Wir
entnehmen seiner Schrift ber diesen Gegenstand

einige der wichtigeren Daten. (Berichte aus dem

physiologischen Laboratorium des landwirtschaft-

lichen Instituts der Universitt Halle, Heft 3).

Als sicheres Mittel zur Vernichtung der Nematoden,
erwies sich das Brennen" des betreffenden Feldes.

Dasselbe wird in der Weise vorgenommen, dass die

oberen Bodenschichten, in denen die Nematoden leben,

ausgehoben und zu grsseren Haufen aufgeschichtet
worden. Unter letzteren wird dann in zweckmssiger
Weise eine Feuerung angebracht und dieses Verfahren

so lange fortgesetzt, bis man sicher ist, den gesammten
Boden auf 50 C. erwrmt zu haben. Dieses Ver-

fahren derNematodenvertilgung bietet zwar gengende
Sicherheit, ist aber zu kostspielig, um bei grsseren

Rbeuanpflanzuugen praktisch durchfhrbar zu sein.

Deshalb sann Herr Khn auf ein anderes Mittel und

fand ein solches darin, dass auch andere Pflanzen der

Heterodera als Wirth dienen. Dazu gehren z. B. ver-

schiedene Kohlarten. Herr Khn empfiehlt, solche

auf den inficirten Feldern anzupflanzen, dieselben

nach circa fnf Wochen
,
wenn die Nematoden in sie

eingewandert sind, auszureissen und zu verbrennen.

Da aber anzunehmen ist, dass nicht alle Nematoden

in diese Pflanzen einwanderten, sondern eine Anzahl

im Boden zurckblieb, so muss eine zweite und am
besten auch noch eine dritte Aussaat der sogenannten

Fangpflanze erfolgen. Die wenigen etwa noch brig

bleibenden Wrmer drften dann aller Wahrschein-

lichkeit nach zu Grunde gehen ,
wenn nun das Feld

zuerst mit einer fr sie nicht zugnglichen Pflanze

bestellt wird. Ausserdem leiden sie ihrerseits wieder

an einem Parasiten, Tarichium uxiliare, einem Pilz,

dessen Mycelium im Boden sich findet und von hier

aus in die Wrmer eindringt. Dieser Pilz drfte am

ehesten zur Vernichtung der noch brig bleibenden

Heteroderen fhren. Blosser Fruchtwechsel auf den

von der Heterodera inficirten Feldern gengt nicht,

da sie eben auch in anderen Pflanzen, so z. B. in ver-

schiedenen Unkrutern schmarotzeu. Beispiele haben

gezeigt, dass der Wurm nach fnf Jahren anderer Be-

bauung sofort wieder auf dem Felde auftrat, wenn die-

ses wieder mit Zuckerrben besetzt wurde. Bei Vor-

nahme der Ausrottung des Rbennematoden ist darauf

zu achten, dass das gereinigte Feld nicht durch un-

vorsichtige Benutzung des frher gebrauchten Acker-

gerthes abermals inficirt wird. Auch die Dngung
des Feldes muss mit Vorsicht bewirkt werden, da in

den Abfllen der verftterten Rben Nematoden ent-

halten sein knnen. Unschdlich ist der Koth des

Stallviehs, denn die Wrmer werden durch den Magen-

saft getdtet, wie dahin gerichtete Versuche erwiesen.

Composthaufen, welche Rbenabflle erhalten, werden

nach Angabe Herrn Khn's am besten mit Aetzkalk

versetzt. E. Korscheit.
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Carl Barns: Die potentialisirte" Energie bei den
bleibenden Aenderungen der Gestaltung
der Molekelr. (American Journal f Seien, r, 1 SS;i,

Ser. 8, Vol. XXXVIII, p. 193.)

Unter dem vorstehenden Titel verffentlicht Herr Ba-

rns Messungen derjenigen Energiemengen, welche in po-

tentielle Energie umgewandelt werden, wenn die Molekeln

eines Krpers durch Einwirkung einer bestimmten In-

anspruchnahme eine dauernde Aenderung ihrer Form
oder gegenseitigen Lage angenommen haben. Wird ein

weicher, ausgeglhter Metalldraht durch ein bekanntes

Gewicht gespannt, welches von einer ursprnglichen

Stellung (kleinste Spannung) zu der tiefsten mit dem

Apparat mglichen Stellung fllt, so kann die zum
Strecken verbrauchte Energie leicht gemessen werden,
und wenn man gleichzeitig die Wrme misst, welche

whrend des Streckens frei geworden, so ergiebt der

Unterschied zwischen der an jedem Centimeter des Drahtes

geleisteten Arbeit und der pro Centimeter Draht ent-

wickelten Wrme die potentialisirte" Energie, d. h. die

Energie, welche sich dauernd als Dehnungsspannung
dueumentirt.

Leber die Anordnung der Apparate kann hier nur

Einiges angegeben werden. Der an seinem oberen Ende
an einem Balkentrger befestigte Draht war mit seinem

unteren Ende an die Schale gelthet, welche mit den

Gewichten (40 bis 60 kg) belastet auf einem passend ge-

stutzten Balken ruhte, der in dem gewnschten Augen-
blick durch pltzliches Entfernen der Sttze niederfiel

und so die Gewichte frei machte. Die durch den Zug
der fallenden Gewichte erzeugte Verlngerung des Drahtes

wurde an dem ganzen Drahte und zwischen zwei Marken
mit einem Kathetometer abgelesen und die Erwrmung
des Drahtes mit einem Thermoelement gemessen. Dieses

bestand aus einer drahtfrmigen Platin -Platiuiridium-

kette, deren Lthstelle mittels Seidenfden an die obere

Hlfte des zu spannenden Drahtes angebunden war, und
deren Temperaturnderung an einem empfindlichen

Spiegelgalvanometer abgelesen wurde. Bei der Discussion

der Fehlerquellen, welche bei dieser Reihe von Messungen
mglich sind, erwiesen sich die der Wrmemessung als

die grssten. Herr Barus hat daher eine zweite Reihe

von Messungen an denselben Eisendrhten ausgefhrt,
bei denen er den dicken Draht, der gedehnt wurde,
selbst als das eine Metall des Thermoelementes benutzte,
whrend das andere Metall aus einem fadenfrmigen
Draht bestand, der in passender Weise an dem dicken
Draht befestigt war. Erwhnt sei, dass bei der Dehnung
ausser der Lngennderung auch noch die Aenderung
der Dicke jedesmal gemessen wurde. Die Drhte be-

standen aus Messing, Kupfer und Eisen.

Die Resultate dieser Messungen lassen sich wie folgt
zusammenfassen : Es scheint, dass die Hlfte der Arbeit, die

beim Dehnen bis zur Bruchgreuze geleistet wird, dauernd

aufgespeichert werden kann
;

dass die Grsse der als

Wrme zerstreuten Arbeit sich betrchtlich ndert mit
dem behandelten Metall, indem sie z. B. sehr gross war
beim Kupfer (75 Proc), geringer beim Messing (60 Proc.)
und beim Eisen (50 Proc); dass bei ein ,und demselben
Metall die geleistete Arbeit in sehr hohem Grade poten-
tialisirt wird whrend der Anfangsstadien der Spannung
und in sehr hohem Grade, zerstreut wird whrend der
Endstadien der Spannung. Wenn Spannung einer ganz
bestimmten Art auf verschiedene Metalle angewendet
wird, so kann die Gesammtmenge der Energie, welche
bis zu den Grenzen des Bruches aufgespeichert werden
kann, pro Einheit des Querschnittes und Einheit der

Lnge somit betrachtet werden als eine Molecular-
tante des Metalls." Die Tabelle zeigt, dass bei einem

nahezu 0,16 cm dicken Draht, der last bis zu den Grenzen
des Reissens gedehnt wird, mindestens 5 Megalergs pro
Centimeter aufgespeichert werden im Messing, und etwa
1 Megalerg pro Centimeter im Kupfer. In einem 0,14 cm
dicken Eisen wurden unter denselben Bedingungen
mindestens 2 Megalergs pro Centimeter in potentielle

Energie umgewandelt.

V. A. Julius: Ueber die Linien-Spectra der Ele-
mente. (Annales de l'Ecole Polytechnique de Delft,

1889, T. V., p. 1.)

Auf diese sehr ausfhrliche theoretische Studie ber

die Linien-Spectra der Elemente kann hier nur kurz

hingewiesen werden. Nach einer sehr eingehenden Dar-

stellung aller Versuche, Gesetzmssigkeiten zwischen den
Linien in den Spectren verschiedener Elemente

,
oder

zwischen den Wellenlngen der Linien eines einzelnen Spec-
trums aufzufinden

, welche Hypothesen einzeln discutirt

und als unhaltbar nachgewiesen werden, stellt der Ver-
fasser die Frage, ob man nicht in den Linienspectren
der Elemente etwas Analoges habe zu den Summations-
und Differential-Tnen

,
die v. Helmholtz in der Akustik

nachgewiesen? Angeregt wurde diese Frage durch die

Thatsache, dass man in den Linienspectren verschiedener
Elemente 1) eine oft sehr grosse Anzahl von Linien trifft,

dass 2) diese Linien sehr verschiedene Intensitten zeigen
und dass 3) nicht alle Linien von allen Beobachtern, ja
nicht von demselben Beobachter unter verschiedenen
Umstnden gesehen werden. Diese Erfahrung wrde ver-

stndlich werden, wenn man annimmt, dass die strahlen-

den Atome oder Molecle eine bestimmte Reihe von

Schwingungen ausfhrten, welche sich durch Addition
und Subtraction zu seeundren und tertiren Schwin-

gungen combinirten, welche neben den primren Schwin-

gungen sichtbar werden und die Speetra compliciren.
Herr Julius entwickelt nun die Formeln fr diese

Combinationsschwingungen, berechnet die Wahrschein-
lichkeiten ihres Auftretens und prft sodann an einigen
Elementen, deren Speetra ziemlich genau bekannt sind,
die Zulssigkeit der Formeln. Das Resultat dieser Unter-

suchung ist, dass das Vorhandensein von Summations-
und Differential-Combinations-Linien sehr wahrscheinlich
ist in den Spectren der nachstehenden acht Elemente:

Wasserstoff, Kalium, Natrium, Kupfer, Rubidium, Silber,

Magnesium und Sauerstoff. Weitere Elemente sind bis-

her vom Verfasser nicht untersucht worden.
Freilich ist, auch wenn das Vorkommen von Combi-

nationsschwingungen in den Spectren der Elemente sicher

nachgewiesen sein wird, nur der erste Schritt gethan.
Denn sofort drngt sich die weitere Frage auf: welche
Linien sind die seeundren, und welche die primren,
aus denen jene entstanden sind? Fr eine solche Unter-

suchung bedarf es der exaetesten Messungen; und vor-

aussichtlich wird die eingehende Untersuchung der rela-

tiven Intensitten der einzelneu Linien hier zum Ziele

fhren. Herr Julius hat die Absicht, sich in diese

Untersuchung zu vertiefen, und zwar zunchst fr die

Elemente Wasserstoff, Kalium und Natrium.

Gaetano Magnauini: Ueber das Emissions-Spec-
trum des Ammoniaks. (Atti della R. Accademia dei

Lincei, 1889, Ser. 4, Vol. V (1), n. 900.)

Bekanntlich hatte Grnwald eine merkwrdig ein-

fache Beziehung gefunden zwischen den Wellenlngen
des zweiten Wasserstoff- Spectrums und den Wellen-

lngen des Wasserdampfes, indem jedem Strahl von der

Wellenlnge X im zweiten Wasserstoff-Spectrum im Spec-
trum des Wasserdampfes ein Strahl von der Wellen-
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lnge X/2 entsprach (Rdsch. II, 333). Es lag nahe zu

untersuchen, ob hnliche Beziehungen sich auch sonst

zwischen dem Wasserstoff' und seinen Verbindungen auf-

finden Hessen; besonders musste man an das Ammoniak

denken, welches ein eigenes Spectrum giebt, wenn man
es in mit Wasserstoff gemischter Luft oder noch besser,

in reinem Sauerstoff verbrennt. Herr Magnanini hat

fr diesen Zweck das Emissionsspectrum des Ammoniak
von Neuem sorgfltig gemessen und die Wellenlngen
desselben mit dem zweiten Wasserstoff -Spectrum von

Hasselberg verglichen. Wenn nun auch kein Resultat

erzielt wurde, welches der Anschauung Grnwald's
von Verdichtuugszustnden des Wasserstoffes in seineu

Verbindungen entspricht, so fhrten die Untersuchungen
doch zu einem anderen nicht minder interessanten, wenn
auch unerklrlichem Ergebniss.

Das Spectrum des Ammoniak, wie es beim Ver-

brennen des Gases in Sauerstoff erhalten wird, besteht

aus 66 Linien und Banden
,
unter denen die bedeutend

kleinere Zahl von Linien und Streifen sich befinden,

welche frhere Beobachter sowohl in Flammen, wie in

Geissler'schen Rhren vom Ammoniak gewonnen
hatten. Einige von diesen Linien wurden auch wieder-

gefunden in den Spectren des Methylamin und des Tri-

methylamin, die speciell darauf hin untersucht worden

sind, ob sie neben dem von ihnen schon lange bekannten

Kohlenspectrum auch Ammoniaklinien enthielten.

Als sodann die Wellenlngen im Ammoniakspectrum
verglichen wurden mit den Wellenlngen des zweiten

Wasserstoff- Spectrums nach Hassel berg, ergab sich,

dass viele Linien in beiden Spectren gemeinsam vor-

kommen; die grosse Analogie zwischen denselben wird

jedoch durch den Umstand verdeckt, dass zwar die

Lagen der Linien sich entsprechen, dass sie aber nicht

bereinstimmen in ihrer relativen Helligkeit und Schrfe.

Wenn man nur die sich entsprechenden Linien berck-

sichtigt (die berwiegend grsste Zahl der berhaupt

vorhandenen), so kann man sagen: dass das Emissions-

spectrum des Ammoniak zum grossen Theil aus den

Linien des zweiten Wasserstoff-Spectrums auf einem con-

tinuirlichen hellen Hintergrunde besteht und in den

Einzelheiten tief verndert ist". Das Spectrum des Am-
moniak ist ferner etwas weniger intensiv, und die Linien

sind fast immer an den Rndern verschwommen, wodurch

die Messungen sehr erschwert werden.

Wie bereits bemerkt, hat Herr M agn ani ni eine

Erklrung fr dieses Ergebniss bisher noch nicht ge-

funden. Eine directe Vergleichung beider Spectra mit

einander unter Anwendung strkerer Zerstreuungen, als

dem Verf. zur Verfgung standen, wird erst entscheiden,

ob es sich hier um wirkliche Verwandtschaft oder um
zufllige Coincidenzen handele.

Berthelot: Neue Beobachtungen ber das gegen-
seitige Verdrngen von Sauerstoff und
Halogenen. (Comptes rendus, 1889, T. CIX, p. 546.)

Es ist bekannt, dass das Verdrngen eines Elementes

aus seinen Verbindungen durch ein anderes Element
bestimmt wird durch die entsprechenden Verbindungs-
wrmen der in Conflict kommenden Elemente mit dem
anderen Bestandtheil der Verbindung, dass, wenn die

Verbindungswrme AC kleiner ist als die Verbindungs-
wrme BC, in der Regel A durch B aus seiner Ver-

bindung verdrngt wird. Da die Bildung der verdnnten
Chlorwasserstoffsure aus ihren Elementen -f- 39,3 Cal.'

entwickelt, whrend die Bildung des flssigen Wassers

nur -\- 34,5 Cal. ergiebt, kann also der Sauerstoff' bei

gewhnlicher Temperatur die verdnnte Chlorwasserstoff-

sure nicht zerlegen, whrend das Chlor wohl im Stande

ist, das Wasser zu zersetzen, unter gleichzeitiger Bildung
von Sauerstoffsuren des Chlors.

Die Beobachtungen haben nun aber ferner gezeigt, dass

das Chlorwasserstogas eine Bildungswrme (-f- 22 Cal.)

besitzt
,
welche niedriger ist als die des Wassergases

(+29,5 Cal.) wenigstens bei gewhnlicher Temperatur;
denn bei der Temperatur von 2000 werden beide Werthe,
nach den Messungen des Herrn Berthelot, gleich und
bei einer noch hheren Temperatur wird die Bildungs-
wrme des Chlorwasserstoffgases grsser als die des

Wassergases. Nach dem obigen Satze mssten daher
sich verschiedene Gleichgewichtszustnde herstellen

lassen mit der rauchenden Chlorwasserstoff'sure, welche
ein Gemisch ist von verschiedenen Hydraten mit dem
Anhydrid der Sure. Gleichwohl erleidet sie, wenn sie

vollkommen rein ist, in der Klte keine Zersetzung,
selbst nicht wenn man sie dem directen Sonnenlichte

aussetzt.

Herr Berthelot hat jedoch gefunden, dass man
unter Zuhilfenahme von Metallchlorren, welche hierbei

eine Art von Contactwirkung ausben, d. h. Zwischen-

produete bilden, wohl eine Reaction erzielen kann, welche

dem allgemeinen Gesetze entspricht. Bringt man in eine

grosse, mit Luft gefllte Flasche etwa 20 cem sehr reine

rauchende Chlorwasserstoff'sure, so kann man die

Flasche wochenlang der Sonne exponiren ,
ohne dass

die Atmosphre oder die Flssigkeit Chlorgeruch an-

nimmt, oder verdnnte Indigolsung entfrben kann.

Wenn man aber der Flssigkeit einige Decigramm reines

Manganchlorr zusetzt, so frbt sie sich nach und nach

im diffusen Licht, besser noch in der Sonne, braun, in-

dem sich chlorwasserstoffsaures Manganchlorid bildet.

Die Frbung nimmt bis zu einer bestimmten Grenze zu,

und gleichzeitig beladet sich die obere Atmosphre mit

Chlor, whrend die untenstehende Flssigkeit entfrbende

Eigenschaften annimmt.

Diese Bildung von Chlor rhrt her von der Absorp-
tion des gewhnlichen Sauerstoffes durch die Flssigkeit
und von der Dissociation des salzsauren Mangauchlorids,

welches sich in Folge dieser Absorption gebildet hat,

und von der Anwesenheit eines Ueberschusses von nicht

mit Wasser gesttigter Wasserstoffsure. Entfernt man
das Chlor aus der oberen Atmosphre und ersetzt es

durch ein Gemisch von Chlorwasserstoffgas und Sauer-

stoff, so beginnt die Reaction von Neuem und wird sich

unbegrenzt fortsetzen. Wenn hingegen kein Chlor-

wasserstoffgas eingefhrt wird
,

so stellt sich ein blei-

bendes Gleichgewicht her.

Das Manganchlorr ist ganz besonders geeignet diese

Processe hervorzubringen. Mit Eisenchlorid erhlt man

nur Spuren dieser Reaction, die aber fast unmerklich

und schwer nachzuweisen sind.

Von Reactionen derselben Ordnung, welche in

gleicher Weise eingreifen durch Bildung von dissoeiirten

Zwischenprodueten, rhrt das Verdrngen des Chlors in

der Chlorwasserstoff'sure durch den Sauerstoff der Luft

her, welches in den letzten Jahren im Grossen industriell

verwerthet worden ist. Die Theorie dieser Processe ist

im Grunde eine hnliche, wie die vorstehend entwickelte.

E. du Bois-Reymond: Bemerkungen ber einige
neuere Versuche an Torpedo, (du Bois-Key-
mond's Archiv fr Physiologie, 1889, S. 316.)

Die vorstehenden Bemerkungen" bilden die sehr ein-

gehende kritische Discussion einer von Herrn Gotch im

Jahre 1887 verffentlichten Untersuchung ber die

elektromotorischen Eigenschaften des elektrischen Organs
von Torpedo mormorata; dieser Kritik hat Herr du
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Bois-Kt'ynmnd einen Zusatz angehngt, in welchem

er auf die Fortsetzung der Publication des Herrn Gotch

eingeht und speciel! den l'nnkt einer ferneren kritischen

Besprechung unterzieht, welcher in dieser Zeitschrift aus

der zweiten Abhandlung Gotch's referirt worden ist

(vgl. Rdsch. IV, 245). Es handelt sich hierbei um die

von Herrn du Bois-Reymond im elektrischen Organ
von Torpedo beschriebene irreciproke Leitung", die Herr

Gotch nur fr eine scheinbare Irreciprocitt hlt, indem

er die grossere Intensitt des Galvanometer-Ausschlages
bei homodromer" Richtung des durchfliessenden Stromes

einfach fiir eine Sunimationserscheiuung erklrt, bei

welcher zum usseren Strome noch der Eigenstrom des

Organtheils hinzutrete.

Herr du Bois-Reymond weist nun aus seinen

lteren Abhandlungen nach, dass er selbst frher stets

nur von der ..scheinbaren Irreciprocitt der Leitung"

gesprochen, und dass er erst in seiner 18S5 publicirten

Abhandlung eine irreciproke Leitung im Organ ange-

nommen, nachdem er im Verfolge einer sorgfltigen Ex-

perimentalkritik beider Erklrungen (der Summation

und der Irreciprocitt) durch Versuche zu Thatsachen

gelangt war, die unvertrglich sind mit der Gegenwart im

Prparat einer elektromotorischen Kraft von vielen Grove,
wie man sie braucht, um ohne irreciproke Leitung aus-

zukommen : brigens, wie ich an zwei Stellen ausdrcklich

erklrte, nur neben der algebraischen Summirung der

polarisirenden und der Polarisationsstrme, an der ja
kein Zweifel sei". Dieser kurze Hinweis wird gengen,
um die Erklrung der irreciproken Leitung durch
Herrn Gotch ins rechte Licht zu stellen.

F. Noack: Heber m y corhizenbildende Pilze.

Vorlufige Mittheilung. (Botanische Zeitung,

188 . Nr. 24.)

Verfasser hat beobachtet, dass das Mycel des Erd-

sternes (Geaster fornicatus und fimbriatus) ,
wenn es

mit Kiefern- oder Fichtenwurzeln in Berhrung kommt,
Mycorhizen bildet. Das Mycelgeflecht bildet zunchst
eine enganschliessende , pseudoparenchymatische Kappe
um das Wurzelende

,
worauf das Wrzelchen die ber-

flssig gewordene Wurzelhaube verliert und keine

Wurzelhaare weiter bildet. Zugleich ndert sich das

Wachsthum der Wurzel, so dass die von Frank be-

schriebenen korallenartigen Bildungen entstehen. An
Stelle der Wurzelhaare sendet bei Geaster fimbriatus

die Pilzhaube Mycelfden ab. Von der usseren Hlle
dringen auch feine Mycelfden ins Innere der Wurzel
bis zur Endodermis

,
sie umspinnen die Zellen, dringen

aber nicht ins Innere ein. Die umsponnenen Zellen

scheinen vollstndig normal zu fungiren.

Desgleichen fand Herr Xoack Agaricus (Tricho-

loma) Russula Schaeff. in Verbindung mit Buchenwurzeln,
A. (T.) terreus Schaeff. mit Kiefern- und Buchenwurzeln,
Lactarius piperatns Fr. mit Buchen- und Eichenwurzelu,
Lactarius vellereus Fr. mit Buchenwurzeln, Cortiuarius

callisteus Fr. mit Fichtenwui'zeln, Cortinarius caerules-

cens Schaeff. mit Buchenwurzeln, Cortinarius fulmineus

Fr. mit Eichenwurzeln. Dagegen gelang es nicht, Mycor-
hizen von Lycoperdon -

,
Scleroderma - und Amanita-

Arten aufzufinden.

Schliesslich besttigt Verfasser die von Frank an-

gefhrten Funde gefrbter Mycorhizen. An der Kiefer
fand er schwach rosa gefrbte Mycorhizen nahe bei

Fruchtkrperu der Hirschtrffel [Elaphomyces granu-
latus). Der rothe Farbstoff liess sich mit Weingeist
ausziehen, verblich aber am Sonnenlicht. Auch Agaricus
Russula bildete rosa gefrbte Mycorhizen. An Kiefern

und Buchen wurden schwefelgelbe Mycorhizen in Zu-

sammenhang mit gelblichen Mycelstrngen gefunden, die

dazu gehrigen Fruchtformen konnten aber nicht er-

mittelt werden. F. M.

W. Beyerinck: Die Auxanographie oder die Me-
thode der Hydrodiffusion in Gelatine in

ihrer Anwendung bei mikrobiologischen
Untersuchungen. (Archives neerlandaises des Sciences

exactes et naturelles, 1889, T. XXIII, ]>. 367.)

Um die Lebenserscheinungen der Mikroorganismen
studiren zu knnen, muss man vor allen Dingen ber
die Stoffe untei-richtet sein, welche zu ihrer Ent.wickelung
und Vermehrung dienen knnen. Man sucht gewhnlich
die Frage in der Weise zu lsen, dass man die zu unter-

suchenden Stoffe in die zur Kultur benutzte Flssigkeit
oder Gelatine bringt und nachher durch Wgung oder

Zhlung der Zellen, oder durch Schtzung der Aus-

dehnung der Kolonien oder der ImpHinien die Menge
der neugebildeten lebenden Materie bestimmt. Mit diesem
Verfahren sind jedoch gewisse Schwierigkeiten verknpft,
welche bei der im Folgenden zu schildernden, sehr sinn-

reichen Methode des Herrn Beyerinck wegfallen.
Das Verfahren beruht auf der Kenntniss zweier

einfacher Eigenschaften der festen Nhrbden fr Mikro-

organismen: 1) Gelatine und Gelose (gereinigte Agar-
Agar) sind fr die meisten Mikroben keine Nhrstoffe;
2) In den coagulirten, festen Schichten der Gelatine und
Gelose geht die Hydrodiffusion der gelsten Substanzen

fast in derselben Weise von Statten wie im Wasser.

Dass Gelatine und Gelose oder ihre Auflsungen in

destillirtem Wasser fr Bacterien, Hefepilze oder selbst

fr Schimmelpilze. (Mucedineen) sehr schlechte Nhr-
bden sind

,
beruht nicht nur darauf, dass die Gelatine

fr die meisten Arten nicht assimilirbar ist, und dass

sie von den assimilirbaren Stickstofl'verbindungen, wie

Amiden und Peptonen, fast vllig frei ist, sondern auch
auf der mehr oder weniger vollstndigen Abwesenheit

der nothwendigen anorganischen Elemente
,
besonders

des Kaliumphosphats, und der stickstofffreien Nhrstoffe

(Lactate und Kohlenhydrate). Damit sich die Mikroben
entwickeln knnen, mssen Aschenelemente, assimilir-

barer Stickstoff und stickstofffreie Nhrstoffe gemeinsam
im Nhrboden vorhanden sein.

Wird also eine bestimmte Bacterien- oder Hefeart in

Gelatine geset, welcher die Aschenbestandtheile fehlen,

so wird bei Zusatz auch der besten, aber dieser Elemente
entbehrenden Nhrmischung kein Wachsthum stattfinden

knnen. Bringt man jedoch auf die Oberflche einer

solchen Gelatineschicht eine kleine Menge der als noth-

wendig erkannten Salze, so fngt nach kurzer Zeit jeder
der ausgeseten Keime in dem Diffusionsfelde dieser

Salze an sich zu einer Kolonie zu entwickeln
,
und es

bildet sich folglich auf dem transparenten Grunde der

Gelatine ein opakes, deutlich umschriebenes Feld, das

Verfasser ein Auxanogramm nennt. Die Methode
selbst bezeichnet er als Auxanographie.

Mit Hilfe kleiner Modifikationen kann man nun
diesem Versuch einen ganz allgemeinen Charakter geben.
Eiu Beispiel mag das zeigen.

Bringt man eine massige Menge Zellen des gewhn-
lichen Weinfermentes in eine Lsung von reiner Gelatine

in Wasser, so erhlt man nach der Coagulation einen

Boden, welcher die Entwickelung des Fermentes hindert,

ohne es zu tdten (zahlreiche andere Mikroorganismen
sind in solchem Falle nicht widerstandsfhig). Bringt
man jetzt auf die Oberflche der Gelatine einen Tropfen
einer Glykose- und Asparagin- haltigen Lsung, dann in

einer bestimmten Entfernung davon einen Tropfen
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Kaliumphosphat, so sind an derjenigen Stelle, wo das

Diffusionsleid des Kaliuniphosphats mit dem der Glykose
und des Asparagins zusammen fllt, alle Bedingungen der

Entwickelung gegeben, und in Folge dessen bemerkt man
nach einigen Stunden an dieser Stelle in der trans-

parenten Gelatine eine linsenfrmige, opake Figur von

gelblicher Farbe.

Wenn mau an der Oberflche einer, wie oben be-

schrieben zubereiteten, aber vorher mit einer gengenden
Menge Kaliumphosphat versehenen Gelatine in einiger

Entfernung von einander Tropfen von Glykose und von

Asparagin bringt, so entsteht eine opake Figur in dem

gemeinsamen Diffusionsfelde dieser beiden Stoffe, welcher

jeder fr sich unwirksam wre.

Bringt man endlich auf ein Gelatinesubstrat, welches

zugleich Kaliumphosphat und ein Kohlenhydrat enthlt,

stickstoffhaltige Stoffe
,

deren Assimilirbarkeit studirt

werden soll, so sieht man die Fermentkolonien auf dem

transparenten Grunde entweder ein kreisfrmiges, dunkles

Feld oder eine ringfrmige Eigur bilden. Wenn jedoch
die zu prfende Substanz nicht assimilirbar ist, so bleibt

das Diffusionsfeld vollstndig klar. In entsprechender
Weise kann man feststellen, welche stickstofffreien Stoffe

eine Entwickelung hervorzurufen vermgen.
Die ringfrmige Anordnung der Kolonien beweist,

dass im Centrum der Diffusionsfelder die Concentration

der studirten Stoffe zu stark ist, so dass die Entwicke-

lung der Keime verhindert oder ihr Absterben herbei-

gefhrt wird.

In einer mit allen Nhrstoffen versetzten Gelatine, in

welcher sich die Organismen krftig entwickeln, vermag
man leicht durch Zufgung giftiger oder antiseptiseher

Stoffe helle Diffusionsfelder zu bekommen. Behandelt

man nach Beendigung des Versuchs das Substrat mit

einem oder dem anderen Anilinderivat, welches die

Zellen, aber nicht die Gelatine frbt, so erhlt man nach

dem Trocknen Prparate von dauerndem Werth.

Man kann das Verfahren auch anwenden zur Unter-

suchung von Fllen, in denen ein Organismus nur unter

dem Einfluss bestimmter Stoffe eine gewisse direct sicht-

bare oder leicht auf chemischem Wege sichtbar zu

machende Function vollfhrt (eine Sure oder ein Enzym
ausscheidet, ein Pigment bildet, Licht ausstrahlt u. s. w.).

Wie man sieht, liefert die Auxanographie ein ein.

faches Mittel, um die Lebensusserungen der Mikro-

organismen unter dem Einflsse gewisser Stoffe zu

studiren, ohne dass man die Concentrationsgrade zu

kennen braucht, welche fr diese Stoffe die gnstigsten

sind; ist die Concentration stellenweise zu weit gefhrt,
sj arbeitet die Diffusion bestndig daran sie zu ver-

mindern und ein ringfrmiges Feld zu erzeugen. Benutzt

man Gelatineplatten von grsserer Ausdehnung, so knnen
verschiedene Stoffe zugleich auf denselben Boden ge-
bracht werden

,
wobei dann die usseren Bedingungen

(Temperatur, Lieht, Sauerstoffzufuhr u. s. w.) die gleichen
sind. F. M.

Michael Faraday: Experimental-Untersuchungen
ber Elektricitt. Deutsche Uebersetzung von

S. Kalischer. Band I. (Berlin 1889, Jul. Springer.)

Faraday 's grossartige Entdeckungen in der Elek-

tricitt nehmen eine so hervorragende Stellung in der

Entwickelung dieser Wissenschaft ein, dass sein Name
auch dem Anfnger nicht unbekannt sein kann. Doch
mchte die Zahl der Leser seiner Originalabhandhmgen
trotzdem keine allzu grosse sein. Zwar sind seine be-

rhmten .,Experimental researches in Electrity"
in Poggendorff's Annalen 1832 bis 1857 in deutscher

Uebersetzung einzeln abgedruckt. Doch sind diese lteren

Jahrgnge meist nur in grsseren Bibliotheken zu finden,
so dass die vor uns liegende Herausgabe der Unter-

suchungen als ein recht verdienstliches Werk zu be-

zeichnen ist. Der Uebersetzer hat sich dabei an die

englische Ausgabe der Researches aus den Jahren 1839

bis 1847 gehalten und nach dieser die Uebertragung vor-

genommen.
Der vorliegende erste Band enthlt die Abhand-

lungen aus den Jahren 1831 bis 1839, und zwar zunchst
die grosse Entdeckung der Inductionsstrme

, ferner die

Vergleichung der Elektricitten verschiedenen Ursprungs,
eine grssere Anzahl von Untersuchungen ber Elektro-

chemie und ber statische Induction und Auseinander-

setzungen ber die Natur des elektrischen Stromes und
der elektrischen Krfte. A. 0.

Vermischtes.
Ueber das Aussehen des Kometen vom 6. Juli

berichtet Herr R. Spitaler unter dem 26. October: Der
Komet hat sich seit der Zeit, dass Verf. ihn zuletzt beob-
achtet (August 7.) einigermaassen verndert. Der erste

Begleiter (Rdsch. IV, 493) konnte October 23. nur mit
Mhe zeitweilig als ein schwaches Nebelchen mit einem

zeitweilig darin aufblitzenden Kern wahrgenommen
werden. October 24. war er aber gar nicht zu sehen,
obwohl der Luftzustand ein sehr guter war. Der zweite

Begleiter hat hingegen an Helligkeit bedeutend zuge-
nommen. Sein Kern

,
der an Helligkeit einem Stern

12. Grsse gleichkommt ,
ist von einer lnglicheD Coma

von beilufig 2V2' Durchmesser umgeben. Seine Position
zum Hauptkometen war October 23. 10,5 h : A u -f- 18,8 s

A -f 2' 34" und am 24. October 10,5 h : A a -+- 18,4 s

J <f -j- 2' 33,8". Der dritte Begleiter ist sehr schwach
und gleicht einem verwaschenen Nebelfleck mit etwas
hellerer Mitte. Seine Position gegen den Kometen ist

genhert -)- 32 s und 5 1

/,' bis 6'. (Astronom. Nachr.,
Nr. 2933.)

Der waadtlndische Forstverein machte im Jahre
1888 eine forstliche Excursion in die franzsischen Staats-

waldungen bei Boujeailles und Levier, nicht sehr weit
von Pontarlier. Nach Mittheilungen, welche Professor
Dr. Bhler ber diese Excursion machte, finden sich

daselbst Tannen von einer Strke, wie wir sie in

Deutschland nicht aufzuweisen haben. In einem 43 ha
grossen Bestnde wurden 27 000 Stmme bis zu 1,4 m
Brusthhendurchmesser aufgenommen, also pro Hektar
die fr so altes Holz sehr hohe Zahl von 630 Stck.
Die Bestnde sind 160 bis 180 Jahre alt, stocken auf
Jura in einer Meereshhe von 930 m. Einige gefllte
Tannen hatten bei einer Lnge von 52 m einen mittleren
Durchmesser von 1 m und einen Kubikinhalt von 40 Fest-

metern. Im Walde Cherard, nahe bei der Station La Joux,
stand eine Tanne, le President", welche 1,60m Brust-

durchmesser, 52 m Hhe und daher einen Kubikinhalt
von 52 im hatte. Tannen von 20 bis 25 fm Inhalt kommen
wohl in Deutschland noch in vereinzelten Exemplaren
vor, aber solche von 52 fm werden sich wohl nirgends
vorfinden. (Forstwissenschaftliches Centralblatt.) F. M.

Am 10. October starb zu Sidney der Geologe P. Jul.
E. Tenison-Woods im Alter von 57 Jahren.

Am 14. November starb zu Saar in Mhren der

ehemalige Professor der analytischen Chemie an der
Wiener techn. Hochschule, Weselsky, 62 Jahre alt.

Am 25. October starb zu Columbus, Ohio, der
berhmte amerikanische Bryologe und Palontologe
Professor Lesquereux im Alter von fast 89 Jahren.

Berichtigung.
S. 640, Sp.2, Z. 9 v.u. lies: Pflger" statt Pfger".

Fr die Redaction verantwortlich

Dr. W. Sklarek, Berlin W., Mugdeburgerstrasse 25.
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