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I n h a 1 t.

Afanasieff, Dr. : Ueber die Entwickelung der ersten Blutbahnen im Hiihner-

embryo. Nr. X, p. 81—82; Nr. XI. p. 100.

Akin, C. K. : Ueber die mathematische Theorie der Spectralerscbeinungen

Nr. XIII, p. 121.

Anton, Hermann : Die Grenzebene. Ein Beitrag zur Linearperspective. Nr. XVI,

p. 145—146; Nr. XVII, p. 159.

Athen, k. k. Gesandtschaft zu — : Zwei Berichte iiber die Bildung eines

neuen Vulkans auf der Insel Nea Kameni. Nr. VII, p. 45.

Atlas der Hautkrankheiten. Nr. XXVI, p. 229. J^

B.

B a e r , Karl Ernst von, Ehrenmitglied : Schreiben iiber ein aufgefundenes Mam-
nmth. Nr. X, p. 7b—77.

— Zweifes Schreiben beziiglicb dieses Mammuths. Nr. XXIII. p. 205.

— Sendschreibea an die kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher in Moskau,

„Ueber Schleim- oder Gallertmassen, die man fur Meteorfalle angesehen

hat." Nr. XXV, p. 219—220.

Ballarini, k. k. Vice-Consul fur Mittel-Albanien: Bericht iiber ein Erdbeben

zu Durazzo und iiber daselbst beobachtete Sternschnuppenfalle. Nr. XXVIII,

p. 243.

Barbot de Marny: Ueber die jiingeren Ablagerungen des siidlichen Russland.

Nr. XII, p. 105.

Barkau, Adolf: Beitrage zur Entwickelungsgeschichte des Auges der Batra-

chier. Nr. XVI, p. 147—148.

B a r t h , Ludwig von : Analyse der Soole und Soolenmutterlauge von Hall in

Tirol. Nr. H, p. 10— 11.

— (und H. Hlasiwetz): Die Zersetzungsproducte einiger Harze. Nr. X,

p. 77—79.

— Einige Derivate der Paraoxybenzoesaure. Nr. XIV, p. 132.

— Ueber die Paraoxybenzoesaure. Nr. XXV, p. 220.

Bauer, Alexander : Ueber die Einwirkung von Chlor auf Amylen. Nr. XIII,

p. 124 ; Nr. XIV, p. 134.



IV

Beobachtungen, meteorologische , an der k. k. Centralanstalt fiir Meteo-

rologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99'7 Toisen)

:
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Br uck e, Ernst, w. M.: Ueber Entwickelung der Mundhohle und ihrer Umge-

bung. Von A. Torok. Nr. XVI, p. 146—147.

— Beitrage zur Entwickelungsgeschichte des Auges der Batrachier. Von A.

Barkau. Nr. XVI, p. 147-148.

— Ueber die Entwickelung der Lymphdriisen. Von E. S e r t o 1 i. Nr. XVII,

p. 151.

Burg, Adam Freiherr von, w. M.: Drei Abhandlungen aus dem Gebiete der

hbheren Mathematik. Von J. Pranghofer. Nr. X, p. 81.

c.

Cer k, F. : Aphorismen uber Menschencultur. Nr. XXV, p. 220.

Christomanos, A. C. : Bericht iiber die neuesten vulkanischen Erscheinuu-

gen auf Santorin. Nr. X, p. 75.

Cigala, J. de : Bericht iiber die Ausgrabungen auf der lnsel Therasia

.

Nr. XXIV, p. 211—215.
Cobelli, Ruggero: Le ghiandole armose del cardia. Nr. I, p. 2.

— (und Max. Ritter von Vintschgau): Intorno all' azione dell' urina sulla

soluzione di iodio e sulla colla d' amido. Nr. XIII, p. 116; Nr. XIV, p. 134.

Curatorium der kais. Akademie der Wissenschaften : Erlass , betreffend die

Genehmigung der Wahlen von Functionaren und Mitgliedern. Nr. XX,

p. 175.

D.
Dam our: Siehe Boue\

Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe. XXV. Band.

Nr. XII, p. 101.

Ditscheiner, Leander: Ueber einen Interferenzversuch mit dem Quarzprisma.

Nr. VI, p. 42.

— Theorieder Beugungserscheinungen in doppeltbrechenden Medien. Nr. XXI,

p. 193—195.

E.

Eisverhaltnisse, beobachtet an der Theiss in den Jahren 1860/1— 1864/5.

Nr. Ill, p. 19.

— an der Donau und Maros im J. 1864/5. Nr. X, p. 75.

— an der Theiss im Winter 1865/b'. Nr. XrV, p. 131.

Elfinger, Anton: Siehe Hebra.

Ettingshausen, Constantin Rifter von, c. M. : Die fossile Flora des Ter-

tiarbeckens von Bilin. II. Theil. Nr. XXVI, p. 230.

F.

F a 1 b, Rudolf Ildefons: Versiegeltes Schreiben zur Aufbewahrung. Nr. VII, p. 45.

Federn, S.: Untersnchungen iiber die Bedeutung der Silberzeichnungen an den

Capillaren der Blutgefasse. Nr. IX, p. 71.

Fitzinger, Leopold Joseph, w. M.: Untersuchungen fiber die Abstammung

des Hundes. Nr. XX, p. 176- ITS.

— Systematische Uebersicht der Siiugethiere Nordost-Afrika's mit Einschluss

der arabischen Kiiste, des rothen Meeres, der Somali- und der Nilquellen-

Lander, sudwarts bis zum 4. Grade nordlicher Breite. Von Dr. Theodor

von Heuglin. Nach brieflichen Mittheilungen und den Original-

Exemplaren des Herrn Verfassers erganzt und mit Zusatzen versehen.

XXVIII, p. 243—244.



Freyer, Heinrich, c. M. : Anzeige von dessen Ableben. Nr. XX, p. 175.

Fries ach, Karl: Tabelle zur Erleichterung der Schiffahrt im grossten Kreise.

Nr. VI, p. 40-41; Nr. VII, p. 54.

— Ueber die Einwirkung eines rechtwinkligen Parallelepipeds von gleich-

formiger Dichte auf einen Punkt. Nr. X, p. 81.

Frischauf, Johann : Babnbestimmung des Planeten @ Asia. Nr. Ill,

p. 20-21.

F r i t s c h , Karl, c. M. : Pflanzenphanologische Untersuchnngen. Nr. V, p. 33—35.
— Nonnaler Bliithenkalender von Oesterreich, reducirt auf Wien. Nr. XVII,

p. 151— 152.

— Kalender der Frnchtreife fur die Flora von Oesterreich. Nr. XXVII, p. 235.

Frohlich, R., (und H. Grouven): Bestimmungen des Gehaltes an Salpeter-

saure und Stickstoff wahrend der verschiedenen Waehsthuuis-Perioden der

landwirthschaftlichen Culturpflanzen. Nr. IX, p. 69.

G.

Giessendorff, Karl von : Hochatzungen in Kreide-Manier und Pbototypien.

Nr. XXI, p. 191.

Gintl, Wilhelm Friedrich: Ein Quetschhahn neuer Construction. Nr. XXVII,

p. 235.

Grabowski, A. Graf von: Ueber die Einwirkung des Zinkathyls auf Schwe-

felkohlenstoff. Nr. II, p. 11.

— Metbode und Apparat zur Bestimmung der Dampfdicbte. Nr II, p. 11— 12.

— Versuche iiber kiinstliche Nachbildung einiger Harze. Nr. X, p. 77—79.

— (und H. Hlas iwetz): Untersuchung der Carminsaure aus der Cochenille.

Nr. XIV, p. 131.

— (uud H. HI as iwetz): Ueber Carminsaure. Nr. XXIII, p. 205—206.

Grouven, H., (und It. Frohlich): Bestimmungen des Gehaltes an Salpe-

tersaure und Stickstoff wahrend der verschiedenen Wachsthums-Perioden

der landwirthschaftlichen Culturpflanzen. Nr. IX, p. 69.

II.

Hahn, J. G. von: Ftinf Berichte iiber die neue vulkanische Hebung auf der

Insel Nea Kameni. Nr. VII, p. 45.

— Bericht des Herrn Dr. J. de Cigala iiber die Ausgiabungen auf der

Insel Therasia. Nr. XXIV, p. 211—215.

Haidi n ge r, Wilhelm Fatter von, w. M : Der Meteorsteinfall am 9. Juni 1866

bei Knyahinya niichst Berezna im Ungher-Comitate. Nr. XVIII, p. 161.

— Knyahinya. Zweiter Bericht iiber den Meteorsteinfall am 9. Juni 1866

Nr. XXI, p. 191—193.

— Zuschrift an den General-Secretar beziiglich des Sendschreibens des Herrn

K. E. von Baer: „Ueber Schleim- oder Gallertmassen, die man fur Me-

teorfalle angesehen hat." Nr. XXV, p. 219—220.

— Herrn Director Julius Schmidt's Beobachtung der Meteore in der Nacht

des — November 1866. Nr. XXVII, p. 237—239.
14.

H a n k e 1 , Hermann : Theorie der hypergeometrischen Reihe und Anwendung

derselben insbesondere auf die Kugelfunctionen. Nr. XII, p. 101.



VII

Haner, Fran, Bitter von. w. M. : Ueber Prof. Oscar Schmidt's Abhandhu,,:

,Murmelthiere bei Graz." Nr. IX. p. 70.

— Neue Cephalopodeu aus deu Gosaugebilden der Alpen. Nr. IX, p. 70.

Hauer, Karl Hitter von: Ueber die chemische Beschaffenheit der Lossablage-

rungen bei Wie.n. Nr. II, p. 17; Nr. Ill, p. 21.

— Ueber das Verhaltniss, in welchem sich isomorpbe Salze in Liisungen er-

setzen. Nr. V, p. 36—37.

Ueber ein Doppelsalz von selensaurem Cadmiumoxyd and selensaurem

Kali. Nr. XVIII, p. 166.

Hebr a, Ferdinand, (A Elfingerund K. Heitzmann) : Atlas der Haut-

kraukheiten. 6. Lief. Nr. XXVI, p. 229.

Heeger, Ernst: Beitrage zur Naturgeschichte der Insecten. (XIX. Fortsetzung.)

Nr. XIII, p. 116; Nr. XIV, p. 134.

Hein, Tbeodor: Analyse eines Meteoriten aus Dacca in Bengalen. Nr. XXil,

p. 203.

Heitzmann, Karl: Siehe Hebra.

Hering, Ewald: Ueber den Bau der Wirbelthierleber. Nr. XIII, p. 122-123.

— Ueber den Bau der Wirbelthierleber. Zweite Mittheilung. Nr. XXVII,

p. 240—242; Nr. XXVIII, p. 244.

Heuglin, Theodor von: Systematische Uebersicht der Saugethiere Nordost-

Afrika's, mit Einschluss der arabischen Kiiste, des rothen Meeres, der So-

mali- und der Nilquellen - Lander, siidwarts bis /.urn 4. Grade nordlicher

Breite. Nach brieflichen Mittheilungen und den Original-Exemplaren des

Verf. erganzt und mit Zusatzen versehen von Dr. Leop. Jos. Fitzinger.

Nr. XXVIII, p. 243—244.

Hidegh, Colomann: Analyse des Johannesbades zu Baden bei Wien Nr. IX,

p. 71.

Hlasiwetz, Heinrich, w. M. : Ueber die Zersetzungsproducte einiger Harze

durch schmelzendes Kali. Nr. II. p. 9-10.

— Ueber das Resorcin. Von G. Mai in. Nr. H, p. 10.

— Analyse der Soole und Soolenmutterlauge von Hall in Tirol. Von L.

Barth. N. II, p. 10-11.

— Ueber die Einwirkung des Zinkathyls auf Schwefelkohlenstoff. Von A.

Grabowski. Nr. H, p. 11.

— Methode und Apparat zur Bestimmung der Dampfdicbte. Von A. Gra-

bowski. Nr. II. p. 11—12.

— Kleinere Mittheilungen. Nr. II, p. 12—13.

1. Ueber das Aloisol. Von 0. Rem bold. 12.

2. Ueber die Einwirkung des Succinylchlorids auf Bittermandelol. Von O.

Rembold. 13.

3. Ueber das Scoparin. Von Hlasiwetz. 13.

— (und L Barth): Die Zersetzungsproducte einiger Harze. (Fortsetzung.)

Nr. X, p. 77—79.

— (und A. Grabowski): Untersuchung der Carminsaure aus der Cochenille.

Nr. XIV, p. 131.

— Ueber die Beziehung einiger Harze zu dea Gerbsauren. Nr. XIV, p. 131.

— Untersuchung der Caffeegerbsaure. Nr. XIV, p. 131— 132.

— (und A. Grabowski): Ueber Carminsaure. Nr. XXIII, p. 205—206.



Hochstetter, Ferdinand Ritter von, c. M. : Ueber das Vorkommen von

Eozoon im krystallinischen Kalke von Krumau im siidlichen Bohmen. Nr. I,

p. 3-4.

Hofkanzlei, koniglich ungarische: Tabellarische Ausweise iiber die an der

Theiss in den Jahren 1800/1—1864/5 beobaehteten Eisverhaltnisse. Nr. Ill,

p. 19.

— Tabellarische Ausweise iiber die Eisverhaltnisse der Donau und Maros im

J. 1S64/5. Nr. X, p. 75.

— Tabellarische Ausweise iiber die Eisverhaltnisse der Theiss im J. 1865/66.

Nr. XIV, p. 131.

Holecek, W., (und S. Streit): Beitrage zur Kenntniss der Mineralquellen des

Kaiserthums Oesterreich. I. Analyse der Mineralquelle Toplitz bei Weiss-

kirchen in Mahren. II. Analyse der Mineralquelle Someraubad bei Neu-

titschein in Mahren. Nr. IX, p. 72.

Holm, F. : Ueber die nervosen Elemente in den Nebennieren. Nr. X, p. 81.

Hyrtl, Joseph, w. M. : Ueber Anomalien des menschlichen Steissbeins. Nr. VIII,

p. 61—62.

— Ueber den Seitencanal von Lota Cuv. Nr. XIII, p. 119— 120.

Jelinek, Karl, w. M.: Ueber die in den letzten Jahren (1864— 1866) beobaeh-

teten Staubfalle. Nr. XII, p. 107.

— Ueber die taglichen Aenderungen der Temperatur nach den Beobachtungen

der meteorologischen Stationen in Oesterreich. Nr. XVIII, p. 164— 165.

— Dessen Ernennung zum wirklichen Mitgliede der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften. Nr. XX, p. 175.

— Vorlage von vier Banden der an der k. k. Centralanstalt fur Meteorolo-

gie und Erdmagnetismus gezeichneten meteorologischen Karten fur die

Zeit vom Juli 1865 bis Ende Juni 1866. Nr. XXIII, p. 207—209.

— Ueber die mittlere Temperatur zu Wien nach 90 jahrigen Beobachtungen

und iiber die Riickfalle der Kalte im Mai. Nr. XXIV, p. 215—217.

— Ueber die stiirmischen Beweguugen der Atmosphare im Laufe des Monats

November 1866. Nr. XXVI, p. 233-234.

Juhasz, P., (undH. Siegmund) : Chemische Analyse der Mineralquelle zu Voslau.

Nr. XVIII, p. 162—163.

Juratzka, J.: Subvention zur Untersuchung der Moosflora Nieder-Oesterreichs.

Nr. XVII, p. 159.

K.

Karajan, Theodor Georg von, w. M. : Bestatigung der Wahl desselben zum

Pnisidenten der kais. Akademie der Wissenschaften. Nr. XX, p. 175.

Klob, Julius: Versiegeltes Schreiben zur Wahrung der Prioritat. Nr. XXI,

p. 191.

Kner, Rudolf, w. M.: Die Fische der bituminosen Schiefer von Raibl in Karn-

ten. Nr. II, p. 13—14.

— Ichthyologischer Bericht iiber eine nach Spanien und Portugal unternom-

mene Reise. (Fortsetzung.) Von F. Steindachner. Nr. II, p. 14— 15;

Nr. X, p. 79.



Kner, Rudolf, w. M: Ichthyologische Notizen. (Fortsetzung.) Von Fr. Steiu-

dachner. Nr. HI, p. 19—20.

— Die fossilen Fische der Asphalt-Schiefer von Seefeld in Tirol. Nr. X, p. 80.

— Specielles Verzeichniss der wahrend der Reise der kais. Fregatte Novara

gesammelten Fische. (Schluss.) Nr. XIII, p. 117.

— (und Fr. Steindachner): Neue Fische aus dem Museum der Herren Joh.

Caes. Godeffroy & Sohn in Hamburg. Nr. XVIII, p. 163.

— Ueber eine neue Telestes-Art aus Croatien. Von F. Steindachner.

Nr. XIX, p. 174.

— Ueber die Unhaltbarkeit der Ganoiden als natiirliche systematische Ein-

heit. Nr. XXVIII, p. 244.

Kocslakoff, (und S. Strieker): Ueber Entziindung des Magens. Nr. XI,

p. 99—100; Nr. XII, p. 110.

Roller, Marian, w. M. : Anzeige von dessen Ableben. Nr. XX, p. 175.

Kotschy, Theodor, c. M.: Anzeige von dessen Ableben. Nr. XV, p. 141.

Kudelka, J.: Das Verhalten der prismatischen Farben zu einander. Nr. IV,

p. 29.

Kulik, Jakob Philipp: Bericht iiber dessen handschriftlich hinterlassene Facto-

rentafeln. Nr. VIII, p. 62—64.
Kulik, Justin: Dankschreiben.

L.

Lang, Victor von, c. M.: Orientirung der Warmeleitungsfahigkeit einaxiger Kry-

stalle. Nr. XVII, p. 157.

— Genehmigung der Wahl desselben zum corresp. Mitgliede der kais. Aka-

demie der Wissenschaften. Nr. XX, p. 175.

— Dankschreiben. Nr. XXI, p. 191.

— Krystallsystem und optische Verhaltnisse des ameisensauren Cadmium -

oxyd-Baryt. Von A. H. Brio. Nr. XXVII, p. 239—240.
Langer, Karl, c. M. : Ueber das Lymphgefasssystem des Frosches. Nr. IX,

p. 72—73.

Laube, Gustav C. : Die Bivalven des braunen Jura von Balin bei Krakau. Mit

Beriicksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich , Eng-

land, Schwaben und anderen Landern. Nr. VI, p. 43.

— Die Echinodermen des braunen Jura von Balin. Nr. VI, p. 43—44.

— Die Fauna der Schichten von St. Cassian. III. Abtheilung. Nr. XIII,

p. 123—124.

— Die Gastropoden des braunen Jura von Balin. Nr. XVI, p. 148—14!).

— Subvention zu einer wissenschaftlichen Reise desselben nach St. Cassian.

Nr. XVII, p. 159.

Lieben, Adolf: Synthese von Alkoholen mittelst gechlortem Aethers. Nr. XIX,

p. 173.

Lippich, Ferdinand: Ueber ein neues von de Saint-Venant ausgesproche-

nes Theorem der Mechanik. Nr. XVI, p. 148.

Littrow, Karl von, w. M. : Ueber physische Zusammenkiinfte von Asteroiden

fur das Jahr 1866. Nr. XVIII, p. 164.

Lorenz, Joseph R. : Brakwasserstudien an den adriatischen Kiisten. Nr. XII,

p. 107—109.



Lo schmidt, J.: Zur Theorie der Gase. Nr. XXVI, p 232—233 ; Nr. XXVII, p.242.

Ludwig, E.: Ueber Schwefelallyl. Nr. IX, p. 73-74.

— Untersuchung des weissen osterreichischen Landweines. Nr XV, p. 143 ;

Nr. XVII, p. 159.

M.
Mach, Ernst: Bemerkungen iiber deu Effect intermittirender Tonreizungen.

Nr. XIV, p. 132—133.

— Ueber den physiologischen Effect raumlich vertheilter Lichtreize. Nr. XIV,

p. 133 ; Nr. XV, p. 143.

— Ueber wissensehaftliche Anwendung der Photographic und Stereoskopie.

Nr. XIV, p. 133; Nr. XV, p. 143.

— Ueber die physiologische Wirkung raumlich vertheilter Lichtreize. (Fort-

setzung.) Nr. XX, p. 179.

— Versiegeltes Schreiben zur Wahrung der Prioritat nebst Photographien.

Nr. XXIII, p. 205.

Mai in, G. : Ueber das Resorcin. Nr. II, p. 10.

Maly, Richard: Ueber einen Aether der Wolframsaure. Nr. VIII, p 61.

— Ueber einige Derivate des Thiosinnamins. Nr. XXIII, p. 206.

— Ueber das Thiosinnamindibromiir. (Nachtrag.) Nr. XXVI, p. 229—230.

Marny: iSiehe Barbot de Marny.
Martin, Ludwig: Der Centrifugal-Fliigel. Nr. XXI, p. 191.

— Ueber die Hauschlags-Curven des Miihlsteines. Nr. XXVI, p. 231—232.

Mayr, Gustav L.: Myrtnecologische Beitrage. Nr. XI, p. 93-

— Reise der osterreichischen Fregatte Novara um die Erde. II. Band. I. Ab-

theilung: Formicidae. Nr. XVII, p. 151.

Memorsky, Dr.: Ueber die Farbe des Tageslichtes und einiger kiinstlicher

Beleuchtungsmittel. Nr. VII. p. 48.

Menner, Adolf: Thermometrische Bestimmung der Rotationszeit, sowie der

physischen Beschaffenheit der Warmequelle auf der Oberflache der Sonne.

Nr. VII, p. 45.

Meteorologische Beobachtungen : Siehe Beobachtungen.
Mihalinez, Marcus: Die Sonne und ihr Verhaltniss zu den ubrigen Himmels-

korpern des Universums. Nr. IV, p. 29.

Miklosich, Franz Ritter von, w. M. : Genehmigung der Wahl desselben zum

Secretar der philosoph.-histor. Classe der kais. Akademie der Wissenschaf-

ten. Nr. XX, p. 175.

Militzer, Hermann, c. M. : Ueber die Verwendung einer gemeinschaftlichen

Batterie fur vielfache Schliessungskreise. Nr. XX, p. 178-179.

Ministerium, k. k., des Aeussern: Berichte iiber die Bildung eines neuen Vul-

kans auf der Insel Nea Kameni bei Santorin. Nr. VII, p. 45.

— — Weitere Berichte iiber die vulkanischen Erscheinungen auf Santorin.

Nr. X, p. 75.

— — Bericht des Herrn Ballarini, k. k. Vice- Consuls zu Durazzo, iiber da-

selbst wahrgenommene Erdstosse und beobachtete Sternschnuppenfalle.

Nr. XXVIII, p. 243.

— — k. k., fur Handel und Volkswirthschaft: Uebermittelung des Bulletin des

botanischen Congresses zu Amsterdam, nebst Gedenk - Medaille. Nr. XX,

p. 175.



Ministerium, k. k., fiir Handel und Volkswirthschaft: Ersuchen am Erstat-

tung eines Vorschlages zur Herstellung eines metrischen Urmasses und

Urgewichtes. Nr. XXVII, p. 235.

N.

Nachtmann, Jacob: Der Blutegelsumpf im Zimmer. Nr. I, p. 2: Nr. II, p. 17

Niemtschik, Rudolf: Ueber Constructionen der auf ebenen und krummen Fla-

chen erscbeinenden Reflexe und hierauf beziigliche neue Theoreme. Nr. VII,

p. 46—47; Nr. XII, p. 110.

No el ting, A.: Bericht iiber die neuesten vulkanischen Erscheinungen auf San-

torin. Nr. X, p. 75.

Novara-Reisewerk: SiebeReise.

o.

Oppolzer, Theodor: Ueber die Babn des Cometen. I. 1866. Nr. VI, p. 40.

— Einige Bemerkungen und Zusatze zu Le Verrier's Sonnentafeln. Nr. VII,

p. 50.

Oser, Johann, (Fr. Reim und Ph. Weselsky): Untersuchung des Wassers

und der Gase vom artesiscben Brunuen am Wien - Raaber Bahnhofe.

Nr. XIII, p. 120—121.

P.

Peckolt, Theodor: Guarana oder Uarana. Nr. XXI. p. 191.

Peters, Karl, c. M. : Ueber die geologische Bedeutung der Congeria oder

Dreissena polymorphs , Pallas sp. (Tkhogonia Chemnitzii Rossm.) und ihr

Vorkommen im Donau-Delta, in den Lagunen und Seen, welche dasselbe

umgeben. Nr. XI, p. 97—98.

— Grundliuien zur Geographie und Geologie der Dobrudscha. Nr. XXVI,

p. 230.

Petzval, Joseph, w. M. : Bericht iiber Prof. Kulik's Factorentafeln. Nr. VIII,

p. 62-64.
— Beitrag zur Theorie des Grossten und Kleinsten der Functionen mit meh-

reren Variablen. Von L. Zmurko. Nr. VIII, p. 64.

Pfaundler, Leopold: Ueber die Warmeeapacitat verschiedener Bodenarten und

deren Einfluss auf die Pflanze. Nr. XIII, p. 111— 112; Nr. XIV, p. 134.

Pierre, Victor: Ueber die durch Fluoicscenz hervorgerufene Warmestrahlung.

Nr. VII, p. 47-48.

— Beitrage zur genaueren Kenntniss der Gesetze der Fluorescein - Erschei-

nungen. Nr. XIII, p. 113—116.

Pless, F. : Ueber das Losun^sgesetz und das Sieden der Fliissigkeiten und iiber

Dampfexplosionen. Nr. XVII, p. 152—154; Nr. XVIII, p. 166.

Poitevin: Heliochromatische Bilder. Nr. X, p. 79.

Pranumerations-Anzeige. Nr. I, p. 7.
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Kaiserliche Akadeniie der Wissenschaften in Wien.

Jahrff. 1866. Nr. I.

Sitznsg der m.'ttlioniiiiisfli-niitiirwissonscliiifilidien Classc vom 4. Janner.

Herr Regierungsrath A. Hitter von Ett ings hausen im

Vorsitze.

Der Secretar macht die Mittheilung, dass Se. kaiserliche

Iloheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Stephan zu be"

stimmen geruht, dass die von Hochstdemselben der kais. Aka-

demie der Wissenschaften zugewendete Summe von 1000 fl. Oe.W*

als Preis fur die beste Bearbeitung des folgenden Gegenstandes

verwendet werde :

„Es ist einegeordnete, iibersichtliehe Zusamme ii-

stell nng der mineralogischen Forschungen wahrend
der Jahre 1862 bis inclusive 1865 zu liefern, welche
sich zumBehufe leichtererBeniitzung an die friiheren

derartigen Arbeiten Von Kenngott moglichst an-
schliessen wiirde."

Der Einsendungstermin der beziiglichen Bewerbungsschriften

ist der 31. December 1866. Die Zuerkennung des Preises von

1000 fl. Oe. W. wird eventuell in der feierlichen Sitzung der

Akademie ara 30. Mai 1867 erfolgen.

Der Secretar legt ferner folgende eingelaufene Stiicke vori

Eine rechtzeitig eingelansfte Concurrenzschrift fiir die amo o o
30. Mai 1863 ausgeschriebene astronomische Preisaufgabe, mit

dem Motto:

„Les etoiles fixes sont done des planefes {corps mobiles)

d'mi ordre sUperieur, c-a.-d. d'un mouvement extremement

lent, mais qui s'est dejcl manifests p. e. dans A returns.

Kant. Histoire nature-lie du del 1755"



„Cest alors settlement que Von pourra effectuer, avec une

entiere surete, des dpreuves analogues a celles dont je viens

de presenter I'exemple, ou en deduire les ver it able s

valeurs d esmouvements propres, et former enfin,

pour une meme ipoque, un catalogue des etoiles aussi par-

fait, que le permette la nature, encore recente des donnies

precises que Von peut faire concourir a sa confection.

Biot. TraitS d'astronomic physique torn. IV. Paris 1847."

„Der Blutegelsumpf ira Zimmer", von Herrn Jak. Nacht-
m a n n

;

„Der Verdunstungsmesser (Atmometer) in seiner einfachsten

Form" und „Das Pendel-Anemometer", von Herrn Dr. M. A. F.

Prestel in Eraden.

Vorstehende Abhandlnngen werden Commissionen zuge-

wiesen.

„Die Psyche und Physis des Menschen etc.", von Herrn

Friedrich Zierler, quiesc. Salzbergs-Oberschaffer in Aussee.

Das w. M. Herr Prof. A. Winckler in Graz iibersendet

eine Abhandlung, betitelt : „Allgenieine Satze znr Tbeorie der un-

regelmassigen Beobachtungsfehler."

Der Verfasser leitet aus dem Fehlergesetz in seiner allge-

meinsten Form, welches nur durch Kriterien definirt ist, die bei

alien Arten von Beobachtungen zutreffen, eine Reihe allgemein

giltiger Satze ab, welche theils zwischen den mittleren Fehlern

verschiedener Ordnung, theils zwischen der Wahrscheinlichkeit,

dass ein Beobachtungsfehler unter einer gegebenen Grenze liegen

werde, theils endlich zwischen dieser Grenze selbst bestehen.

Die Resultate, welche Gauss und Laplace auf diesem seiner

Natur nach schwierigen und wenig bearbeiteten Gebiete von

Fragen verciffentlicht haben, sind, betrachtlich allgemeiner, in

zweien jener Satze enthalten.

Das w. M. Herr Prof. Briicke legt eine Abhandlung des

Herrn Dr. Ruggero Cobelli, Assistentcn am physiologischen In-

stitute in Padua, liber die glandidae cardiacae vor.
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Das w. M. Herr Dr. A. Boue ubergibt eine kurze ergan-

zende Notiz iiber einige Wasserlaufe Nord-Albaniens, insbeson-

dere iiber den Arsen, Devol, Scumbi, die Miindungen der Luma
und des schwarzen Drin. In dieser erklart der Verfasser, wie

seine Angaben sich auf falsehe oder schlecht verstandene Berichte

dainals stiitzten.

Das c. M., Herr Prof. Dr. Ferd. v. Hochstetter, macht

eine Mittheilung: „Ueber das Vorkommen von Eozoon irn kry-

stallinischen Kalke von Krummau im siidlichen Bolnnen". Unter

den Ginetzer Scbichten, welche Barrande's Primordialfauna ent-

halten , und unter der Pribramer Grauwacke , in welcher Dr.

Frits ch aus Prag Spuren von Anneliden entdeckt hat, liegt im

siidwestlichen Bohmen in ungleichformiger Lagerung ein inunenses,

vorherrschend aus nietarnorphisehen Schiefergesteinen bestehendes

Schichtensystem, welches sich iiber den Bohmerwald und bayeri-

schen Wald bis zur Donau erstreckt und bisher zu den azoischen

Bilduugen gerechnet wurde. Die hoheren Glieder dieses Schich-

tensystems lassen sich mit deni cambrischen System englischer,

die tieferen mit dem laurentianischen System canadischer Geo-

logen parallelisiren. Nach der epochemachenden Entdeckung ei-

genthiimlicher, Eozoon cauadense genannten, thierischen Reste in

den krystallinischen Kalken der laurentianischen Formation Ca-

nada's lag es nahe, in den entsprechenden Schichten Bohmens
gleichfalls nach diesem merkwiirdigen , von Dawson und Car-

penter zu den Foraminiferen gerechneten Fossil zu suchen. Das

Terrain in der Umgegend von Krummau und Schwarzbach ins-

besondere, die hercynische Gn eissformation Gumbels,
ist es, welche der unteren Eozoen fiihrenden Abtheilung des lau-

rentianischen Systems entspricht und in ihren zahlreichen Kalk-

und Graphitlagern die zoogenen und phytogenen Bildungen der

eozoischen Periode reprasentirt. In der That gelang es Prof. Hoch-
s tetter, in dem krystallinischen Kalke von Krummau aus Calcit

und Serpentin bestehende Nester aufzufinden, welche von Dr. W.
B. Carpenter in London, dem ein Stuck davon zur Unter-

suchung mitgetheilt wurde , als unzweifelhafte Eozoon-Keste er-

kannt warden. Prof. Hochstetter vermuthet auch, class die

zahlreichen, zum Theile aus Serpentin und Calcit bestehenden,

linsenformigen Knollen, welche in der Nahe der Graphitlager von
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Schwarzbach und Mugerau sich finden
,

gleichfalla organischen

Ursprungs seien, iiberlasst jedoch die genauere Feststellung der

Natur dieser Reste spateren Untersuchungen, wenn mehr Material

in seine Hande gelangt sein wird. Prof. Ilochstetter theilt

noch mit, dass gleichzeitig Prof. Dr. Gumbel in Miinchen Eozoen

in den krystallinischen Kalken des bayerischen Waldes nachge-

wiesen habe, und bezeichnet die vorherrschend aus granitischen

Gesteinen bestehende bojische Gneiss formation G umbels,
welche den Hauptrucken des siidlichen Bohmerwaldes zusammen-

setzt, als die fundamental primitive Formation, auf welcher sieh

die Sehichten der eozoischen Periode abgelagert haben, welche

die altesten bis jetzt bekannten organischen Reste enthalten.

Ilerr Prof. S i m o n y machte Mittheilungen „uberdie Krumm-
holzvegetation des 6300' hohen Sarsteins bei Hallstatt".

Die Zwergfohre findet sich auf diesem Berge in einer Machtig-

keit entwickelt, wie nur an wenigen Orten der Alpen. Zwischen

5400—6100' M. H. kommen Stamme von 8— 10" Durchmesser

hiiufig vor, ja es sind einzelne Exemplare zu finden, deren Stam-

mesdicke 1' erreicht und deren Astwerk eine Bodenflache von

150—200 Quadratfuss bedeckt. Die Leb ensdauer besprechend,

zeigte der Vortragende einige noch bis zum Kern gesunde Durch-

schnitte mit 180—205 Jahresringen. Er sprach die Meinung aus,

dass unter giinstigen Umstanden die alpine Zwergfohre sich bis

zu 200—220 Jahren in alien Theilen vollkommen gesund erhalten

konne, und dass als ausserste Lebensgrenze 300 Jahre nicht zu

hoch gegriffen sein diirften. In Bezug auf das Mass des Wach-
8 ens in den einzelnen Lebensperioden wurde bemerkt, dass darin

grosse Verschiedenheiten bei den einzelnen Individuen in Folge

der sehr wechselvollen Ernahrungsfahigkeit des Bodens, der localen

Exposition gegen Sonne, Wind und Wetter, der Verschiedenheit

der aufeinancler folgenden klimatischen Perioden u. s. w. statt-

finden, im allgemeinen sich aber doch so viel herausstellt , dass

in den ersten 30—40 Jahren das Wachsthum langsam, dann aber

rascher fortschreitet, und zwischen dem 50.— 120. Jahre seine

grosste Intensitat erreicht. Eine ganz allgemeine Erscheinung

ist die ungleichmassige Entwicklung der Jahresringe. Sie

zeigen nicht nur in ihrer Aufeinanderfolge einen bestiindigen

Wcchsel der Dicke, sondern auch jeder einzelne derselben andert



nach den einzelnen Theilen des Umfanges seine Dimensionen.

An iippig entwickelten Individnen komruen einzelne Jahresringe

vor, die an einer Stelle £'", an einer andern nur r
*
g - -

go
" Dicke

erreichen, ja manche derselben laufen, ohne sich zu schliessen,

vollstandig aus. Mit der ungleichmassigen Entwicklung der

Jahresringe hangt auch die Excentricitat des Markes zu-

sammen. Dieselbe wachst mit dem Alter derart, dass der grosste

Abstand zwischen Mark und Rinde nicht selten das Dreifache

des kleinsten betragt. Dabei scheint diese Excentricitat in Bezug

auf ihre Lage zur wirklichen Mitte an keine Kegel gebunden. Bei

hnndert an verschiedenen Stammen vorgenommenen Durchschnitten

war das Mark nur 4 Mai in der wahren Mitte, 44 Mai in der

oberen, 52 Mai in der unteren Halfte des Schnittes gelegen.

Der Vortragende 8pricht die Meinung aus, dass diese Excen-

tricitat, wenn auch klimatische Exposition und ungleiehmassige

Saftzufiihrung nach den verschiedenen Theilen der jeweiligen Pe-

ripherie dabei eine Rolle spielen, doch vor allem mit der Astbil-

dung und Aststellung zusammenhangt.

Herr Dr. Jos. Bohm iiberreicht eine Abhandlung, betitelt:

Sind die Bastfasern Zellen oder Zellfu sionen?
Der Pflanzenleib ist zura grbssten Theile aus Zellindividuen

auf'gebaut. Zu den verhaltnissmassig seltenen Fallen von voll-

standiger Zellverschmelzung gehoren, wie Unger zuerst nach-

gewiesen, die Milehsaftgefasse.

Den Milchsaf'tgefassen am nachsten stehen hinsichtlich ihrer

Grosse im geschlossenen Gewebe gewisse Bastzellen , welche in

neuester Zeit vielseitig ebenfalls fiir sogenannte seoundare Ele-

mente gehalten und mit den Milchsaftgefassen als Glieder einer

Reihe betrachtet werden.

Die Lange der Bastzellen ist nicht nur bei verschiedenen,

sondern auch bei derselben Pflanze eine sehr verschiedene. Der

Grund hierfur Jiegt insbesonders darin, dass nicht sammtliche

Bastzellen der Dicotylen in gleichwerthigen Entwicklungsperioden

der Gewachse angelegt werden. Es entstehen namlich wahrend

des Langenwachsthumes aus dem Urmeristeme der Vegetations-

spitze nebst dem Marke und der jugendlichen Rinde in der Kegel

auch (primiire) Bastzellen , bei zahlreichen Pflanzen die einzigen

und hiiufig von den wahrend des spateren Dickenwachsthumes vom



Cambium aus gebildeten secundaren, schon auf dem Querschnitte

durch Form und Grosse sehr ausgezeichnet. Letzteres ist

namentlich bei den echten Loniceren der Fall, wo-
durch dieselben scharf und bestimmt besrrenzt er-

scheinen.

Das Auftreten der primaren Bastzellen ist ein sehr constan-

tes; sie fehlen jedoeh sammtlichen Wurzeln und den Stengeln

mit latenten Internodien. Bei Pflanzen mit entwickelten Zwischen-

knoten suchte sie der Verfasser nur bei den Campanulaceen ver-

gebens.

Samintliche Angaben iiber verhaltnissmassig lange Bast-

zellen (die langsten fand der Verfasser bei Limun usitatissimum

zu 95 Mllm.) beziehen sich, — und dies hat man bisher ganzlich

ausser Acht gelassen, — nur auf primare Bastzellen. Hiermit ent-

fallt nun jeder notbigende Grund, die Bastfasern fur Zell-

fusionen zu erklaren, zumal selbe nicht die einzigen sehr langen

Zellen im geschlossenen Gewebe sind, indem der Verfasser nach-

weist, dass die Zellglieder der innersten Spiralgefasse in der

Markscheide bisweilen mindestens eben so lang werden, als die

langsten Bastzellen.

Der Verfasser bespricht sodann die Schwierigkeit, die Frage

in endgiltiger Weise durch das Studium der Entwicklungsge-

schiehte zu losen. Dies konne nur bei einer Pflanze geschehen,

deren Bastzellen schon bei ihrem ersten Auftreten sich von dem
umgebenden Gewebe entweder an sich oder in Folge der Ein-

wirkung bestimmter Reagentien in auffallender Weise unterschei-

den und theilweise wenigstens isolirt (nicht in Biindel vereiniget)

vorkommen.

Allen diesen Erfordernissen geniigen die Bastzellen von

Salisburia.

Die auf dem Querschnitte sehr ausgezeichneten primaren

Bastzellen stark entwickelter Zweige des Ginko - Baumes sind

nicht selten iiber 40, die in sehr kurzen Internodien hochstens

1 Mllm. lang, und mit einem braunen Harze erfiillt. Ausserdem

finden sich im Marke iippiger Zweige ebenfalls zahlreiche Bast-

zellen einzeln zwischen die Parenchymzellen vertheilt.

Langsschnitte durch die Vegetationsspitzen lehren nichts Be-

sondercs. Kocht man jedoeh die Praparate auf dem Objecttrager

in Salzsaure , so erweist sich die oben gestellte Frage end-

giltig gelost. Es sind namlich sammtliche Bastzellen schon bei



ihrem ersten Anftreten durch ihrcn Inlialt (Terpentin), welcher

durch Chlorwasserstoffsaure schon rothlich - violett geflirbt wird,

cbarakterisirt. Wahrend die Parenchyinzellen des Markes sich

noch lange Zeit durch Querwande theilen , folgen die Bastzellen

nur durch Streckung dem Langenwachsthume des Zweiges.

Der Umstand, dass die Milchsaftgefasse hauhg fur Milch-

saf't fiihrende Bastzellen erklart werden, veranlasste den Verfasser,

znm Schlusse die wesentlichsten Resultate seiner Untersuchungen

iiber die Eutwicklungsgeschichte der Milchsaftgefasse anzufiihren,

woraus sich audi nicht ein stichhaltiger Grund ergibt, die Milch-

saftgefasse mit den Bastzellen zu identificiren. Ebenso tritt der

Verfasser der Ansicht entgegen, dass die Milchsaftgefasse je aus

metauiorphosirten Parenchym- oder Gitterzellen hervorgehen.

Wird einer Commission zugewiesen.

Zur Nachricht.

Man ersucht, die Pranumeration auf den akademischen

„Anzeiger w moglichst bald der akademischen Buchhandlung

C. Gerold's Sohn anzeigen zu wollen, da nur eine be-

Bchrankte Anzahl von Exemplaren gedruckt wird, spatere An-

spriiche daher nicht befriedigt werden konnten.
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Selbstverlag der kais. Akad. der Wissenseliafteu in Wi«n.

Buchdiuckerei von Cilrl Gerold's Sohn.



Kaiscrliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrff. 1866. Nr. II.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classc void 11. Janner.

Herr Professor J. Recite n bach or im Vorsitze.

Der Secretar legt folgende eingesendete Abhandlun-

gen vor:

„Vorlaufiger Bericht fiber die Untersuchrmg der Bower-

bank'schen Spongien" von Herrn Prof. Oscar Schmidt in Graz.

„Allgeraeine Entwickelung der Beziehungsgleichungen zwi-

schen der Seite und dem Halbmesser regelmassiger Sehnenpoly-

gone, deren halbe Seitenzahl ungerad ist", von Herrn Dr. Aug.

Schwarzer, Lehrer am Realgymnasiuin zu Tabor.

Beide Abhandlungen werden Commissionen zugewiesen.

Herr Prof. Hlasiwetz iibersendet einige Abhandlungen aus

seinem Laboratorium

:

I. Ueber die Zersetzun gsprod ucte einiger Harze
d u r c h sclimelzendes Kali.

(Fortsetzung der Untersuchung in den Sitzungsberichten.)

Die Asa foetida liefert nach dem friiher beschriebenen Ver-

fahren ansehnliche Mengen von Protocatechusaure und Resorcin.

Die erstere stammt von einer, in dem Harz aufgefundenen

neuen Same € t0 H 10 4 Ferulasaure, welche homolog ist

mit der Eugetinsaure , und urn € von der Piperinsaure unter-

schieden.

Wie diese gibt sie bei der Oxydation mit Kalihydrat Pro-

tocatechusaure n-ich der Gleichung:

€, H10 94 + 4 6
r

€7
H

;

e4 + €2
H4 ea -f GG^

Ferulasaure Frotocatechusiiure Essigsiiure
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Die Ferulasaure wird aus ihrem Bleisalz, welches sofort bei

der Fallung alkoholischer Asantlosung mit alkoholischer Blei-

zuckerlosung als voluininoser gelber Niederschlag entsteht, mit

Schwefelsaure abgeschieden.

Sie krystallisirt leicht nnd schon, und ihre Formel ist durch

die Analyse mehrerer krystallisirter Salze festgestellt. Sie ist

zweiatomig.

Das zweite untersuchte Harz, das Gummigutt, gibt als

Zersetzungsproducte: Phloroglucin , eine neue, der Uvitinsaure

isomere, Isuvitinsaure genannte Saure, und eine ansehnliche

Quantitat Pyroweinsaure. Die Identitat der letzteren war leicht

zu beweisen.

Die Formel der ersteren , G9 H8 4 ist aus mehreren Salzen

abgeleitet, die, wie die freie Saure leicht! krystallisiren. Die

Verfasser stellen eine Fortsetzung der Untersuchung derselben

in Aussicht.

Prof. Hlasiwetz theilt bei dieser Gelegenheit mit, dass

schon durch Versuehe festgestellt ist, die Ferulasaure verhalte

sich zur Eugensaure wie Oxalsaure zur Essigsaure. Die Eugen-

saure liefert dasselbe Zersetzungsproduct wie die Ferulasaure

(Protocatechusaure) in reichlichster Menge.

Es ist ihm ferner gelungen, die Aldehyde hoher zusammen-'

gesetzter Siiuren und verwandte Verbindungen auf sehr einfache

Weise ihrer ganzen Menge nach kiinstlich zu verharzen, und es

wurden aus diesen Substanzen schon mehrere der, als Zersetzungs-

producte der naturlichen Harze aufgef'undenen Korper wieder

gewonnen.

Die Natur und Entstehung mancher Harze diirfte dadurch

wesentlich aufgeklart werden.

II. Ueber das Re so re in von G. Mai in.

Der Verfasser hat aus dem Resorcin Verbindungen mit

schwefelsaurem Chinin, mit Acetyl, Benzoyl und Ammoniak dar-

gestellt und analysirt, die sammtlich mit denen des Orcin's pa-

rallel laufen, und iiber die, schon von Hlasiwetz und Barth
behauptete Homologie dieser beiden Korper keinen Zweifel lassen.

III. Analyse der Soole und S ool enmuttei 1 a a ge von
Hall in Tirol. Von Dr. L. Barth.

Die Analyse war veranlasst durch ein Project, die Soole zu

Heilzvvecken zu beniitzen und eine Curanstalt zu etabliren.
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100 Theile entbalten
Soole Mutterlauge

Chlornatrium 25.5200 = 20.7514

Chlorkalium 0.14 1

1

= 1-5493

Chlorammonium ... 0.0129 = 0.0382

Chlormagnesium . . . 0.2682 = 2.9209

Brommagncsium . . . 0.0050 = 0.1725

Chlorcalcium 00708 = 0.9890

Schwefels. Kalk . . . 0.4358 = 0.2676

Spuren von Lithium, Rubidium, Casium, Eisen, Mangan,

Jod, Kieselsaure, org. Substanz.

IV. Ueber di e Ein wirkung des Zinkathyls auf Schwe-
felkoh lenstof f von A. Graf Grabowski.

Mittelst dieser Reaction ist die Synthese eines Merkaptan's

von der Formel C
5

II, „ S erzielt worden, welches aus der zu-

nachst sich bildenden Zinkverbindung durch Abscheidung mit

Salzsaure oder durch trockene Destination gewonnen werden kann.

Dasselbe, ein widerlich knoblauchartig riechendes Oel, gibt

Verbindungen mit salpetersaurem Silberoxyd und Quecksilber-

chlorid, welche zur Feststellung der Formel gedient haben, deren

Molecularconstruction

iv t G2 H 5

€ | €2 H5
sein diirfte.

I
s

Die Beobachtung der cigenthumlichen Einwirkung des

Schwefelkohlenstoffs auf Zinkathyl ist auch vonFrankland ge-

macht, und von Kolbe in einer Notiz seines Buches „das che-

mische Laboratorium in Marburg" mitgetheilt worden. Unab-

hangig hievon hatte schon 1863 Prof. Hlasiwetz eine Synthese

nach diesem Verfahren versucht, und Graf Grabowsky veran-

lasst, das erhaltene Product weiter zu untersuchen.

V. Methode und Apparat zur Bestimmung der Dampf-
dichte von A. Graf Grabowski.

Das Neue an diesem Verfahren besteht darin, dass ein Vo-

lumen des zu untersuchenden Dampfes direct unter denselben

Verhaltnissen der Temperatur und des Druckes mit einem Volumen

Luft verglichen wild.

Nach Art des, von Natanson modificirtcn Gay Lussac'schen

Verfahrens, nur auf eine vicl bequemereWeise, wild in einem, durch
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Gas erhitztcn Luftbad die gewogene Substanz in einer Messrohre

fiber Qnecksilber in Dampf verwandelt, und in einer zweiten,

neben dieser befindlichen Rilhre das Volumen der, unter gleichen

Bedingungen sich befindenden Luft gemessen und verglichen.

Die Luftrohre versiebt also zngleich den Dienst eines Luft-

thermometers. Man hat:

~ _ P*. V.H
' P. V . IP

(worin S das sp. Gewicht des Dampfes , P das Gewicbt eines

Volumens Luft V, und P' das Gewicht eines Korpers, dessen

Dampf unter denselben Verhaltnissen das Volum V einnimrat.

H ist der Druck, unter dem V, H' der, unter dem V' steht).

Von diesen 6 Grossen werden P\ Fund V direct, besti mint.

P findet man nach beendigtem Versuch durch Reduction des er-

kalteten Luftvolum's auf sein Gewicht; // und H' durch Sub-

traction der Qnecksilbersaulen h und h' (unter deren Druck die

Luft und der untersuchte Dampf standen) von dem herrschenden

Barometerstand.

Hat man die Quecksilbersaulen h und h' ganz gleich her-

gestellt (was die Construction des Apparates zulasst), so ist auch

H = H', und insofern die beiden Rohren gleich wisit sind, auch

V H' P' V H
V = V , mithin y^, = 1, folglich, da S= F

'

v
,' H,

ist
>

in

P'
diesem Falle S = -p , und es muss die Dampfdichtebestimmung

bei ganz genau gewogener Substanz und scharfer Ablesung der

Volumina ganz genau ausfallen. Differiren die Quecksilbersaulen

h und h', so ist eine kleine, leicht auszufiihrende Correction noting.

In der Abhandlung ist die Genauigkeit des Verfahrens durch

Beispiele belegt, eines Verfahrens, welches die Vortheile der Me-

thode von GayLussac, mit sehr kleinen Mengen von Substanz

experimentiren zu konnen, und der von Dumas, das Volumen

bei hoher Temperatur zu bestimmen, verbindet.

VI. Kleinere Mitt heilun gen.

1. Ueber das Aloisol von O. Rembold.

Eine genauere Untersuchung dieses, von Robiquet be-

schriebenen Zersetzungsproductes der Aloe, welches durch trockene

Destination mit Kalk erhalten wird, weist nach, dass es ein Ge-

misch ist von Aceton, Xylylalkohol, und einem oder mehreren

Kohlenwasserstoflen.
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2. Ueber die Einwirkung des Succi nyl ohlorids

auf Bittermandelol von O. Rembold.

Dieselbe war in der Absicht studiert worden, zu erfahren,

ob sich Chloride zweibasischer Sauren dem Bittermandelol gegen-

iiber ahnlich verhalten wie die einbasischer , ob sieh also der

Vorgang wiederholt, nach welchemBertagnini aus Bittermandelol

und Chloracetyl Zimmtsaure erhalten hat. Das ist nicht der Fall.

Das Succinylchloriir wirkt auf Bittermandelol wie Phosphorchlorid,

und es entsteht Bernsteinsaure und Chlorbeuzol;

€7
H6 + €4 H4

92 Cl2 = € 7 HG Cl„ -f €6
H

e 3 .

3. Ueber das Scoparin.

Dasselbe gehort nach einer vorlaufigen Mitthcilung von

HI a si wet z in die Quercetingruppe, insofern es wie das Querce-

tin, Phloroglucin und Protocatechusaure liefert, wenn man es mit

schmelzendem Kalihydrat oxydirt.

Das w. M. Herr Prof. Kner iibergibt eine fur die Sitzungs-

berichte bestimmte Abhandlung, welche sammtliche bisher in den,

der Triasgruppe angehorigen bituminosen Schiefern von Raibl in

Karnthen aufgefundenen fossilen Fische umfasst. Die „Beitrage

zur triasischen Fauna und Flora von Raibl", welche Prof. Bronn
im Jahre 1858 veroffentlichte, waren eine der letzten Arbeiten

dieses verdienstvollen Forschers und zugleich die erste und ein-

zige, in welcher einige der daselbst vorkommenden Fischreste be-

schrieben und abgebildet wurden. Doch umfasste sie nur 3 Gat-

tungen mit je 1 Art und noch kurze Angaben iiber eine 4. un-

bestimmt gebliebene Art, und iiberdies standen dem Verfasser

auch von diesen wenigen nur ziemlich unvollkommene Exemplare

zu Gebote (mit Ausnahme von Belonorhynchus). Prof. Kner
war hingegen durcli die Liberalitat, mit welcher ihm von dem

Reichsgeologen Herrn Dionys Stur und seinem verehrten Freunde

Director Hdrnes die reichen Sammlungen der kais. geologischen

Reichsanstalt und des kais. Hof-Mineraliencabinets zur Benutzung

iiberlassen wurden, in die Lage gesetzt , nicht nur die Zahl der

nunmehr bekannt Grewordenen Raibler- Fische auf das Dreifache

zu erhohen, sondern unter den neuen Gattungen deren kennen zu

lernen , die fur die fossile Ichthyologie iiberhaupt von ganz be-

sonderem Interesse sind und die Ganoiden, als eine sogenannte
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naturliche Ordnung in einem eigenthiimlichen Lichte erscheinen

lassen. — Die von Abbildungen in natiirlicher Grosse begleitete

Abhandlung umfasst nebst den von Bronn bereits beschriebenen

3 Gattungen und Arten (welche nach besser erbaltenen Exem-
plaren wesentlich erganzt werden konnten) noch folgende Gat-

tungen und Arten : Graphiurus dinotopterus (Pinselschwanz -=—

der Glanzpunkt aller Vorkommnisse daselbst) ; Peltopleurus

splendens (Bronn's vermeintlicher Pholidopleurus typus mit Bauch-

flossen, auf Taf. I, Fig. 16); Ptycholepis avus, Megalopterus rai-

blianus, Ortliurns Sturii, Pholidophorus microlepidotus und eine

10. Art, die vielleicht Bronn's unbestimmtem Ganoiden Nro. 3

entspricht, aber ebenfalls nicht sicher zu ermitteln ist, da sie in

stark verdriiekter Lage weder die Kopfform, noch die Riicken- und

Afterflosse genugsam erkennen lasst.

Herr Professor Kner iibergibt ferner eine Fortsetzung des

ichthyologisehen Bericbtes iiber eine Reise nach Spanien und

Portugal von Herrn Dr. Steinda chner. Als nen wurden von

clem Verfasser erkannt: Barbus Graelsii Steind., Leucos Arcasii

Steind. und Chondrostoma Miegii aus deni Ebro.

Die Diagnosen dieser Arten sind:

1. Barbus Graelsii Steind.

Totalgestalt langgestreckt, subcylindrisch; Kopflange 4 s

/5

bis 5'/
3
m. in der Totallange enthalten; Dorsale ohne gesagten

Knochenstrahl; After- und Schwanzflosse langstrahlig; beide Bar-

telpaare lang, das hintere reicht bis zum hinteren Vordeckelrand

oder noch iiber denselben hinaus.

8-9
D. 4/8, A. 3/5—6, V. 2/8, L. lat. 48-50

5

Aus dem Ebro und den Fliissen bei Bilbao.

2. Leucos Arcasii Steind.

Korper langgestreckt, Kopf vorne abgerundet, klein, Korper-

hohe c. oinal in der Totalhohe enthalten.

7—8
D. 3/7, A. 3/7, L. lat. 42—46

4

Im Ebro bei Logrono; Fluss Cailes bei Tudela.
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3. Chondrostonia Miegii Steind.

Nasekurz,abgestumpft: Mundspalte halbkreisformig ; Schlund-

ziihne rechts 6, links 7, selten jederseits 6; eine bleigraue Liings-

binde iiber der Seitenlinio.

9-10
D. 3/8, A. 3 9—10, V. 1/8, L. lat. 50—53

47,-5%
Im Ebro und in den Fliissen bei Bilbao.

Herr Prof. Simony, ankniipfend an seinen am 4. Janner

gehaltenen Vortrag iiber die Krummholzvegetation des Sarsteins

bei Hallstatt, besprach „die sogenannte Drehung desHolzes
bei der Zwer gfohre."

Diese Eigenthiimlichkeit des Wnchses, wenn auch bei vie-

len Baumen nnd Strauchern der tiefer gelegenen Vegetationsre-

gionen vorkommend, tritt noch ofter bei Hochgewachsen des Ge-

birges, wie z. B. bei der Zirbelkiefer , am haufigsten und inten-

sivsten aber bei der alpinen Zwergfbhre auf. Es wurden Ab-
schnitte von Stammen und Aesten der letzteren vorgezeigt, an

welchen die spiralartigen Gauge der Holzfaser mit der Linie der

Langsaxe einen Winkel von 50—70° bilden, ja an einem dersel-

ben biegt sich die Faserung stellenweise sogar unter die Ebene

des Quersebnittes, d. i. zu einem Winkel von 95— 100° hinab.

Aufiallig erscheint die Thatsache, dass diese Drehung stetig

die gleiche Kicbtung, namlich von rechts zu links nach auf-

warts (das Auge dabei in die Axe des Holzes gedacht) einhalt.

Bei mehreren hundert auf dem Sarstein untersuchten, gegen Sonne

Wind und Wetter auf die verschiedenste Weise exponirten Stam-

men und Aesten wurde niclit ein einziges Mai die entgegenge-

setzte Drehung wahrgenommen. Dadurcb ist ausser alien Zwei-

fel gestcllt, dass diese Erscheinung in einem Vorgange der inne-

ren Lebensthatigkeit der Pflanze ihren Grund haben miisse, und

dass aussere, namentlich klimatische Einfli'isse hochstens eine

grossere oder geringere Intensitiit dieser Wachsthumsform bewir-

ken mogen.

Weiter wurde hervorgehoben , dass das Wort „Drehung"

sich nur auf die aussere Erscheinung beziehe , da thatsachlicb

nicht an eine wirkliche Drehung des ganzen Holzkorpers, son-
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dern nur an eine spiralformige Lagerung der Holzfaser um eine

relativ feststehende Axe gedacht wcrden diirfe. Der Vortragende

wies an verschiedenen Haudsti'icken nach, wie die Faserung des

Holzes, in der ersten Lebensperiode noeh der Axe vollkomrnen

parallel, niit zunehmendem Alter dagegen von der Richtung der

letzteren niehr und mehr abweichend, in immer starkere, den

Gangen der gewohnlichen Schraube analoge Windungen iibergeht.

Auf die spiralformige Lagerung der Holzfaser, deren Fort-

bildung iin hoheren Alter sich h'aufig auf immer kleinere Tbeile

der Peripherie beschrankt, glaubt Prof. Simony hauptsachlich

die in seinem ersten Vortrage besprochene Verschmalerung, ja

nicht selten vollstiindige Auskeilung einzelner Jahresringe nach

dem einen oder anderen Tbeile ihres Umfanges, so wie das stete

Verriicken des breitesten und sebmalsten Tbeiles der iiberein-

ander lagernclen Holzzonen in immer neue Radien eines gege-

benen Durchscbnittes, und endlicb auch die stets wechselnde Lage

der Excentricitat des Markes, so weit dieselbe niebt durch Ast-

bildungen hervorgerufen wurde, zuriickfiibren zu diirfen. An
dem vorgezeigten ' Abschnitte eines gegen 260 Jabre alten Stam-

mes, dessen wulstartige Windungen mit der Axe einen Winkel

von mebr als 60° bilden , konnten alle eben angefiibrten Ver-

haltnisse auf das Deutlicbste wabrgenommen werden.

Schliesslicb auf die Entstehunorsweise der Drebuno; iiber-

gehend, glaubt der Vortragende, dass Prof. Br aim's iiber diesen

Gegenstand aufgestellte Hypotbese, nacb welcber in P^olge einer

unmittelbaren Anschliessung der oberen und unteren (durcb Aus-

weichung entstandenen) scbiefen Verbindungswande cler Holzzellen

einer verticalen Reibe an jene der benacbbarten verticalen Reibe

im Ganzen des Gewebes secundiire scbiefe Reihen sicb bilden

konnen, bier, bei dem hocbst ungleichmassigen Wachsthume der

ganzen Pflanze nur schwer Anwendung finden diirfte, und dass

wabrscbeinlicber jene spiralformige Drehung der Holzfaser von

einer mit dem Alter wirklicb immer schiefer werdenden Ricbtung

der urspriinglich verticalen Zellenreiben berriibre. Der Umstand,

dass die Drehung der Holzfaser constant nach derselben Ricb-

tung erfolge, scheint, nach der Ansicht des Vortragenden, auf

irgend einen innern Zusammenbang mit jenem Gesetze hinzu-

weisen, welches bei der Ast- und Blattentwicklung der Pflanze

tbiitig ist.
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Herr Carl Ritter von Hauer theilte die Resultate einer

analytischen Untersuebung der Lossablagerungen bei Wien mit.

Es ergab sich, dass diese Dilnvialgebilde vorwiegend aus Quarz-

sand, Thon und kohlensaurem Kalk bestehen. Phosphorsaure und

Schwefelsaure liessen sich quantitativ abscheiden. Chlor ist nur

als Spur vorhanden. Nicht unbetrachtlich ist dagegen der Gehalt

an Alkali, er betragt iiber 3 Procent. Abstrahirt man vom Ge-

halte an kohlensaurem Kalk, dessen Menge sehr veriinderlich ist,

so eriibrigt eine Masse , deren Zusammensetzung mit jener des

Wienertegels, mit den Schlammabsatzen verschiedener Fliisse etc.

nahe zusammenfallt. Es fiihrt dies zu dem Schlusse , dass die

Produkte der Verwitterung und Auslaugung von verschiedenen

Gebirgsarten dennoch sich sehr ahnlich sind. Speciell beziiglich

des Losses aber ergibt sich aus seiner massenhaften Verbreitung,

dass verschiedene Gebirgsarten das Material zu seiner Bildung

geliefert haben miissen.

Wird einer Commission zugewiesen.

Die in der Sitzung vom 4. Janner 1. J. vorgelegte Abhand-

lung-: „Der Blutegelsumpf im Zimmer", von Herrn Jak. Nacht-
mann, wird zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmt.

Selbstverlag der kai». Aka.l. der Wisseiuohalten in «iea.

Uuchdruckeiei von Car) Gerold's -o)iu.





Kaiserliche Akademie dvv Wissenschaften in Wien.

Jahrg; 1806. Nr. III.

Sitzung dor mathematisch-naturwissenscliaftlichen Classc vom 18. Janner.

Herr Regierungsrath Ritter von Ettingshausen irn

Vorsitze.

Die konigl. nngarische Hofkanzlei iibersendet, mit Note

vom 9. Janner 1. J., die durch die Theiss-Regulirungs - Bau-

Bchorden znsammengestellten tabellarischen Answeise iiber die

an der Theiss in den Jahren 186%, 186%, 186 2

/3J 186% und

186 4
/5 beobachteten Eisverhaltnisse.

Das w. M. Herr Prof. Kner iibergibt eine Fortsetzung der

ichtliyologischen Notizen von Dr. Stein dac hn e r. Als neu

wurden vom Verfasser bescbrieben:

/. Fentaceros Knerii Steind.

Dorsale mit 14 Stacheln, Stirne ohne Kamm, Korper schwarz-

braun gefleckt.

2. Ancylodon altipinnis Steind.

Korperhohe 4'/
3
mal in der Korperlange enthalten ; Dorsalen

durch einen schmalen Hautsaum verbunden , 10 Stacheln in der

ersten Dorsale.

3. Clinus Philippii n. sp.

Korperhohe 4V2mal in der Totallange enthalten; Dorsale

mit 19 Stacheln; gefranste Tentakeln liber dem Auge, iiber der

Nasenoffnung und am Nacken; helle , unregelmassige, grosse

Flecken an der Basis der Riickenflosse und am Riicken.

4. Brycon lineatus Steind.

Ein schwarzlicher Fleck iiber den vordersten Schnppen der

Seitenlinie, eine schwarze Langsbinde auf den mittleren Strahlen

der Caudale; braune Langslinien in der hinteren Korperhalfte.

L. lat. 56— 57.
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5. Platycephalus angustus Steind.

Kopflange 3'/2ma] in der Totalliinge; Kopfbreite l
5 '

cmal in

der Kopflange; 2 Vordeckelstacheln, klein , nahezu gleich Jang;

Dorsale mit 9 Stacheln, Caudale rait 3 tiefscliwarzen Langsbin-

den anf milchweissera Grunde; Korper blassbraun mit kleincn

ruridlichen, schwach ausgepragten Flecken und zwei Querbinden

in der hinteren Korperhalfte.

Saramtliche Arten stammen aus Siid-Amerika.

Herr Dr. Johann Frischauf, Assistent der k. k. Stern-

warte, legt eine Abhandlung: „Bahnbestimmung des Planeten >"

Asia" vor.

Diese Abhandlung enthalt eine genaue Bahnbestimmnng des

67. Asteroiden , sowie mehrere auf die Planeten - Theorie beziig-

licbe theoretische Untersuchungen. Aus den sammtlichen Beob-

aohtungen cler vier ersten Erscheinungen, welcbe bereits mehr als

einen vollen Urnlauf des Planeten umfassen, wurden fiinf Normal-

orte gebildet, und aus diesen mit Berueksichtigung der Jupiter-

und Saturnstorungen folgendes wahrscheinlicbstes Elementensystem

abgeleitet
;
welches fur die Epoche osculirt:

Epoche Janner 7.0, 1865 mittlere Berliner Zeit.

o ' "

M = 296 3 7.19

n = 306 7 18.33 -I- 50.225 t

£1 = 202 43 40.16 + 52.421 t

i = 5 59 37.85 — 0.412 t

<p = 10 39 52.83

li = 941".50900

log a = 0.3841214

Das Aequinoctium, auf welches sich diese Elemente bezie-

hen, ist das mittlere 1865.0 -f- *•

Dieses Elementensystem stellt die Normalpositionen auf fol-

gende Art dar

:

Datum da cosd dd

I. 1861 April 25.5 +0."8 — 0."8

II. „ Juli 21.5 — 1.4 + 0.6

III. 1862 Dec. 2.5 0.0 — 0.6

IV. 1864 Marz 1.5 — 0.1 -f- 0.1

V. 1865 Juli 3.5 -f 0.3 — 0.1

Die Summe der Fehlerquadrate betragt 4.08.
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Mit diesen Elementen und den zugehorigen Jupiter- und

Saturnstorungen wurde die Ephemeride fiir die nachste Oppo-

sition, welche 1866 Dec. 14 stattfindet, berechnet.

Was die theoretischen Untersuchungen anbelangt, so ent-

halten diese die Losung von drei Aufgaben der theoretischen

Astronomie, welche bei der Berechnung der Asteroiden haufig

vorkommen.

Die erste Untersuchung liefert die Losung des Problems :

die Storungen der Coordinaten und der Geschwindigkeiten eines

Planeten in Elementenstorungen zu verwandeln. Diese Aufgabe

wird in aller Strenge gelost. Wahrend man friiher, sobald die

Storungen bedeutend angewachsen waren, gezwungen war neue

osculirende Elemente zu rechnen, welche vermoge der Natur des

Problems selbst bei der scharfsten Rechnung, vvie sie siebenstel-

lige Logarithmen gewahren, in den letzten Stellen ungenau aus-

fallen; ist man durch diese Losung im Stande , mit fiinf- oder

sechsstelligen Logarithmen neue Elemente mit jedem beliebigen

Grade der Genauigkeit zu erhalten.

Die zweite Aufgabe behandelt die Aufstellung der Diffe-

rentialformeln des geocentrischen Ortes eines Planeten durch die

Aenderungen der Elemente.

Die dritte Aufgabe liefert die Ausdriicke der Differential!en

der Constanten der rechtwinkeligen Aequatorial-Coordinaten durch

die Aenderungen der Elemente. Mit diesen Formeln ist man auch

in den Stand gesetzt, die jahrlichen Veriinderungen der Constan-

ten durch die Pracession in Rechnung zu ziehen.

Alle diese Losungen finden in der vorliegenden Abhandlung,

sowohl bei der Bahnbestimmung , als auch bei der Berechnung

der Ephemeriden der Asia, ihre praktische Anwendung.

Die Abhandlung des Herrn Prof. J. Boehm; „Sind die

Bastfasern Zellen oder Zellfusionen?" (vorgelegt in der Sitzung

vom 4. Janner), sowie die in der Sitzung vom 11. Janner vor-

gelegten Abhandlungen : „Ueber die chemische Beschaffenbeit

der Lossablagerungen bei Wien", von Herrn K. Ritter v. Hauer,
und „Vorlaufiger Bericht iiber die Untersuchung der Bovverbank-

schen Spongien", von Herrn Prof. Oscar Schmidt, werden zur

Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmt.
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Meteorologische Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Luftdruck in
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99*7 Toisen)

December 1865.

Feucbtigkeit

18h 10 h

Nieder-

schlag

bis 2"

Bewolkung

18h 10"

Windesrichtuug und Starke

18h 2h 10"

89
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Selbsmrlag der kais. Akad. der Wteionschaften in Wien.

Buchdruckerei von Ctrl Gerold's Sohn.



Kaiserliche Akademic der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1S66. Nr. IV.

Sitzung dcr matliematisch-naturwissenschaftlicheD Classe vom 1. Februar.

Herr Kegierungsrath Ritter von Ettingshausen ira

Vorsitze.

Der Secretar legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

„Das Verhalten der prisrnatischen Farben zu einander", von

Herrn Dr. J. Kudelka, k. k. Professor der Physik zu Linz.

Wird einer Commission zugewiesen.

„Die Sonne und ihr Verhaltniss zu den ubrigen Himmels-

korpern des Universums" , von Herrn Marcus Mihalinez zu

New-Orleans. Der Herr Verfasser iibersendet diese Abhandlung

im Manuscript zur Aufbewahrung.

Herr Dr. A. Vogl uberreicht eine Abhandlung: „Ueber das

Vorkommen von Gerbstoffen in unterirdischen Pflanzentheilen."

Gerbstoffe konnen in alien Gewebsschichten unterirdischer

Pflanzentheile vorkommen, im Periderm (Punica Granatum, Va-

leriana), in der Mittel- und Innenrinde, im Cambium {Valeriana,

Artemisia), im Holze und im Marke. Am reichlichsten finden

sie sich in der Mittelrinde abgelagert. Vorziiglich sind es die

parenchymatischen Zellen, in denen Gerbstcffe ihre Ablagerungs-

statten finden, haufig genug indess sind auch die langgestreckten

Elemental ottrane der Rinde damit versehen. Bald sind diese Stoffe

gleichmiissig in alien parenchymatischen Zellen zu treffen, bald

ist ihr reichlicheres Vorkommen auf bestimmte entweder im Ge-

webe zerstrente oder zu netzformigen Complexen verbundene Zel-

len oder auf Zellschichten beschrankt.

In den bei weitem meisten Fallen tritt der Gerbstoff bios

als Ze llinhalt in den betreffenden Gewebselementen auf; in

eiuigcn Fallen findet er sich jedoch auch in der Zellwand.
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Als Zellinhalt kommt er bald forinlos, bald geformt vor.

In ersterem Falle ist er wohl stets als Losung im Inhalte der

Zellen enthalten, in letzterem Falle bildet er das, was Hartig
als Gerbmehl bezeichnet.

Bei getrockneten Pflanzentheilen stellt die als Zellinhalt auf-

tretende Gerbstofflosung einen ineist farblosen, glasigen Klumpen

dar, welcher in seiner Peripherie schlauchformig verdichtet zu sein

scheint und entweder durchaus homogen ist oder aber kornige

Bildungen einschliesst. Das Gerbmehl in unterirdischen Pflanzen-

theilen bildet stets Korner, deren Form und Grosse mit dem fast

niemals fehlenden Starkmehle desselben Pflanzentheils vollkommen

iibereinstimmt. Diese Korner sind in der Regel direct in kaltem

Wasser loslich, durch Jodsolution farben sie sich, wie die Amy-
lunikorner, violett oder blau; Eisensalzlosungen geben ihnen eine

blaue oder griine Farbe; Kalilauge lost sie mit gelber, brauner

oder rother Farbe etc. In den meisten Fallen lasst sich an ihnen

eine vom eigentlichen Inhaltskerne stofflich verschiedene Hiille

unterscheiden, welche jedoch nicht in alien Pflanzen dieselbe Zu-

sammensetzung zu besitzen scheint. Viele Erscheinungen, welche

die Gerbmehlkorner bieten, deuten daranf hin, dass sie nicht aus

Gerbstoff allein, sondern aus einem Gemenge von Gerb- und

Starkestoff bestehen und dass sie durch eine Umwandlung aus

dem Starkmehl entstehen.

Das Vorkommen des Gerbstoffs innerhalb der Zellmembran

Hess sich in einigen Fallen constatiren.

Wird einer Commission zusrewiesen.

Herr Dr. Strieker spricht iiber contractile Korper in der

Milch der Wochnerin. Frische Milch von Wochnerinnen vom

ersten bis dritten Tage nach der Entbindung lasst auf dem ge-

heizten Objecttische bei einer Temperatur von 40° C. zweierlei

Veranderungen der Colostrumkorper wahrnehmen. Erstens ver-

andern sie ihre Form, und zweitens lassen sie Fettkiigelchen aus

ihrem Leibe austreten. Daraus ist also zu schliessen, dass die

Colostrumkorper einen Zellenleib besitzen, welcher auf der Ober-

flache nicht erhiirtet ist. Es ist ferner zu schliessen, dass die Milch-

kugelchen aus den lebenden Colostrumkorpern ausgestossen wer-

den konnen, und damit fallt die Veranlassung zu der Annahme

fort, dass die Milchkugelchen durch einen Zerfall von Zellen frei
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werden. Eine solche Annabme ist durch keine Beobachtung an

lebendcn Zellen begriindet und widerstreitet ausserdem einerseits

unseren Kenntnissen iiber die Natur der Driisen und andererseits

unseren arztlichen Erfahrungen iiber die Secretion der Frauenrnilch.

Ausser den Colostrumkorpern koramen in der Milch der

Wochnerin noch andere contractile Gebilde vor, welcbe, durch-

scbnittlich von der Grosse rother menschlicher Blutkorperchen,

zuweilen vollkommen homogen erscheinen. Diese Gebilde zeigen

bei einer Temperatur von 40° C. eine sehr lebhafte Form- und

Ortsveranderung. Ob man es hier mit den entleerten Zellenleibern

von Colostrumkorperchen zu thun habe, sollen weitere Beobach-

tungen lehren.

Wird einer Commission zugewiesen.

Herr Dr. G. Tscher mak legt die Untersuchung eines neuen

Minerales von Orawicza im Banat vor, welches derselbe Alloklas

nennt. Es enthalt als Hauptbestandtheile Schwefel, Arsen, Wis-

muth, Kobalt nach dem Verhaltniss

Co6 As
i &,,

wobei angenommen wird, dass % des Arsens durch die aquiva-

lente Menge Wismuth ersetzt ist.

Das Mineral hat rhombische Krystallform und zeigt voll-

kommene Spaltbarkeit nach einem Prisma von 106°, sowie deut-

liche Spaltbarkeit nach der Endflache. Es koinmt in stahlgrauen,

breitstangligen Aggregaten in kornigem Calcit vor und wird be-

gleitet von diinnstangligem Arsenkies. Das letztere Mineral ist

fruher von Breithaupt, dcm nur eine ungeniigende Menge vor-

lag, fur Glaukodot gehalten worden. Aus der vorliegenden Un-
tersuchung ergibt sich indessen, dass in Orawicza kein Glauko-

dot vorkomme. In dem kornigen Calcit, welcher die Kiese von

Orawicza einschliesst, fanden sich auch kleine Adular-Krystalle,

welches Vorkommen wieder ein Beispiel fiir das Auftreten des

Feldspathes auf Erzgangen liefert.



Selbstvorlag der kain. Akad. der Wissonsehnften in Wlen.

Buciidruckerei von Carl fievold's 8ohn.



Kniserliehe Akademie der Wissenscliaften in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. V.

Sitae der mathematisch-natnrwissenschaftlichen Classe vom 8. Fcbruar.

Herr Regierungsrath Ritter von Ettingshausen im

Vorsitze.

Der Se ere tar legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

„Erfolge der Bestrebungen, den Elektromagnetismus als

Triebkraft nutzbar zu machen", von Herrn J. P. Wagner zu

Frankfurt a./M.

„Beweis, dass es eine unendlich grosse Classe von ausfuhr-

baren, gleichformig beschleunigten Bewegungen gibt, fiir welche

das vermeintlick allgemeine Gesetz S = 1

/q GT* keine Geltung

hat", von Herrn Lambert v. West.
Wird einer Commission zugewiesen.

Das e. M. Herr Vicedirector Karl Frits ch ubersendet eine

Abbandlung nnter dem Titel : „Pflanzenpbanologische Unter-

snehungen".

Es sind nicht weniger als 130 iiber alle Lander des oster-

reicbischen Kaiserstaates vertheilte Orte, von welchen nach einem

ubereinstimmenden Plane ausgefiihrte Beobacbtungen iiber die Zeit

der Bliithe und Fruchtreife einer grossen Anzahl von Pflanzen-

arten vorliegen. An mehr als 40 Orten wurden die Aufzeich-

nungen bieriiber 5 bis 10 Jahre lang fortgesetzt.

Fiir mehr als 200 Arten Pflanzen, grosstentheils Baume und

Str'aucher, wurden ziin'achst die mittleren Zeiten der Bliithe an

alien Stationen, welche ein sicheres Ergebniss versprachen, ge-

rechnet. Diese Mittel- oder Normalwerthe dienten sodann dazu,

den Einfluss der geographischen Lange und Breite, sowie der

Seehohe zu bestimmen.
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Zur Berechnung des Einflusses der Seehohe wurden Statio-

nen gewahlt, deren geograpbische Breite nahe iibereinstimmte.

Als Mittelwerthe ergaben sich 6 • 1 Tage fiir Baume und Strau-

cher, dann 4.6 fur krautartige Pflanzen, das heisst, die Bluthezeit

verzogert sich urn eben so viel Tage , wenn man sich um 100

Toisen erhebt.

Je nachdem die hohere Station ostlich oder westlich gelegen,

also die Abdachung gegen West oder Ost gerichtet war, ist diese

Verzogerung beziehungsweise 5.9 und 6.9 fiir die erste und 3.4

und 5.9 fur die zweite Abtheilung der Pflanzen.

Zur Berechnung des Einflusses der geographischen Breite

wurden Orte gewahlt, deren geographische Ltinge nahe dieselbe

war, und nachdem die Bliithezeiten auf gleiche Seehohe reducirt

waren, ergab sich eine mittlere Verzogerung von 2.9 Tagen fiir

die Holzpflanzen und 3.8 Tagen fur die Krauter bei 1° (ein Grad)

Breiten-Zunahme.

Zur Berechnung des Einflusses der geographischen Lange

wurden wieder Orte gewahlt, welche in Bezug auf geographische

Breite nahe iibereinstimmten , und nachdem die bereits erwahnte

Correction wegen der Seehohe vorgenommen worden war, iiber-

einstimmend fiir beide Pflanzen-Abtheilungen eine mittlere Ver-

zogerung der Bluthezeit von 0.4 Tagen fiir einen Grad Langen-

Zunahme gefunden.

Diese Constanten machen jedoch phanologische Beobachtun-

gen an andern Orten nichts weniger als iiberfliissig, da sich an

den meisten Orten, deren Beobachtungen zu den vorstehenden

Untersuchungen dienten, auch ortliche Anomalien herausstellten,

wenn^'dieselben auch nur selten mehr als einige wenige Tage be-

tragen.

Auch sind diese Anomalien von den Pflanzenarten abhangig

und fiihrten deshalb zur Kenntniss jener Arten , welche vorzugs-

weise geeignet sind, den Einfluss der geographischen Lage und

Seehohe auf die Zeiten der Bliithe zu bestimmen. Baume und

Straucher stehen in erster Linie, von den Krautern solche, welche

durch Gleichheit der individuellen Entwickelung, wie unsere Ge-

treidearten, Roggen und Weizen, Secale cereale und Triticum,

vulgare , oder die Grosse der Blumen ausgezeichnet sind , wie

die Kaiserkrone, Fritillaria imperials, und Pfingstrose , Paeonia

officinalis.



35

Der beste Beleg, dass die mittleren Warmesuinmeu, welche

aus Wiener Beobachtungen fur eine grosse Anzahl von Pflanzen-

arten ermittelt worden sind, als naturgemass angcsehcn werden

konnen, liegt in der Uebereinstiinmung dieser Summcn von ver-

schiedenen Orten. So wurden dieselben z. B. fur unseren Feld-

ahorn, Acer campestre, gefunden, in Briinn = 308°, Schemnitz ==

307°, Wien == 311°; fur den tatarischen Ahorn, Acer tataricum,

in Schemnitz 483°, Wien 478°; Mandeibaum, Amygdalus communis,

in Briinn 241°, Wien 247° u. s. f.

Ein anderes Ergebniss dieser Untersuchungen ist schliess-

lich, dass die mittleren monatlichen Unterscbiede der Bluthezei-

ten, wenigstens bei Bliumen und Strauchern, welche bisher allein

untersucht worden sind, nur an wenigen Orten einen periodischen

Wechsel zeigen, vielmehr an den meisten Orten in alien Monaten

nahe gleich bleiben.

Der Secretar liest ein an ihn geriehtetes Scbreiben des Herrn

Lewis M. R ut her furd aus New-York beziiglich der in der

Sitzung vom 13. Juli v. J. vorgelegten Photographien des Monde

s

und des Sonnenspectrums.

Das w. M. Herr Professor Dr. A. E. Reuss legt eine fur

die Denkschriften der Akademie bestimmte Abhandlung iiber

die Bryozoen, Anthozoen und Spongiarien des braunen Jura von

Jialin bei Krakau vor. Sie bildet einen integrirenden Theil einer

umfassenderen Arbeit iiber diesen Schichtencomplex, mit welcher

Herr Prof. Suess seit langerer Zeit beschaftigt ist. Es werden

darin 19 Bryozoen, 12 Anthozoen und 5 Spongien beschrieben.

Von diesen Arten sind 20 schon von anderen Fundstatten nam-

haft gemaeht worden. Die Bryozoen mit Ausnahme zweier nicln

mit Sicherheit bestimmter Species ^9. Sp.), so wie die Spongien,

(3 Arten) stimmen mit solchen aus dem Bathonien von Ranville

bei Caen uberein. Die sechs schon bekannten Anthozoenspecies

findet man theils im Unteroolith, theils im Grossoolith Frank-

reiohs und Englands wieder. Erwagt man endlich noch, dass die

Molluskenschalen, die die Unterlage der incrustirenden Bryozoen

bilden, theils dem Bajocien, theils dem Bathonien, theils dem
Callovien angehbren oder durch sarntliche drei Etagen hinduich-
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gehen, so gelangt man zu dem Resultate, dass die Juraschichten

von Balin als gleichzeitige Vertreter des Bajocien, Bathonien und

Callovien anzusehen sind, Avelche anderwarts inehr oder weniger

gesondert erscheinen, bei Balin aber in eine zusammenhangende

untrennbare Masse verschmolzen sind. Die Baliner Ablagerungen

tragen zugleich vollkornnien den Charakter jener des franzosisch-

englischen Jurabeckens an sich, wahrend sie von dem braunen

Jura Deutsehlands sich mehr entfernen. Vollstandig weichen sie

aber von den Juragebilden alpinen Charakters ab
7
der sich schon

an den in geringem Abstande, siidlich von der Weichselniederung,

hervortretenden Juragesteinen zu erkennen gibt.

Herr Ludwig Boltzmann iiberreicht eine Abhandlung

„iiber die mechanisclie Bedeutung des 2. Hauptsatzes der Warme-
theorie", in der zuerst der Begriff der Temperatur mit Hilfe des

Satzes bestimmt wird, dass zvvischen Korpern von gleicher Tem-

peratur keine Warme bei ihrer Beruhrung iibergehen darf; sie

ergibt sicli gleich der mittleren lebendigen Kraft eines Atoms.

Dann wird die Relation zwischen der mittleren lebendigen Kraft

eines Atoms und der mittleren lebendigen Kraft der fortschrei-

tenden Bewegung der Molecule in absoluten Gasen entwickelt

und fur den Fall eines stationaren Zustandes die Gleicbheit beider

constatirt. Der aufgestellte Temperaturbegriff und die Einfiihrung

der Oscillationsdauer gestatten endlich die directe Berechnung

des Differentials der zugefiihrten Warme und zeigen , dass der

reciproke Werth der Temperatur ein integrirender Factor des-

selben ist , wobei sich noch eine merkwiirdige Verwandtschaft

des 2. Hauptsatzes der mechanischen Warmelehre mit dem Prin-

cip der kleinsten Wirkung herausstellt.

Herr Carl Ritter von H a u e r machte eine Mittheilung iiber

die Loslichkeitsverhaltnisse isomorpher Salze und ihrer Gemische.

Die Loslichkeit von 6 Gruppen solcher Salze wurde experimentell

erprobt und es stellte sich dabei heraus, dass mehrere isomorphe

Salze sich ihrem absoluten Gevvichte nach in den Losungen er-

SL-tzen. 100 Theile ihrer gemischten Losung cnthielten namlich

so viel wasserfreie Substanz , wie sich in 100 Theilen einer bei

der gleichen Temperatur gesiittigten Losung des leichtest loslichen

Salzes von ihnen fur sich befinden.
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Bei anderen Salzgruppen ergab sich ein anderes Verhaltniss.

Der Gehalt der gemischten Losung war namlich gleich dem pro-

centischen Gehalte einer Losung, welche von den componirenden

Salzen das ihrer Loslichkeit fur sich entsprechende Quantum

und das der Loslichkeit des einen entsprechende Wasserquantum

bei gleicher Temperatur enthalt.

Im ersteren Falle findet also eine Vertretung der Salze nach

dem absoluten Gewichte , im zweiten eine Addirung des einen

Salzes zur Losung des anderen statt.

Die in der Sitzung vom 1. Februar vorgelegte Abhandlung:

„Ueber contractile Korper in der Milch der Wbchnerin" von

Herrn Dr. S. Strieker wird zur Aufhahme in die Sitzungs-

berichte bestimmt.
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Kaiserliche Akademie tier Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 186(5. Nr. VI.

Sitzung der niatkcniatidi-nalunvissciischftiiclien Class* vom 21 Febmar.

Ilerr Resrierungsrath Ritter von Ettingshausen itnDO o
Vorsitze.

Derselbe theilt die betriibende Nachricht von

dem grossen Verluste mit, den die Wissenschaft

sowie die kaiserliche Akademie durch das am

18. Februar 1. J. erfolgte Ableben des wirklichen

Mitgliedes der Akademie und seit dercn Bestehen

Secretars der philosophisch - historischen Classe,

des nerrn

Dr. Ferdinand Wolf

erlitten hat.

Sammtliche Anwesende geben ihr Beileid

durch Erheben von den Sitzen kund.
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Heir Professor Dr. A. v. Waltenhofen zu Innsbruck uber

sendet ein versiegeltes Schreiben tnit dor Aufschrift: „Untersu-

chungen im Grebiete der Reibungs-Elektricitiit", und ersucht noo

dessen Aufbewabrung zur Sicherung seiner Prioritat.

JTerr Dr. Th. Oppolzer legt cine Abhandlung iiber den

Cometen I. 1<S66 (Tempel) vor. Derselbe ist durch seine Rech-

nungen auf das interessante Resultat hingefuhrt worden, dass

dieser Comet eine relativ kurze Umlaufszeit hat; die Elemente,

bei denen man vorlaufig stehen bleiben kann, sind

:

Comet I. 1866.

r= 11-30282 Janner mittl. Berl. Zeit.

it = 42° 39' 47" 6
|

.... , . ,.

SI == 231 29 55-0
,mttL

t«r
D
n

, = 162 4132-6
I

1866'°'

log q = 9 989 507

e = 0-898 390

Umlaufszeit 30 Jahre.

Diese Elemente wnrden erhalten aus Bcobaehtungen zwischen

21. December 1865 und 15. Januar 1866, und schliesst'n sich

schon alien Beobaehtungen nahehin an; bei den Februarbcobach-

tungen zeigt sich erst eine Abweichung von 1 Zeitsecunde; das

Zeichen derselben weist darauf bin , dass sich die Umlaufszeit

in den definitiven Elementen etwas grosser herausstellen wird.

Hr. Dr. Friesach, k. k. Hauptmann in d. A., bespricht

eine von ihm entworfene Tabelle zur Erleiehterung der Sehifl'ahrt

im grossten Kreise.

Theoretische Nautiker haben schon wiederholt auf die Vor-

theile der Sehifl'ahrt im grossten Kreise hingewiesen. Doch hat

dieselbe bishei- in der praktischen Sehifl'ahrt kaum Anwenduug
gefunden. Es riihrt dies hauptsachlich daher, dass die dafiir an-

gegebenen Methoden fur den Gcbrauch zu complicirt und unbe-

quem sind.

Da das Berechnen des stetig wechselnden Curses, wahrend

der Fahrt, geradezu unausfiihrbar ware, hat man vorgeschlagen,

den grossten Kreis , in welchem die Reise Statt haben soil, im

Vorhiuein auf der Seekarte zu verzeichnen, und sich dann unter-
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wegs, inittelst Log und Compass, so nab als moglich, an diese

vorgezeichnete Bahn zu halten. Allein abgesehen davon, dass das

Eintragen zahlreicher Punkte eines grossten Kreises in die See-

karte eine muhsame Arbeit ist
;

ist das Gebundensein an eine

vorgezeichnete Bahn mit einem wesentlichen Uebelstande verkniipft.

Bei der geringen Grenauigkeit, welche der Compass in der Ver-

folgnng eines bestimmten Curses gestattet, kann cs nicht feblen,

dass man wahrend der Fahrt haufig von dem beabsichtigten Wege

abweieht. Ist man nun, so oft man sich von dem vorgezeichneten

Wege urn ein bedeutendes Stiick entfernt bat, gezwungen , den-

8elben wieder aufzusuchen , so muss nothwendig ein Ilin- und

Herfahren entstehen, wodurch der von dem Einschlagen des kur-

zesten Weges gehoifte Gewinn znm Theil verloren gebt. Der

Vortragende glaubt diesen Nachtheil am besten durch cine auf

folgende Art bereebnete Tabelle zu beseitigen.

Bezeichnet e den Winkel, unter welebem der grosste Kreis

den Aequator sebneidet, s den zwischen einem beliebigen Punkte

des grossten Kreises und dem Punkte, wo derselbe den Aequator

sebneidet, entbaltenen Bogen, endlieb h den zu ersterem Punkte

gehorigen Curs, so gilt die Gleichung

cos s = cot e cot k.

Mittelst dieser Formel wurden die den von Grad zu Grad

anf einander folgenden Wertben von e und k entsprechenden «s

in Bogenminuten berechnet, und so zusammengestellt, dass jede

Horizontalspalte einem bestimmten g, jede VerticaJspalte bingegen

einem bestimmten k entspriebt.

Nacbdem fiir die Abfabrtsstatioti die Grosscn e und « \>c-

stimmt worden , was nur wenige Minuten erfordert, erbalt man

inittelst derselben aus der Tabelle den einzuschlagenden Curs.

Die unterwegs auszufiibrenden Cursanderungen werden mit Ilill'e

der zwischen je zwei neben einander stebenden Wertben von *

bemerkten Differenzen bewerkstelligt. Indern man diese Differenzen

durch die bekannten Gesebwindigkeiten des Schiffea dividirt,

erh'alt man die Zeitintervalle , innerhalb welchen sicb der Curs

inn 1° iindert. Sollte cs sich, bei einer astrouomischen Ortsbc-

stimmung, berausstellenr dass man von dem beabsichtigten Wege
abgewichen ist, so waren aus der astronomisch bestimmten Posi-

tion die Werthe s und e von neuem zu berechnen.

Wird einer Commission zugewiesen.
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Herr Dr. L. Ditscheiner spricht fiber einen von ihin im

k. k. physikalischen Institute ausgefiihrten Interferenzversuch mit

dem Quarzprisma. Bei einera einfach brechenden Prisma treten

bekanntlich, nach ein oder dreimaliger Reflexion im Innern des

Prismas, alle Strahlen, welche auf das Prisma fielen, welche Bre-

chungsquotienten sie auch haben mogcn, wieder unter sich parallel

und symrnetrisch zu den einfallenden Strahlen, beziiglich der den

brechenden Winkel halbirenden Linie aus, sobald die Winkel an

der der brechenden Kante gegeniiber liegenden Seite gleich sind.

Nimmt man aber statt einem einfach brechenden Prisma ein

doppeltbrechendes, etwa ein zur optischen Axe parallel geschnit-

tenes Quarzprisma, so werden nach den bezeichneten Reflexionen

die ordentlichen und die ausserordentlichen Strahlen parallel aus-

treten; da sie f'erner im Innern dus Prismas verschiedene Wege
zuriickgelegt haben und senkrecht zu einander polarisirt sind,

werden sie sich im Allgemeinen zu elliptisch polarisirten Strahlen

zusammensetzen, die sich in geradlinig polarisirte verwandeln,

sobald der Gangunterschied der ordentlichen und ausserordent-

lichen Strahlen gleicher Farbe eine ganze Anzahl von ganzen

oder eine ungerade Anzahl von halben Wellenllingen betragt,

vorausgesetzt dass geradlinig polarisirtes Licht, dessen Schwin-

gungsrichtung gegen die Prismenkante geneigt ist, auf das Prisma

fallt. Lasat man also weisses Licht, das unter 45° gegen die

Collimatorspalte geneigt ist, nach dem Austritte aus dem Colli-

mator auf ein geeignetes Quarzprisma fallen, zerlegt man ferner

das aus dem Quarzprisma nach den angefiihrten Reflexionen wie-

der austretende weisse Licht durch ein Flintglasprisma, und be-

trachtet man das entstehende Spectrum durch ein Fernrohr, an

dessen Ocular ein Analyseur angebracht ist, so zeigt sich dieses

von zahlreichen Interferenzstrcifen durchzogen, sobald die Schwin-

gungsrichtung des Polariseurs und jene des Analyseurs parallel

oder gekreuzt sind. Bei einem Quarzprisma, dessen drei Winkel

nahezu 60° sind und dessen Seite 20nim
ist, waren nach einmaliger

Reflexion zwisohen den Fraunhofer'schen Linien B und F 104,

nach dreimaliger Reflexion aber 192 soldier Interferenzstreifen

zu beobachten. Im letzterem Falle war das Quarzprisma so ge-

stellt, dass die aus ihin austretenden weissen Strahlen den ein-

fallenden parallel waren, was immer dann der Fall ist, wenn die

die brechende Kante halbirende Linie senkrecht auf der Colli-

maLoraxe steht.
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Heir Dr. Gustav C. Laube iiberreicht eine fur die Denk-

schrif'ten bestimmte Abhandlung, welche den Titel fiihrt: „Die

Bivalven des braunen Jura von Balin bei Krakau". Sic macht

einen Theil jenes Werkes aus, welches von Prof. Ed. Suess be-

gonnen , im Vereine mit einigen anderen Gelehrtcn in Durch-

fiihrung gebracht ward, und das die genau palaontologisch-strati-

graphische Erforschung jener Gegend zum Zwecke hat. Die

Arbeit verbreitet sich iiber 108 Species von Bivalven, von welchen

59 der Normandie angehoren und von den franzosischen Forschern

theils dem Bathonien, theils dem Bajocien zugewiesen werden,

theils selbst im Callovien vorkommen. 71 Species sind identisch

mit solchen des englischen Gross- und Unterooliths , 40 finden

sich im mittleren braunen Jura Schwabens wieder. Eine bei-

gegebene Tabelle macht noch andere in Vergleich gezogene Lo-

calitaten ersichtlich. Die Zahl der neuen Arten beliiuft sich auf

zweiundzwair/.ig und zvvar folgende: Eligmus contortus, Placunopsis

fibrosa, Placunopsis oblonga, Plicatula lyra, Lima strigillata, Lima

Lycetti , Lima complanata, Lima globularis, Hinnites sublaevis,

Macrodon ornatum, Isoarca ovata, Isoarca depressa, Cardiodonta

Balinensis, Corbis obovata, Opis ceratoides, Astarte galiciana,

Ceromya Columba, Myacites polonicus, Myacites Balinensis, Saxi-

cava crassula, Saxicava Deslongclianyssi, GastrocJiaena pholadoides.

Bezuglich der Schichtentheilung in Bathonien und Bajocien nach

dem Vorgange der franzosischen Forscher, kommt der Verfasser

nach den vorliegenden Resultaten zu der Annahme, dass die-

selbe, auf locale Verhaltnisse basirt, fiir andere Localitaten, wie

z. B. fiir Balin, keine Anwendung finden konne, da sammtliche

Petrcfacten in einer wenig miichtigen Schichte mit cinander

vorkommen.

Ferner legt Dr. Laube eine zweite, ebenfalls hierher gehorige

Abhandlung vor, welche die Echinodermen des braunen Jura von

Balin behandclt. Die Fauna ist nicht bedeutend , doch stimmt

audi hier ein grosser Theil mit franzosischen und englisehen Arten

iiberein, und die Yergleichung fiihrt zu einem gleichen Resultat,

wie die friiher von den Bivalven mitgetheilte. Neue Arten, die be-

schricljen werden, siud: Pygaster decoratus, Stomechinus cotjihitus,

Pseudodiadema subpentagona, Magnosia Desorii, Hemicidar in Apollo.
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Dcr ersteren Arbeit sind funf, der zweiten zwei Tafeln bei-

gegeben.

Die in der Sitzung vom 1. Pebruar vorgelegte Abhandhing

„Ueber das Vorkommen von Gerb - und verwandten Stoffen in

unterirdischen Pflanzentheiltn" von Hrn. Dr. Aug. Vogl wird

zur Anfnahine in die Skzunersberichte bestimmt.

Sftlbstverlag der kais. Akad. dcr Wissenschafteo in Vfiett.

linchdruckciei vjll Carl Qerold's Solin.



Kaiserliche Akademie der Wisseiischaftcn in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. VII.

Sitzuns; der mathematiscli-naturwisscnscliaftlichen Classc vora S. Marz.

Herr Kegierungsrath Ritter von Ettingshausen im

Vorsitze.

Der Secretar legt folgende eingelangte Stiicke vor:

Zwei von der k. k. Gesandtschaft zu Athen an das hohe k. k.

Ministerium des Aeussern eingesendete und von diesem der Aka-

demie iibermittelte Berichte iiber die BilduDg eines neuen Vulkans

auf der Insel Nea Kameni nachst der Stadt Santorin;

Fiinf von Augenzeugen verfasste Berichte iiber denselben

Gegenstand, direct an die kais. Akademie eingesendet durch den

k. k. Consul zu Syra, Herrn Dr. G. v. Hahn, nebst Stiicken von

Lava, aus welcher die neue vulkanische Hebung besteht;

Ein durch Herrn Rudolf Ildefons Fa lb in Graz zur Auf-

bewahrung eingesendetes versiegeltes Schreiben.

„Thermoinetrische Bestimmung der Rotationszeit, sowie der

physischen Beschaffenheit der Warmequelle auf der Oberflache

der Sonne," von Herrn Dr. Adolf Me nner zu Edeleny in Ungarn;

„Grundziige zur Analyse der Molecularbewegung", von Herrn

Moriz Stransky in Briinn;

„Zur Transversalen-Lehre vom spharischen Dreiecke und

spharischen Vierecke" und „Ueber die Integration der Differen-

tialgleichung -j-~ = ay -\- ip (#)", von Herrn Prof. Dr.'^Johann

Rogner in Graz.

Vorstehende vier Abhandlungen werden Commissionen zu-

gewiesen.
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Das vv. M. Herr Professor A. Winckler in Gratz iiber-

sendet einen Aufsatz, betitelt: „Geometrische Construction ratio-

naler Polynome", worin gezeigt wird, dass jedes solche Polynom,

wie hoch sein Grad und welches seine Coefficienton sein mogen,

mittelst eines sehr einfachen Systems gerader Linien construirt

werden konne und dass sich dieses System als der geometrische

Ausdruck der algebraischen Gleichungen betrachten lasse, insof'ern

darin nicht nur eine reelle Wurzel, sondern auch alle Coefficienten

einer solchen Gleichung in grosster Einfachheit , durch gerade

Linien, reprasentirt sind. Wie der Verf'asser anfuhrt, ist er hierzu

durch nahere Betrachtung und Verallgemeinerung der Construction

gefuhrt worden, welche nach geschichtlicher Ueberlieferung dem

Instrumente — Mesolab genanut — zu Grunde liegt , das Era-

tosthenes von Cyrene erdachte und auch wirklich ausfiihrte, um
lias vom Orakel zu Delphi gestellte Problem der Verdoppelung

des W iirfels auf mechanischem Wege zu losen.

Herr Professor Oscar Schmidt in Graz iibermittelt eine

Abhandlung: „Murmelthiere bei Gratz", worin iiber einen

sehr merkwurdigen und fiir die Einsicht in die Diluvialzeit Steier-

marks wichtigen Fund berichtet wird. In unmittelbarer Nahe bei

Gratz, am Rainerkogel, etwa 200' iiber der Mur, ist ein alter

Murmelthier-Bau mit den Skeleten von vier Individuen, zu drei

Generationen gehorig, entdeckt worden. Der Fund, bis jetzt der

erste und einzige seiner Art in Steiermark, fiihrt unmittelbar in

jene Diluvialperiode, wo durch die Ausdehnung der Gletscher in

den hoheren Alpengegenden die Hochalpenthiere und die Alpen-

flora bis in die Niederungen hinabgedrangt waren, und wofiir man

bisher namentlich in der Schweiz die bei uns vermissten Nach-

weise und Bestatigungen hatte.

Wird einer Commission zugewiesen.

Herr Professor Rudolf Niemtschik in Graz legt eine

Abhandlung mit 6 Tafeln „i'iber Constructionen der auf ebenen

und krummen Flachen erscheinenden Reflexe und hierauf be-

ziigliche neue Theoreme" vor, in welcher die wichtigsten Auf-

gaben iiber Constructionen der Reflexe und Spiegelbilder durch-

gefiihrt oder hierauf bezugliche Auflosungen angegeben sind.
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Darunter befinden sich auch Spiegelbilder von Gegenstanden mit

krummen Oberflachen auf krummen Spiegeln. Ausserdem enthlilt

die Abhandlung analytische Untersuchungen von einigen Reflex-

curven, sowie verschiedene georaetrische Constructionen, die sich

aus seinen Untersuchungen ergeben haben.

Wird einer Commission zugewiesen.

Herr Prof. Dr. V. Pierre in Prag ubersendet eine Ab-
handlung: „Ueber die durch Fluorescenz hervorgerufene Warme-
strahlung."

Ferner theilt derselbe vorlaufig die Kesultate seiner Unter-

suchungen iiber Fluorescenz-Erscheinungen an organischen Ver-

bindungen mit wie folgt:

1. Bei organischen Verbindungen von basischer Natur wird

die Fluorescenz durch Sauren entweder erst hervorgerufen, oder,

wenn sie bereits vorhanden war, jedenfalls verstarkt. Eine Aus-

nahme hievon machen in den bis jetzt untersuchten Fallen Chlor-

und Jodwasserstoffsaure, welche sich der Fluorescenz -Erregung

feindlich zeigen. Ob dies alien Wasserstoffsauren zukomme, kann

ich vor der Hand noch nicht sagen. Alkalien und basische Ver-

bindungen zerstoren in diesen Fallen die Fluorescenz ganz oder

theilweise; dieselbe kommt jedoch auf Zusatz von Sauren wieder

unverandert zum Vorscheine.

2. Organische Verbindungen, welche den Charakter von

Sauren haben, werden durch Alkalien oder basische Verbindungen

intensiver fluorescirend; die Fluorescenz verschwindet ganz oder

theilweise auf Zusatz von Sauren, wird aber durch neuen Zusatz

von Alkalien wieder reproducirt.

3. In alien in 1. und 2. erwahnten Fallen blieb der Cha-

rakter der Fluorescenz ganz unabhangig von der Natur der zuge-

setzten, die Fluorescenz erzeugenden sauren oder basischen Ver-

bindung; ob dies nun immer und ganz streng in alien Fallon sich

so verhalte, muss erst noch weiter untersucht werden.

4. Wenn zwei fluorescirende Verbindungen in chemischer

Hinsicht von gleichem Charakter sind und sich nicht chemisch

miteinander verbinden, so entsteht beim Zusammenbringen der-

selben nicht nothwendig eine zusammengesetzte Fluorescenz, ge-

wohnlich wird eine der beiden Fluorescenzen vernichtet und in

ihrera Charakter veraudert; selbst dann, wenn eine zusammenge-
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setzte Fluorescein entsteht, ist gewohnlich die Fluorescenz eines

der beiden Korper ganz verandert.

5. Es gibt einfache Fluorescenzen mit einem, und solche

mit zwei und inehreren Maximis; bei einetn einzigen Maximum
hat die Quantitat des Losungsmittels keinen Einfluss auf den Ort

des Maximums , bei zwei oder mehreren Maximis aber verhalt

sich die Sache anders, indem z. B. das eine Maximum seinen

Ort behalt, das zweite aber nicht, und bei gewisser Verdiinnung

nur ein Maximum ubrig bleiben kann.

Das w. M. Herr Prof. Briicke legt eine Arbeit vor, welche

Dr. Memorsky im physiologischen Institute der Wiener Uni-

versitat ausgefiihrt hat. Professor Briicke hatte in einer fruheren

Sitzung nachgewiesen, dass das diffuse Tageslicht nicht, wie man
gewohnlich glaubt, weiss ist, sondern ziemlich stark rothlich, in

ahnlicher Weise wie das Gas- und Lampenlicht gelb ist. Dr. Me-
morsky hat sich nun die Aufgabe gestellt, die Qualitat des Roth

nalier zu bestimmen und ausser dem Gas- und Lampenli^it noch

einige andere Beleuchtungsmittel in den Kreis der Untersuchung

zu ziehen. Er fand, dass das diffuse Tageslicht, wie es Mittags

vom bedeckten Himmel her einfallt, in der Qualitat seiner Farbe

um TV des Farbenkreises vom aussersten Roth des Spectrums

gegen Purpur hin abweicht.

Von Beleuchtungsflammen zeigten sich die des Leuchtgases,

der Stearin- und Talgkerzen, der Oel- und Petroleumlampen und

des Kinnspahns sammtlich gelb mit mehr oder weniger starker

Neigung zum Rothgelb. Rein weiss erwies sich allein das elek-

trische Kohlenspitzenlicht. Das Licht des brennenden Magnesiums

und das gewohnlich fiir rein weiss gehaltene Licht, welches der

in Sauerstoff verbrennende Phosphor verbreitet, wurde violett be-

funden. Diese Resultate wurden im Wesentlichen durch Spiege-

lungsversuche mit Hilfe einer Auswahl von farbigen Papieren

erlangt.

ITr. Dr. G. Tschermak spricht iiber Felsarten von un-

gewohnlicher Zusammensetzung aus der Gegend von Teschen und

Neutitschein , welche friiher Syenit, Diorit, Diabas, endlich von

llohenegger Teschenit genannt worden waren. Dieselben gehoren

der Kreideformation an und kommen an sehr vielen Punkten auf
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mahrischem unci schlesischem Gebiete bei Bielitz, Teschen, Frie-

dek, Neutitschein vor. Die Untersuchung lehrte, dass zwei Ge-
steine unterschieden werden miissen, von denen das eine den

Namen Pikrit erhielt, wiihrend fur das zweite die Bezeiehuung

Teschenit belassen wurde.

Der Pikrit besteht zur Halfte aus Olivin und im iibrigen

aus Feldspath , Dialing, Hornblende, Magnetit. Er unterliegt

leicht einer Umwandlung, weil der Olivin sehr leicht zersetzbar

ist, und es entstehen eigenthiimliche Gesteine daraus, welche

Olivinpseudomorphosen in einer Glimmer, Chlorit, Hornblende,

Calcit fiihrenden Grundmasse zeigen. Bei dieser Veranderung

wird oft ein Drittheil des Gesteines, meist aus Kieselsaure und

Magnesia bestehend, weggefuhrt, wahrend Kohlensaure aufge-

nommen wird.

Der Teschenit ist ein Gemenge von Mikrotin, Analeim, fer-

ner Hornblende oder Augit und Magnetit. Er ist in der gross-

krystallinischen Abanderung ein sehr schones Gestein. Die Um-
wandlung, welche dieses Gestein erfahrt, besteht namentlich darin,

dass der Analeim aufgelost und durch Calcit ersetzt wird. Bei

der Verwitterung zerfallt er ofters zu Sand, weil das Bindemittel,

der Analeim, verschwindet.

An den Beriihrungsstellen dieser beiden Felsarten mit dem
Nebengestein treten ofters Jaspis, Chalcedon, Quarz auf. Nach
der alteren Anschauung sollte diese Contacterscheinung durch

die Hitze hervorgebracht sein. Es zeigt sich indessen , dass in

diesen Fallen eine Verkieselung eingetreten sei, weil bei der Zer-

setzung des Olivins im Pikrit, des Analcims im Teschenit eine

bedeutende Quantitat Kieselsaure weggefuhrt wurde, welche beim

Austritt aus dem Gesteine, wenn im Nebengesteine Kalkkarbonat

vorhanden war, sich niederschlug, so dass sich an der Beriihrungs-

stelle allmalig die genannten Mineralien bildeten.

Wegen der ungewohnlichen Zusammensetzung und wegen

der mit Sicherheit durch mineralogische Vergleichung und che-

mische Analyse nachweisbaren Umwandlung sind diese Gesteine

fiir die Petrographie und chemische Geologic von hervorragender

Wichtigkeit. Sic diirften nicht auf dieses eine Vorkommen be-

schrankt sein , wenigstens findet sich ein dem Pikrit ahnliches

Gestein auch in Nassau.

Wird einer Commission zugewiesen.
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Ilcrr Dr. Thcodor Oppolzer legt einen Aufsatz iiber Le
Verrier's Sonntafeln vor, in dem mehrere Zusatze und Bemer-
kungen zu denselben angefiihrt sind. Zuerst wird die Formel

zur Berechnung des astronomischen Jahresanfanges abgeleitet und

gefunden:

Jahresanfang = Januar — 0-2594 — 0' 00780 1 -f { f

Berliner Zeit.

Bei der Berechnung der Nutation ubergeht Le Verrier die

Glieder 0"- 0677 sin (C— it') u. 0"*1277 sin (©— n), und es wird

gezeigt, dass die wahren Langen in Le Verrier's Tafeln frei sind

von der Correction durch das zweite Glied , da eine etwas zu

gross angenommene Excentricit'at den Fehler ausgleicbt.

Hierauf wird der Nachweis geliefert, dass die von Le Verrier

angenommene Schiefe der Ekliptik urn circa 0"*6 zu gross ist.

Schliesslich wird auf ein von Le Verrier vernachlassigtes

Storungsglied aufmerksam gemacht, dasselbe ist

in L'ange = 0"*53 sin (O — it)

in log R = — ] 1
' 1 cos (O — ri).

Der Abbandlung sind VIII Tafeln angebangt, die die Be-

rechnung dieser obenerwahnten Correctionen ermoglichen und

erleichtern.

Dr. Franz Steindachner iibergibt eine Abbandlung iiber

die Fiscbe von Port Jackson in Australien, und fuhrt in derselben

66 Arten an. Als neu sind beschrieben:

1. J^edropoma myrinsier n. pp.

Korper undFlossen dicht mit kleinen, runden F'lecken besetzt;

Kopfliinge 2 7
/,
—

2

4
/5 mal, Korperhohe 3mal in der Totallange

enthaltend ; Schwanzflosse schwach abgerundet.

D -

,3
/!4-i5; A. 3

/8 ; L. lat. c. 100.

2. Dules novemaculeatus.

Dorsale mit 9 Stacheln.

D. 7, ; A. %_8 ; L. lat. 49-50.

3. Scorpis Richardsonii.

Kopfprofil concav; Augendiameter = l

/4 der Kopfliinge.

4. Scorpaena Jachsoniensis.

Ein milchweisser Fleck an und unter der Basis der letzten

Dorsalstrahlen ; Korper rothbrauri , schwarze Flecken am
Bauche und auf den Ventralen.

D. 11— %; A. %; L. lat. 50-52.
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ParapistU8 nov. gen.

Korpergestalt Scorpaenenahnlich, ohne Hinterhauptsgrube;

Kopf unbeschuppt, mit Dornen bewaflhet; Brustflossen mit

getheilten Strahlen; Ruinpf mit Ctenoiden-Schuppen bedeckt;

7 Kiemenstrahlen, Nebenkiemen gross; eine Spalte hinter dem

4. Kiemenbogen.

5. Parapistus munnoralns.

Kopflange 3mal, Korperhohe 372
mal in der Totallange ent-

halten. Korper hellbrann mit dunkleren Marmorirungen.

D. 15
/ ; A; 3

/5 ; P. 11; L. lat. 56—63.

6. Sciaena Novae Ilollandiae.

Samnitliche Flossen mit Ausnahme der 1. Dorsale fast voll-

standig mit Schuppen iiberdeckt; Korperhohe = der Kopf-

lange; Caudale rhombenformig.

D. 10— 725 ; A. 2
/7 ; L. lat. 50.

7. Sphyraena grandisquamis.

Kopflange 3V5
mal, Korperhohe 8 2

/5mal in der Totallange

enthalten; Operkel abgerundet; Oberkiefer vor dem Auge

endigend; Dorsale hinter der Pectoralspitze beginnend.

D. 5-% ; A. «/ ; L. lat. c. 82.

8. Gobius Kreftii.

Rumpf mit 3 Reihen runder Flecken ; Kopf 4mal, Korper-

hohe 6%ma\ in der Totallange zu enthalten; Pectorale mit

mehreren haarformigen, freien Strahlen.

D. 6— 79 ; A. %; L. lat. 36.

9. Eleotris striata.

Schuppen ziemlinh gross; Kopf nach vorne stark zugespitzt,

Stirne sehr schmal; Kopf mit Ausnahme des Deckels unbe-

schuppt; verschwommene Flecken an den Seiten des Rumpfes.

D. 7- l

/10 ; A. %„_„; L. lat. 35.

10. Eleotris gymnocephalus.

Kopf und Nacken schuppenlos; Stirne breit, flach ; Auge
klein; Korper gelblicb, Schuppenrander braunlich; ein grosser

schwarzlicher Fleck vor der Schwanzflosse und auf der Pec-

toralachsel.

D. 7— !

/9 ; A. %; P. 19-20; L. lat. 39—40.

11. Eleotris Richardsonii.

Sammtliche Flossen intensiv gelb; Dorsalen und Caudale

braun gefleckt oder gebandert; Caudale kuiz, abgerundet;
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eine braune Langsbinde an den Seiten des Kumpfes; Wangen
und Deckelstiicke beschuppt; Kopf 4 3/5mal in der Totallange,

Auge 5mal in der Kopflange enthalten.

D. 7— 79 ; A. % s L. lat. 37.

12. Mugil breviceps.

Auge ohne Fetthaut; Kopf 5
2
/5
mal in der Totallange ent-

halten.

D 4/V8 ; A. 3/o; y. yBj p. «/
is

. L . lat. 48.

Heterochoerops, n. gen.

Kieferzahne wie bei Choerops zum grossten Theile in eine

Lamelle verschmolzen; vorne 4 freie Hundszahne im Zwischen-

und Unterkiefer vor der Zahnlamelle; Seiten des Kopfes und

vertikale Flossen beschuppt; Vordeckel gezahnt; Wangen
nicht erhoht; Dorsalstacheln 11 ; Seitenlinie nicht unterbrochen.

13. Heterochoerops viridis.

Seiten des Korpers griin ; sehuppenloser Theil der Flossen

dunkel griinlichblau; 4. Dorsalstachel holier als jeder der

iibrigen.

D. »/„; A. »/u ; L. lat. 42.

14. Odax Hijrtlii.

Vordeckel am hinteren Rande gezahnt; ein sehr grosser

indigoblauer Fleck zwischen dem letzten Dorsalstachel und
dem 6. Gliederstrahl derselben Flosse; Caudale gelblich mit

violctem Rande; Schnauze und Wangen mit himmelblauen

Langenstreifen ; erster Dorsalstachel nicht verlangert.

D. 18
/12 ; A. 3

/10 ; L. lat. 58.

15. Lotella Schuettei.

Lange der Schnauze = der des Auges; erste Dorsale etwas

hoher als die zweite ; Rander der vertikalen Flossen schwarz

gesaumt; Strahlenspitzen derselben Flossen weiss.

D. 5/60—62; A. 55-56; V. 7; P. 25.

Richardsonia, n. g.

Oberer Mundrand vom Zwischen- und Oberkiefer gebildct

;

sammtliche Kieferstiicke, Zunge, Vomer, Gaumen- und Flu-

gelbeine gezahnt; Ventrale vor halber Korperlange , Dorsale

zu Anfang des letzten Drittels der Korperlange, Anale vor

der kleinen Fettflosse gelegen; Auge von mittlerer Grosse;

Nebenkiemen deutlich entwickelt. Art Richardsonia retro-

pinna spec. Richds.
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16. Ilerrniramphus trilineatus.

Zwischenkiefer noch einmal so lang wie breit; Dorsale und

Anale gleich hoch und lang; Ventrale kurz, ohne verlanger-

ten Strahl, naher der Schwanzflosse als der Kiemenspalte

gelegen; 3 dunkelblaue Langslinien zwischen dem Hinter-

haupte und der Dorsale.

D 2/ • A 2
/ • P V

17. Atopomy cterus Bocagei.

Korpergestalt rundlich ; Kopf viereckig ; Stacheln von verschie-

denerLange, am langsten am vorderen Stirnbande, zweiwurze-

lig; Kopf mit kleinen, Bauch mit grosseren, schwarzenFlecken.

D. 13; A. 12; P. 22; C. l /
7/t ,

18. Trygonoptera Miilleri.

Scheibe langlichrund, Schnauze stumpf; Scheibenbreite= der

Korperlange; Schwanz etwas langer als der Korper; Riicken-

flosse in einiger Entfernung vor dem Schwanzstachel gelegen.

19. Trygonoptera Henlei.

Schnauze stumpf; Scheibe bedeutend breiter als lang
;

Schwanzlange = der Korperlange ; Riickenflosse unmittelbar

vor dem Schwanzstachel gelegen.

20. Trygonoptera australis.

Scheibe breiter als lang; Schwanz etwas langer als der

Korper. Hinterer Winkel der Scheibe stumpf abgerundet;

Ventrale bedeutend kleiner als bei Tryg. testacea ; vorderer

Scheibenrand convex.

Schuettea (Fam. Psettoidei) n. gen.

Korper oblong, stark comprimirt; Riicken- und Bauchlinie

gleich stark comprimirt; Auge sehr gross, Schnauze kurz;

Mundspalte aufwarts gerichtet, Unterkiefer vorstehend; Kie-

fer, Vomer und Gaumenbeine mit kleinen Spitzzahnen von

gleicher Lange; Vordeckel fein gezahnt; Ventralen vollstiindig

entwickelt ; Riicken- und Afterflosse sehr lang, gegenstandig,

mit dicht aneinander gedrangten Stacheln; Nebenkiemen gross,

Kiemenstrahlen 7.

21. Schuettea scalaripinnis.

Korperhohe 2*/
5
mal in der Totallange, Auge 2V3mal in

der Kopfllinge enthalten; Kiemendeckel am hinteren Randc
stachelahnlich ausgezackt; Vordeckelrand fein gezahnt; Ober-

seite des Kopfes mit einem massig erhohten Kaninic

D. %,; A. »/„; P. 16; L. lat. c, 50.
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A n 1) a n g.

Mustelus natalensis.

Zakne viereckig, viel breiter als hoch, am freien Rande in

3 abgerundete Zacken ausgezogen; Brustflossen langer als

breit, die erste Rtickenflosse beginnt vor dem hinteren Rande

der Brustflossen und erreicht mit der hinteren Spitze den

Anfang der Bauchflossen.

Fundort: Port Natal.

Wird einer Commission zugewiesen.

Die in der Sitzung vom 8. Februar 1. J. vorgelegte Ab-

handlung: „Erfolge der Bestrebungen, den Elektromagnetismus

als Triebkraft nutzbar zu machen" von Herrn J. P. Wagner,
wird, sowie die in der Sitzung vom 22. Februar vorgelegte „Be-

schreibung einer Tabelle zur Erleichterung der Schiffabrt im

grossten Kreise" von Herrn Dr. K. Fries ach zur Aufnahme in

die Sitzungsberichte bestimmt.

Berichtigung. In Nr. VI des Jabrganges 1866, Seite 42, Zeile 17 von

uuteu muss es heisseu „gegen die Collimatorspalte polarisirt" anstatt v gegen

die Collimatorspalto geneigt."
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

bo
cS

H



fiir Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99 7 Toisen)

Jamier 18G6.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

bo

H

Windesrichtung und Starke

I8h 10h

Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

10-18" 1S-22" 2-6h 6-10h

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16
17

18
1!)

20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

Mittel

OSO 2
S
O 2

WNW 1

OSO 2

O 2

2
SSO 2
WSW 1

W 1

SW 1

W 3
NW 1

S
SO 2

SO
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99 ' 7 Toisen)

Janner 1866.

Bewolkung

lSh ' 2 h 10h

E-"
S

Elektrieitat

18h 10h

Maguetische Beobachtungen
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9
3
10

3
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Selbhiverlni; >ler kaia. Aka.l. der Wisseiwchaften In Wien

Kuclidruckerei von Carl Ceroids aohn.



Kaiserliehe Akademie der Wissenscbaften in Wien.

Jahro. 1866. Nr. YIIL8

Sitzunsf (lor mathematisch-natiirwissenschaftliclien Classc vom 15. Miirz,

Herr Regierungsrath Ritter von Ettingshausen im

Vorsitze.

Die Geschaftsfiihrer der 41. Versammlnng Deutscher Natur-

forscher und Aerzte laden, mit Circularschreiben vom Marz 1866,

znm Besnche der vom 17. bis 22. September 1. J. zu Frankfurt

a/M. stattfindenden Versammlung ein.

Herr Dr. Richard Maly in Graz iibersenclet eine Abhand-
lung: „Ueber einen Aether der Wolframsaure", worin gezeigt

wird, dass ein solcher Korper, dessen Darstellung bisher nicht

gelang, bei Einwirkung des chlorreicheren Oxychlorids Wo20Cl4

auf Alkohol sich bildet. Der so erhaltene Aether hat die Zusam-

mensetzung

w^ e
=le2 H5

e + ^ e

fiir Wo = 92, und erscheint nach dem Trocknen als eine harte

glasglanzende Masse, die sich weder in Wasser noch in Alkohol

nnd Aether lost.

Herr Prof. Hyrtl legte eine Abhandlung liber Anomalien

der Ossa coccygea vor, in welcher die physiologischen Varianten

dieser wenig beachteten Knochen , so die Luxationen, Ancyloscn

und Fracturen derselben, eine nahere Wiircligung und bildliche

Darstellung in 17 Abbildungen gefunden haben. In physiologi-

scher Beziehung verdienen besonders die Spuren vorderer und

hinterer Bogenschenkel Beachtung, -welche, obwohl selbstandig

entwickelt, mit den betreffenden Wirbelkorpern friihzeitig ver-
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schmelzen , da weder Gefass noch Nerve sich zvvischen Wirbel

und Bogen einlagert, und letzterer mit dem ersteren sofort sich

identificirt. Rippenrudimente am ersten Steissbein, und interver-

tebral© Knocb mkerne zwischen den einzelnen Steisswirbeln, fehlen

auch am Steis^beine nicht, una bekunden in sprechender Weise

seine morphologische Uebereinstimmung mit den iibrigen Elemen-

ten der knochernen Wirbeisiiule.

Das w. M. Herr Prof. Petzval erstattet Bericbt iiber den

Nachlass des Prof. Kulik zu Prag, und hebt unter den vielen

Leistungen dieses in seiner Art hervorragendsten Aritbmetikers

eine, die staunenswertheste, hervor, namlich : seine Tafeln der klein-

sten Factoren aller durch 2, 3 und 5 nicht theilbaren Zahlen von

3 bis 100 Millionen, die der kais. Akademie in 6 grossen Folio-

banden vorgelegt werden.

Fruhere Bearbeiter dieses Gegenstandes haben das manch-

mal iiusserst muhsame Gcschaft der Zcrlegung grosserer Zahlen

in ihre einfachen Factoren durch ahnliche Tafeln zu erleichtern

gesucht, von ihnen gehen die Burchard'schen bis 3,100.000. Fer-

nere 3 Millionen befinden sich im Mamiscripte bei der konigl.

Berliner Akademie der Wissenschaften, sind aber nicht veroffent-

licht worden. Endlich hat der in ganz Enropa noch in frischem

Angedenken stehende Rechnenkiinstler Zacharias Dase auf An-

rathen des Gottinger Astronomen Gauss fernere z^vei , namlich

die 7. und die 8. Million vollcndet , welche 2 Millonen in zwei

schwachen Foliobanden im Druck ersrhienen sind, so dass also

das, was bisher an derlei Tabellen verolfentlicht worden, 8 Mil-

lionen betiiigt, mit einer jedoch in der Mitte liegenden Liicke von

3 Millionen.

Der Berichterstatter koinmt nun auf die besondere Einrich-

tung der Kulik'schen Tafeln zu sprechen, und bemerkt unter

Andorra wie es auffalle, dass Dase zu je einer Million einen

Band braucht, wahrend bei Kulik 97 Millionen in nur 6 Bandcn

enthalten sind. Pies komme daher, dass Kulik zur Bezeich-

nung der beil'aufig 1200 hochstens vierzifi'rigen Prirazablen , die

als kleinste Factoren in seinen Tafeln auftreten, nicht die arabi-

schen Zahlzeichen gebraucht, sondern andere Zeichen verwendet,

die nur die Halfte des Raumes einnehmen, namlich die Buchsta-

ben des kleinen lateinischen Alphabets und die aus ihnen gebil-
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deten Ambon, daher kommt es, dass er noch eine Hilfstafel

braucht, der die Zahlenwerthe der Symbole wie a a, kx, u. s. w.

zu entnebmen sind, die aber nur eine Seite einnimmt nnd die

Auffindung der gesuchten Factoren nicht wesentlich verzog* rt,

wabrend durch diese Massregel der Umfang des Werkes auf die

Halite herabgeht. Eine sehr dankenswertbe Raumherabsetzung,

aber lcider noch nicht geniigend, denn so gern man audi das

verdienstvolle Werk gemeinmitzig gemacht nnd durch den Drnck

verbreitet s'ahe, so stent doch diesem Wunsche der noch immer

viel zu grosse Umfang desselben hindernd gegeniiber, indent die

Kosten der Drucklegung sowohl als auch der Anscbaffung eines

solchen Drnckwerkes sich viel zn gross ergeben diirften, und

auch die Bequemlichkeit des Gebrauches durch den grossen Um-
fang beeintrachtigt erschiene.

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes sieht man sich aber

doch genothigt, anf Mittel zur Beseitigung des einzigen Hinder-

nisses des zu gi'ossen Volumens zu sinnen, und findet solche gerade

auf dem von Kulik selbst betretenen Wege. Konnte namlich

Kulik durch Einfiihrung von Doppelzeichen wie ad anstatt vier^

zifl'riger Primzahlen den Umfang seines Werkes auf die Halfte

reduciren und die Erklarung der speciellen Bedeutung von ad
einer besonderen Tabelle zuweisen, so kann man ja auch anstatt

eines jeden Symboles wie ad ein zweckmassig erdachtes, viel

einfacheres verwenden, da cs augenscheinlich gleichgiltig ist, ob

man aus der besonderen Tabelle die Bedeutung des einfachen oder

des Doppelzeichens zu entnehmen hat. Die kolossale Arbeit

Kulik's kann also der Veroffentlichung zugefiihrt werden durch

Erfindung einer neuen Symbolik, eine Primzahlzeichen-Stenogra-

plue. Die Aufgabe ist also die folgende:

1. Es sind einfache Zeichen zu erfinden fiir alle 1-, 2-, 3-

und 4ziili'igcn Primzahlen, beinahe 1200.

2. Diese Zeichen sollen einen moglichst geringen Raum ein-

nehmen in horizontaler sowohl als auch in verticaler Richtung,

sie sollen daher analog den lateinischen Buchstaben r, s, a, e, c

auf der ibnen eingeraumten Zeile bleiben, und nicht wie b, 2^ fP
1! linen Arm nach oben oder unten ausstrecken, weil dies im

Drucke mit grossem Raumverlust verbunden ist.

'>. Sie sollen sieh von einand ichsl unterscheiden,

damit eine V^erwechse ..den w
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4. Sehr delicate Bestandziige wie sehr feine Haarstriche oder

Punkte, die im Drucke gerne ausbleiben, diirfen darin nicht vor-

kommen.

5. Sie sollen in eine systematische Ordnung gebracht sein

imd vermoge dieser leicht ersichtliche Kennzeichen tragen, aus

welchen auf einen Blick zu erkennen ist, ob sie zu einer 2-, 3-

oder 4ziffrigen Primzahl gehoren und ob zu einer grosseren oder

kleineren. Z. B. Eine Linie, gerade oder krumm, gibt eine 2ziff-

rige, 2 Linien eine 3ziffrige, 3 und 4 Linien eine 4ziffrige Prim-

zahl. Dies erleichtert die Aufsuchung in der Hilfstabelle.

6. Sie rniissen, wenn auch nicht jedes Zeichen fiir sich, doch

wenigstens im Buche ein angenehmes Bild geben. Selbstverstand-

lich ist, dass vor allem Andern fiir die Bequenilichkeit des Rech-

ners gesorgt werden muss.

Mit Hilfe einer solchen rationellen Bezeichnung also konnte

das Werk Kulik's auf den vierten Theil des Umfanges herab-

gebracht werden, und die gesammten 100 Millionen Factoren-

tafeln wiirden in etwa 4 Banden im Formate der Logarithmen-

tafeln Platz finden, deren jeder 25 Millionen enthielte. -

Und dies ware nach dem Ermessen des Berichterstatters

der einzige Weg, die von Kulik aufgespeicherten Schatze der

rechnenden Welt zuganglich zu machen.

Herr Prof. Petzval legt ferner eine Abhandlung des Pro-

fessors Lorenz Zmurko zu Lemberg vor, betitelt: Beitrag zur

Theorie des Grossten und Kleinsten der Functionen mit mehreren

Variablen , die sich vornehmlich mit der Aufstellung der Kenn-

zeichen der Existenz des Maximums oderMinimums beschaftigt,

bis zu den bisher noch unerorterten Fallen, wo alle bis auf die

2nten Differentialquotienten der Nulle gleich werden. Diese Ab-

handlunir wird in den Denkschriften erscheinen.

Das corresp. Mitgl. Herr Prof. Dr. C. Wedl hebt aus der

iiberreichten Abhandlung: „Ueber die Blutbahn in Geschwiilsten",

welche die III. Abtheilung seiner Beitrage zur Pathologie der

Blutgefasse bildet, Folgendee hervor: Er babe schon seit langerer

Zeit diesem Gegenstande seine Aufmerksamkeit gewidmet und

eine grossere Anzahl von Geschwiilsten zu dem Behufe auf in-
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jectivem Wege untersucht, urn den Zusammenhang der typischen

Gefassramification mit dem Baue der Geschwulst, die Art und

Weise der Verbindung der neugebildeten Gefasse mit dem miitter-

lichen Organe , den wechselnden Gefass-Charakter und Quer-

schnitt in einer Geschwulst keDnen zu lernen und hiedurch An-

haltspunkte fur die Ernahrung und das Wachsthum derselben zu

gewinnen.

Der Gefassreichthum ist in alien Geschwulsten ein betracht-

licherer, als man es ohne vorausgegangene Injection meinen sollte;

es gilt dies selbst von den vermeintlich gefassarmen. Der Typus

der Gefassverastelung ist in den meisten Fallen der dem Binde-

gewebe mit seinen mannigfachen Modificationen zukommende.

Der Aufbau einer Geschwulst wird dadurch bestimmt, ob das

nutritive oder interstitielle Gefasssystem allein (wie z. B. bei

Leberkrebs) oder mit diesem auch das functionelle oder paren-

chymatose sich betbeilige (z. B. bei Adenoma). Das letztere Gefass-

system kann auch nahezu fiir sich allein in seinem Wachsthume
excediren (z. B. bei dem zusammengesetzten Eierstockcystoid).

Man kann den Charakter der Geschwulst aus den Gefassbaumen

mit seinen anomalen Abzweigungen und Netzen bei einiger Uebung
bestimmen.

Die Wurzelgefasse sind gering an Zahl , hingegen verh'alt-

nissmassig weit bei gestielten Geschwulsten. Bei den incapsulirten

ziehen viele kleinere, mitunter hie und da grossere Blutgefasse zu

und von der Kapsel; ebenso bei den nicht incapsulirten, in das

Parenchym der Organe sich einsenkenden Geschwiilsten.

Die Lichtung oder der Querschnitt der arterielles Blut fiih-

renden Gefasse einer Geschwulst nimmt im Allgemeinen statig

und ziemlich gleichformig ab, wahrend im venosen Gebiete die

Zunahme des Querschnittes eine haufig sehr rasche und ungleich-

lormige ist, ja es kommt selbst eine Verkleinerung des Quer-

schnittes hier vor. Der Querschnitt der Capillaren wechselt haufig

in derselben Geschwulst mehr, als dies in normalen Geweben der

Fall ist.

Die Ermittlung der Structur der Gefasse in Geschwulsten

ist mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden. Die Capillaren be-

sitzen nachweisbar eine selbstandige Wandung. Elastische Hiiute

f'ehlen in den neugebildeten Gefiissen; dort wo Gefasse mit arte-

riellem oder venosem habitus in dem Innern der Geschwiilste

vorkommen, sind sie nicht als ncugebildet nachzuweisen. Die arte-
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riellen nnd venosen Wurzelgefasse einer Geschwulst befinden sich

nicht selten im Zustande der Hypertrophie.

Die Neigung zum Zerfall spricbt sich bei krebsigen Ge-
schwiilsten in den Gefassen insbesondere gegen das venose Gebiet

hin aus, und es erklart sich hieraus, dass selbst partielle Injec-

tionen von den Venen kaum gelingen. Die fettige Metamorphose
oder Zellenprolificationen in den Wandungen kleiner Gefasse bei

nicht krebsigen Geschwiilsten behindern nicht die Wesrsarukeit

des Gefassrohres.

Alle die angefiihrten Momente veranlassen einerseits in den

Geschwiilsten eine ungleichformig verzogerte oder beschlennigte

Geschwindigkeit des Blutstromes
,

je nachdem die Blutbahn an

vielen Orten einer Geschwulst sich bald ungleichtnassig erweitert

oder verengert, und verursachen anderseits leicht Storungen in

der Circulation, wodurch die Ernahrung und das Wachsthuin der

Geschwiilste beeintrachtigt und selbst entzundliche Affectionen

herbeiarefiihrt werden.

Herr Dr. Franz Steindachner ubergibt eine Abhandlung
iiber die Fischfauna der Flusse Tajo, Duero und Mino in Spa-

nien und beschreibt in derselben als neu:

1. Barbus comiza.

Kopfgestalt langgestreckt, hechtahnlich , Korper seitlich

zusammengedriickt; Schnauze lang, Stirne flach undschmal;

Bartfaden kurz und diinn; Mundspalte stark aufwarts gebogen,

kaum oder nicht von der diinnen Oberlippe iiberragt; Dor-

sale hoch, zugespitzt, am hinteren Rande tief ausgeschnitten,

mit breitem, stark gesiigten Knochenstrahl.

D- V8 -U ; V. 2
/8 ; A. %; L. lat. 49-51

5%—6Va .

Barbus Guiraonis.

Korpergestalt gedrungen , Rumpf rundlich ; Kopfprofil ge-

wolbt; Dorsale ohne gesiigten Knochenstrahl; Caudale kiirzer

als der Kopf; die Eckbarteln reichen nicht bis zum Vor-

deckelrand zuriick.

8—9
D. %; V. »/.; A. 8

/5 ; L. lat. t9 >2

5—d.
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3. Leuriscus Arrigonis.

Korpergestalt sehr gestreckt, Telestesiihnlich ; einc blei-

graue Langsbinde an den Seiten des Korpers; Schnauze ab-

gerundet; Kopfliinge = der Korperhohe = 3
/1G — 3

/i7 der

Totallange.

8

D. 8
/7_8 ; A. 3

/ _10 ; Lin. lat. 46-52

4%-5.
Ans dem Rio Jucar bei Cnenca.

4. Chondrostoma polylepis Steind.

Schnauze konisch ; Mundspalte fast gerade, von der Schnauze

stark iiberragt; Korper langgestreckt ; Schlundzahne auf jeder

Seite 5, oder auf der einen Seite 6, auf der andern 5 ; Schup-

pen langs der Seitenlinie 69—74.

D 3~V • A 3~V
Der Verfasser spricht ferner iiber die Bastardformen zwischen

den Barbus-, Leucos- und Chondrostoma-Arten, die er im Tajo,

in der Guadiana und im Kio Tera vorfand und fiber den Reo
der Gallegos, den man bisher falschlich fiir Salmo hucho hielt.

\\ ird einer Commission zugewiesen.

Die in den Sitzungen vom i. Februar und 8. Marz vorge-

legten Abhandlungen, und zwar:

„AUgemeine Entwickelung der Beziehungsglcichungen zwi-

schen der Seite und dem Halbmesser regelmassiger Selinenpoly-

gone etc.", von Herrn Dr. Aug. Schwarzer, und

„Felsarten von ungewohnlicher Zusammensetzung in den

Umgebungen von Teschen und JSeutitschein," von Herrn Dr. G.

Tschermak, werden ziir Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmt.



Celbstverlag der kais. Akad. der Wissenachaften In Wleii.

Buchdruckerei von Carl Gorold's rtohu.

^ * /



Kaiserliche Akademie der Wissensehaften in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. IX.

Sitzung der matliematisch-natiirwissi'uschaftlichen Classe vom 22. Man.

Herr Regierungsrath Ritter von Ettingshausen im

Vorsitze.

Der Secretar legt die mit Unterstutzung der kais. Akademie

der Wissenschaften berausgegebene Schrift: „Beitrag zur Meteo-

rologie und Klimatologie Galiziens" von Herrn Dr. Moriz Rohrer,
Kreisphysikus in Lemberg, vor.

Die Herren Dr. H. Grouven und R. Froblicb zu Salz-

miinde bei Halle ubersenden eine Abbandlung: „Bestimmungen

des Gebaltes an Salpetersaure und Stickstoff wahrend der ver-

scbiedenen Wacbstbums-Perioden der landwirthscbaftlichen Cul-

turpflanzen."

Wird einer Commission zus-ewiesen.

Das w. M. Herr Prof. Dr. Friedrich Rocbleder macbt

eine Mittheilung: „Ueber einige Bestandtbeile der Rosskastanien-

rinde."

Die Rinde der Rosskastanie entbalt ausser den vom Verf.

schon angegebenen krystallisirten Bestandtheilen nocb eine kry-

stallisirte Saure in sebr kleiner Menge, welcbe die Zusammen-
setzung der Aepfelsaure besitzt, in ibren Eigenscbaften aber von

der Aepfelsaure ganz verschieden ist.

Die Gerbsiiure der Kastanienrinde verliert bei Bebandlung

mit Salzsaure oder Scbwefelsiiure in der Warme unter gleich-

zeitiger Verdoppelung ihres Atomgewicbtes Wasser und geht in

eine amorphe, piiicbtig rothe Saure liber. Mit Kalihydrat ge-
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schmolzen, zerfallt die Gerbsaure crater Aufhahme von Sauerstoft'

in Phoroglucin und die sogenannte Protocatcchusaure.

Herr Prof. Rochleder iibersendet ferner eine fiir die Sit-

zungsberichte bestimmte Notiz : „Ueber das Vorkommen von Quer-

cetin in Calluna vulgaris. Salisb."

Beziiglich des im Anzeiger 1866 Nr. VII erschienenen Aus-

znges einer gcwiss hoch interessanten Abhandlung des Herrn Prof.

Oscar Schmidt: „Murinelthiere bei Graz", in welchem derFund
von Murmelthier- Skeletten am Reinerkogel bei Graz als „der

erste und einzige seiner Art in Steiermark" bezeichnet wird, er-

innert Herr Bergrath v. H a u e r an die Mittheilung des Herrn

k. k. Hofrathes Ritter v. Haidinger im Jahrbuche der k. k.

geol. Reichsanstalt, XIV. Bd. 1864, Verb. S. 33, in welcher von

dem Fimde eines Kiefers, den Herr k. k. Hofrath v. Hyrtl als

dem wahren Murmelthiere (Arctomys Marmota Gmel) angehorig

bestimmt hatte , Nachricht gegeben wurde. Dieser Kiefer war

zusammen mit anderen unbestimmbaren Knochentriimmern von

Herrn M. Simettinger bei Gugga an der Ausmiindung des

Parschluger-Tbales in das Mxirzthal gefunden worden, und Herr

Hofrath v. Haidinger hatte die Bedeutung dieses Fundes durch

Zusammenstellung der ihm bekannt gewordenen Nachrichten iiber

die gegenwartige Verbreitung des Murmelthieres entsprechend

hervorgehoben. 1st aber demnach der Fund des Herrn Professors

O. Schmidt eben auch nicht der erste und einzige seiner Art

in Steiermark , so verliert er dadurch doch gewiss nicht an all-

gemeinem Interesse.

Weiter iibergibt Herr von Hauer eine fiir die Sitzungsbe-

richte bestimmte Abhandlung: „Neue Cephalopoden aus den Go-

saugebilden der Alpen", enthaltend die Beschreibung von funf

neuen Arten und zwar:

Ammonite* Haberfellneri, gesammelt von Herrn Jos. Haber-
fellner im Gamsgraben bei Hieflau in Steiermark und von Hrn.

O. Hinterhuber bei St. Wolfgang.

Ammonites Milhri , aufgefunden von Herrn Miller von

Ha u en f els zwischen Barenbach und Kainach in Steiermark.

Annnontes mitis, von St. Wolfgang.

Scaphites multinodosus, aus dem Gschliefgraben bei Gmunden.

Turrilites binodosus, aus dem Gamsgraben bei Hieflau.
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Das w. M. Herr Professor Br u eke legt vor eine Arbeit

von Herrn Dr. Feeler n: ,,Ueber die Bedeutung der Silberzeich-

nungen an den Capillaren der Blutgefasse." Der Verfasser fiihrt

aus, dass die Theorie, die Capillaren waren ans platten Zellen

zusammengefiigt, vorlaufig auf keiner anderen Basis ruhe, als einer-

seits auf der Moglichkeit, durch Silberinjection daselbst Zeich-

nungen hervorzurufen, und anderseits auf der Erfahrung, dass an

Stellen , wo wirklich Zellenplatten aneiuandergefiigt sind, deren

Grenzen durch Silber kenntlich gemaeht werden.

Die iibrigen der angefiihrten Griinde sind nicht stichhaltig.

Die Angabe, dass die durch die Silberzeichnung abgegrenzten

Felder mit je einem Kerne versehen sind, ist nicht genau. Man
trifft sehr oft auf Felder ohne Kern , und oft ragt ein Kern in

zwei Felder hinein.

Die Silberzeichnung an den Capillaren ist durch Faden von

drehrunden Querschnitten begriindet, welche wenigstens an vielen

Stellen mit nahezu ihrem ganzen Querschnitte uber die Gefass-

contour vorragen. Mit starken Vergrosserungen kann man sowohl

an der oberen wie an der unteren Wand eines Capillarrohrs zu-

weilen noch zwei Lao-en, also im Ganzen wenigstens drei oder

gar vier Lagen sich kreuzender Faden -wahrnehmen. Man kann

ferner deutlich sehen , dass zwei sich kreuzende Linien e i n e r

Gefasswand an der Kreuzungsstelle einander liberbriicken, was

die in Kreuzesform angeordnete Kittsubstanz zwischen vier Zellen

bekanntlich nicht thun darf.

Der Verfasser spricht sich uber die Natur dieser Faden

nicht weiter aus, weist aber darauf bin, dass unseres Wissens

ausser der Kittsubstanz zwischen den Epithelien auch noch die

contractile Substanz der quergestreiften Muskelfasern , ferner

Protoplasma und vielleicht noch andere Substanzen durch Silber

gebraunt werden, und es steht uns daher aus der Silberreaction

allein kein endgiltiger Schluss zu.

Das w. M. Herr Prof. Redtenbacher legt die Analysen

von drei Mineralwiissern vor , welche in seinem Laboratoriiun

ausgefuhrt wrurden.

Die erste von Herrn Dr. Hidegh des Johannisbades zu Ba-

den bei Wien, welche, obwohl etwas schwacher als die Frauen-

quelle und die Quelle im Sauerhof, sich dadurch auszeichnet, dass
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sie ein losliches Schwefelalkali enthalt; die zweite und dritte aus-

gefiihrt von den Herren k. k. Artillerie-Oberlieutenants S. Streit

und Holecek, der Mineralquelle zu Toplitz bei Weisskirchen,

und der Somerau - Schwefcl quelle bei Neutitschein , beide in

Mahren. Die Teplitzer Quelle ist ein mit Kohlensaure vollkom-

men gesattigter erdig-alkaliniscber Sauerling und die Somerau-

Quelle eine schwache erdig-alkalinische kalte Schwefelquelle.

Das c. M. Prof. C. Langer sprach iiber die Anordnung

des Ly mphgefasssysteins im Darm- Canal der anuren
Batrachier.

Sammtliche Lympbgefasse dieses Organs wurzeln in zwei

Netzen, in einem subperitonealen und einem in der Schleimhaut

liegenden.

Das superitoneale Lymphgefassnetz besteht aus zar-

ten Rohrchen, die wenig grosser sincl als die Blutgefasscapillaren

und sich wie diese durch scharfe Begrcnzunsrs-Linien auszeichnen.

Die Lymphrohrchen sind selbstandig, von den Blutgefassen ganz

unabhangig; beide Rohrensorten liegen nebeneinander , niclit in

einander, so dass nach gelungenen Injectiouen beider Rohrensy-

steme zwei Gefassgitter wahrgenomnien werden, die sich mit ihren

Elementen gegenseitig durclisetzen.

In den Lymphrohren sind zweimal zalilreiclie Lymphkorper-

chen aufgefunden worden.

In der Schleimhaut findet sich ein aus dickeren Gefassen

bestehendes Lymphgefassnetz, welches von dem viel zarteren Netze

der Blutgefasscapillaren iiberlagert wird. Das Netz erstreckt sich

nach der ganzen Lange des Diinn- und Dickdarms fort und dringt

in alle Schleimhauterhabenlieiten ein. Diese treten zum Theil

in der Form von Zotten, zum Theil in der Form von quer ge-

legten oder longitudinal absteigenden Blattern auf. Wahre ZottenO o o
haben nur die Kroten ; zottenartige Erhabenheiten kommen bei Rcma

terwporaria vor ; beim gemeinen Frosche aber vertreten querlie-

gende Blatter die Stelle dieser Organe.

In alle diese S chleimhaute rhab enheiten iibergeht das

Lymphgefassnetz. An der Basis der starkeren Zotten und Blatter

ist das Netz geschichtet, in dunneti Faltungcn aber und am Saume
aller breitet es sich nur in einer Schicht aus. Allenthalben ist das

Netz eng zusammengeschoben, so dass sich die Maschen nur
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als punktformige und lineare Liicken darstellen. An den Saumen

aller Erhabenheiten ist das Netz durch ein nach der ganzen Liinge

des Sauines fortlaufendes Rohrchen begrenzt, das von der Grenz-

contour der Zottensubstanz gerade nur so weit absteht, dass eine

almliche terminale Blutcapillare dazwischen Platz findet. An deni

Grenzgefass sind ebenfalls ganz scharfe Contouren wahrnehmbar,

wie allenthalben auch an den Lymphrohren in der Zotte, wenn

diese prall gefullt sind.

An Durch sc b nitten der Zottenblatter findet man ausser-

licb eine Lage adenoider Substanz niit kornigen Einlagerungen und

mit den darin untergebrachten Blntcapillaren. Auf diese folgt eine

Schichte, welcbe wegen ihres Gebaltes an Mustelfibrillen als

Muscularis mucosas bezeichnet werden kann, und diese ist es,

welcbe die sichtbaren Grenzen der dnrchschnittenen Lymphraume

darstellt.

Beim gemeinen Frosch werden die Lymphraume nach Injec-

tionen in der Regel stark ausgedehnt gefunden, so dass an der

Durchschnittsflache innerhalb der genannten Schichten ein anschei-

nend ganz regelloser Klumpen von Farbstoff sichtbar wird. Ent-

fernt man aber die Injectionsmasse, so kommen oft zablreiche

Balken zum Vorschein, welcbe den Raum nach verschiedenen Rich-

tungen durchziehen und offenbar dieselbe Bedeutung haben, wie

die Trabekel in den Schwellorganen , namlich die Maschen-

raume der sie umspinnenden Rohrennetze, beziehungsweise die

Wande der Rohren selbst vorstellen. In diesen Balken, welcbe

Fortsetzungen der Zottensubstanz sind
?
kommen langliche Kerne

als Andeutungen von Muskelfasern vor , so dass demnach das

Muskelgewebe die Lymphnetze in den Zotten nicht nur im Ganzen

sondern auch in den Maschen durcbziebt. Unentschieden bleibt,

ob nicht auch das Adenoidgewebe wenigstens in die grosseren

Balken eintreten kann; Andeutungen davon fanden sicb.

Im Rectum sind grossere, geballte Lymphgefassziige in

die daselbst netzformig zusammentretenden Schleimbautleistchen

eingetragen ; die dazwischen liegenden Grubchen werden von einem

einschichtigen Netze umsponnen.

HerrDr. E. Ludwig halt einen Vortrag iiber die Verbin-

dung, welche entstebt, wenn Schwefelallyl und salpetersaures

Silber aufeinander wirken; dieselbe ist namlich nicht, wie bisher
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angenommen wurde, salpetersaures Silberoxyd-Allyloxyd, sondern

salpetersaures Silber-Schwefelallyl und wird durch die Formel

2 ^|2
} 0-f-

1

3 |5
}
S ausgedruckt.

Das aus dieser Verbindung beim Auflosen in Ammoniak sich

abscheidende Oel ist nicht Allyloxyd, sondern Schwefelallyl, wie

durch die Analyse und Bestimmung der Dampfdichte erwiesen wurde

;

die letztere wurde durch den Versuch zu 4* I ermittelt, die Theorie

verlangt fur |3 ^5

}
S die Zahl = 3.94.

Die in den Sitzungen vom 8. und 15. Marz vorgelegten Abhand-

lungen: „Murmelthiere bei Graz", von Herrn Prof. Osc. Schmidt,

ferner: „Zur Fischfauna von Port Jackson in Australien", „Ueber

eine neue Mustelus-Art von Port Natal" und „Ichthyologischer

Bericht iiber eine nach Spanien und Portugal unternommene Reise"

(II. Fortsetzung), von Herrn Dr. Fr. Steindachner, werden zur

Aufnahme in die Sitzungsberichte bestinimt.





Selbstverlag der kais. Akad. der Wissenschaften in Wien.

Uuclidruckerei von Car) Gerold's Sohli.



Kaiserliche Akademio dor Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. X.

Sitzung tier mathcmatisch-naturwisscnschaftlichen Classc vom 12. April.

Herr Regierungsrath Ritter v. Ettingskausenini Vorsitze.

Seine Excellcnz der Herr Staatsminister setzt die Akadernie

mit Znschrift vom 27. Marz 1. J. von der zu London in der Zeit

vom 22.—25. Mai 1. J. stattfindenden internationalen, mit einem

botanischen Congresse verbundenen Bluinen-Ausstellung in Kennt-

niss, und stellt die Anfrage an die Akadernie, ob sieh diese ver-

anlasst finde, aus ihrer Mitte Vertreter zu diesem Congresse zu

entsenden.

Die k. ungarische Hofkanzlei uberrnittelt, mit Note vom 4.

April 1. J., die durch die Landes-Bau-Behorden zusammengestell-

ten tabellarischen Ausweise iiber die Eisverhaltnisse der Donau
imd Maros im Jahre 186*/

5 .

Das k. k. Ministerium des kais. Hauses und des Aeussern
iibersendet mit Zuschriften vom 21. Marz, 4. und 7. April 1. J.

weitere Beriehte iiber die neuesten vulkanischen Erscheinungen
auf Santorin von den Herren Dr. A. C. Christomanos, Privat-

docenten der Chemie an der Universitat zu Athen, und Schiflfe-

lieutenant Herrn A. N o e 1 1 i n g.

Das auswartige Ehrenmitglied, Herr Geheimrath Dr. K. E.

von Baer zu St. Petersburg, richtet unter dem
24

'
Mg"

1. J,
•

5. April
folgendes Schreiben an die Akadernie:
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Die kaiserliche Akademie zu Wien hat mir iininer so viele

Giite erwiesen , dass ich glaube mich einer Vernachlassigung

schuldig zu machen, wenn ich ihr nicht eine Nachricht mittheilte,

welche die naturhistorische Abtheilung derselben sehr interessiren

diirfte. Es ist namlich wieder ein Mammuth mit vollstandiger Be-

haarung — und ohne Zweifel also auch mit Erhaltung der inneren

Weichtheile sichtbar geworden. Die Nachricht dariiber erhielt ich

aus Barnaul, das Mammuth aber Kegt, wie sich von selbst ver-

steht, viel weiter nach Norden, in der Nahe der Tas-Bucht, eines

ostlichen Seitenarmes des grossen Obischen Busens. Hier ist dieser

Gast aus der Vorzeit von einem Samojeden bereits im Jahre 1864

aufgefunden worden. Leider fehlen alle Nachrichten dariiber, was

im Jahre 1865 mit ihm vorgegangen ist. Der erste Finder hat

nur den einen vorragenden Stosszahn ausgebrochen oder abgesagt.

Es ist leider zu furchten, dass man im Sommer 1865 auch den

andern Stosszahn ausgegraben haben wird, wobei das Thier sehr

entblosst sein kann oder auch ihm der Kopf abgeschnitten sein

mag. Dennoch hat die hiesige Akademie, nachdem ich ihr die

Nachricht aus Barnaul mitgetheilt hatte, sogleich Vorkehrungen

getrofFen, diesen Fund durch einen Naturforscher naher untersuchen

zu lassen, in der Hoffnung, dass nicht nur die aussere Form
dieses vorweltlichen Thieres, besonders aber seine Behaarung ge-

nauer bestimmt werden konne, als durch Adams geschehen ist.

Noch zuverlassiger ist die Hoffnung, die Nahrung nachzuweisen,

und moglich wenigstens ist es, dass man auch einige Data fiir

die Beantwortung der Frage erhalte, wodurch diese Kiesenleiber

so weit in den hohen Norden gekommen sind. Damit im laufen-

den Jahre keine neue Beschadigung vorkomme, setzte die Aka-

demie fest, dass die Reise zu dem Thiere im Winter vorgenommen

werden musse, und dass man vor Eintritt des Friihlings wenig-

stens bis Dinsk am Jenisei unter 69 'A n. Br. gelange. Zu dieser

beschwerlichen Reise hat sich der als Geolog wohlbekannte Ma-

gister Friedrich Schmidt bereit finden lassen. Er ist auch be-

reits am — Februar abgereist.

Ueber das Specielle der Anmeldung und der Expedition

habe ich eine besondere Schrift in den Druck gegeben, die ich

die Ehre haben werde zu iibersenden. Nachrichten, in welchem

Zustande clas Mammuth gefunden ist, kbnnen wir erst in einigen

Monaten erwarten, obgleich jetzt eine Telegraphenlinie durch die
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ganze Lange von Sibirien geht. Allein diese geht durch den

Siiden dieses weiten Landstrichs. Regelmassige Postverbindung von

dieser Linie geht bis Turuchansk. Von dort nach Dudinsk und

von dieser Ansiedelung nach dem noch weit entfernten Mammuth
fehlt jede Postverbindung Vollstandige Auskunft kann man erst

im nachsten Winter mit der Riickkekr des Magisters Schmidt
erhalten.

Der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien in

tiefster Verehrung und Hochachtung

ihr auswartiges Mitglied

Dr. K. E. v. Baer.

Herr J. U. Dr. J. Kulik zu Prag dankt, mit Schreiben vom
1. April, fiir den Bericht iiber die handschriftlich hinterlassenen

Factorentafeln seines verstorbenen Vaters.

Herr Prof. HI a siwet z iibersendet die Fortsetzung seiner

mit Dr. Barth ausgefiihrten Untersuchung iiber „die Zersetzungs-

produkte einiger Harze."

Die Verfasser erhielten aus dem Harz von Xantorrhoea has-

tills Paraoxybenzoesaure, Resorcin , Protocatechusaure und die

Verbindung dieser mit Paraoxybenzoesaure, die sie schon friiher

in der Benzoe aufgefunden hatten.

Sie empfehlen das Acaroidharz als bestes Material fiir die

Darstellung der Paraoxybenzoesaure.

Das Sagapenum gab vornehralich Resorcin.

Das Opopauax Protocatechusaure und eine neue, spater

ausfiihrlicher zu beschreibende Saure.

Protocatechusaure, obwohl nur in kleiner Menge, gab auch

die Myrrhe. Akrylharz und Aldehydharz oxydirten sich schwer

und gaben keine charakteristischen Produkte.

In einem zweiten Abschnitt des Berichts beschreibt Prof.

Hlasiwetz seine mit Graf Grabowski ausgefiihrten Versuche

iiber die kiinstliche Nachbildung einiger Harze.
Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen iiber die Zer-

setzungsproducte der Harze wurde versucht, dieselben Zersetzungs-

produkte auch von kiinstlich dargestellten Harzen zu erhalten.
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Zwei solcher Harze beschreiben die Verfasser genauer: das

Bittermandelolharz und das Eugensaureharz.

Die Verharzung gelang am besten clurch wasserfreie Phos-

phorsaure nach einem naher bescbriebenen Verfahren.

Das Bittermandelol liefert ein Harz von der Zusammen-

setzung des Alphaharzes der Benzoe, und so wie dieses liefert

es bei der Oxydation rait Kali nicht nur Benzoesaure, sondern

auch Paraoxybenzoesaure.

Die Eugensaure gibt ein Harz , welches reicblieb Proto-

catechusaure liefert, wie manebe naturliche Harze.

Der Abscbnitt entbalt ausserdem die Versuche rait einer

Anzabl atherischer Oele, dereu einige gleichfalls verharzt werden

konnten, wenn auch die Harze selbst keine eharakteristischen

Zersetzungsproducte gaben.

Die beiden genauer studirten Harze des Bittermandelols

und der Eugensaure zeigten eine Zusaminensetzung, derzufolge

sie als Uebergangsglieder der Verbindung, aus der sie entstanden

sind, zu derjenigen erseheinen, die um ein Atom Sauerstoft' mehr

entbalt. So steht das Bittermandelolharz zwischen dem Bitter-

mandelol und der Benzoesaure, das Eugenharz zwischen der

Eugensaure und der Verbindung C10 H 12 3 .

Von der Eugensaure wurde nachgewiesen, dass sie zur

Ferulasaure in derselben Beziehung steht, wie die Essigsaure

zur Oxalsaure.

Gleich wie aus dieser erbalt man aus ihr bei der Oxydation

rait Kali neben Essigsaure so reichlich Protocatechusaure, dass

sie fast als das beste Material erscheint, diese letztere Saure

darzustellen.

Das bei so vielen Harzen als Zersetzungsproduct gefundene

Re so re in steht, wie die Verfasser ini letzten Abscbnitt ihrer

Untersuchung darthun, in niichster Beziehung zum Um belli

-

f eron.

Umbelliferon gibt mit Kali oxydirt Resorcin, und so erklart

es sich, dass alle, bei der trockenen Destination Umbelliferon

liefernden Harze bei der Oxydation mit Kali Resorcin liefern.

Aus dem Umbelliferon entsteht ferner durch die Einwirkung

des nascirenden Wasserstoffs eine Saure (Umbellsaure), welcbe

mit der Everuinsiiure isomer ist.
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Hire Entstehung und ihre Formel verlangt, dass man die

Formel des Umbelliferous von €c H 4 2
zu <3 9 H„ 3 iindcre.

Alsdann tritt es in eine Beziehung zuni Cuinaiin und Aes-

culetin, so dass dieae drei Korper Glieder einer Reihe mit con-

stantem Kohlenstoff und Wasserstoff und steigendem Sauerstoft-

gebalt darstellen.

Herr Prof. Dr. Fr. Rochlecler in Prag iibermittelt eine

„Notiz iiber die Bestandtheile der W'ui'zclrinde des Apfelbaunies."

Der Secretlir zeigt heliochromatische Bilder von Herrn Poi-

tevin, und eine Setzvvage neuer Construction von Herrn Starke,

Vorstand der astronomischen Werkstatte am k. k. polytcchnischen

Institute.

Herr Professor K n e r iibergibt eine Abhandlung des Herrn

Dr. Steindachner iiber die Flusstische des si'idlichen Spaniens

und Portugals.

Der Verfasser fiihrt im Ganzen 18 Arten auf, unter welchen

sicli drei neue befinden, namlich:

1. Leuciscus Leminingii Steiwl.

Korpergestalt gestreckt; Mundspalte klein, halbkreisformig,

Schlundzahne in einer Reihe zu 6—5, seltener 5—5; Seiten

des Korpers mit zahllosen schwarzen Piinctchen und mehr

oder minder zablreichen kleincn Flecken besetzt; Kopfliinge

e. 5 Mai in der Totallange enthalten.

2. Chondrostoma Willkommii Steind.

Seldundzabne 6—6 oder 7—6; Schnauze konisch zugespitzt;

Mundspalte breit, kaum gebogen; 63—68 Schuppen liings

der Scitriilinie.

3. Phoxinus hispanicus Steind.

Korper sehr gestreckt; Schnauze nicht gewolbt, Mundspalte

sehr schief gestellt ; Schwanzflosse etwas langer als der Kopf,

tief eingcschnitten ; Schuppen gross, 62—65 zwischen dem
Kiemendeckel und der Caudale.
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Das w. M. Prof. Kner iibergibt eine liir die Sitzungs-Be-

richte bestimmte Abhandlung, betitelt: „Die fossilen Fische der

Asphalt-Schiefer von Seefeld in Tirol." Das hiezu benutzte Ma-

terial stammt zumeist von der reichen Sammlung des Innsbrucker

Museums und wurde ihm durch die freundliche Verrnittlung des

um die Geognosie Tirols hochverdienten Prof. Adolf Pichler

zu diesem Behufe zugesendet. Ausserdem gestaltete sein verehrter

Freund Director Homes die Beniitzung der im kais. Hof-Mine-

ralien-Cabinete vorhandenen Seefelder-Fische und jene des reichs-

geologischen Museums wurden ihm durch die bereits erprobte

Giite des Herrn Geologen D. Stur zuganglich gemacht. In diesen

Sammlungen fanden sich nun nicht bios alle bisher von Seefeld

namhaft gemachten Arten vor, sondern auch mehrere neue und

zum Theile in Exemplaren von seltener Vollstandigkeit. Dem
Verf. wurde hiedurch moglich, die Kenntniss der fossilen Fische

aus jener Localitat nicht nur zu erweitern, sondern auch die bis-

her schon genannten, aber meist mehr skizzirten als charakteri-

sirten Arten scharfer nnd genauer zu beschreiben. Auch die Frage:

ob diese Schiefer der Trias oder dem Lias angehoren, diirfte da-

durch ihrer Losung nalier geriickt sein.

Beschrieben und abgebildet wurden 11 zu 5 verschiedenen

Gattungen gehorige Arten, und zwar: Lep idotus ornatus Ag.

Lep. parvulus Ag.; Semionotus (?) latus Ag., Sem. striatus Ag. Se-

mion. peltogaster n. sp.; P ho lido ph or us dorsalis, latiuscidus,

pusillusAg. und P/iol. cephalus n. sp. I ho li dopleurus junior n.sp.

und in einem Prachtexemplar Eug n athu s insignis n. sp.

Aus dieser Uebersicht geht hervor, dass Seefeld bisher

keine einzige Art mit Raibl gemeinsam aufzuweisen hat, und
dass auch nur die Minderzahl der Gattungen sich bis jetzt in

beiden Localitaten zugleich vorfindet. In Erwagung der verhalt-

nissmassig geringen geographischen Entfernung beider Fundorte

von einander diirfte daher der Schluss auf ihre nicht gleichzeitige

Bildung kaum zu gewagt sein und in diesem Falle scheinen dann
mehrfache Griinde fiir ein etwas hoheres Alter der Raibler Schiefer

zu sprechen. Uebrigens weist Giimbel die Asphalt- oder Fisch-

schiefer von Seefeld seinem Hauptdolomite und mithin auch

noch den Keuper- oder obern triasischen Schichten zu,
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Herr Hofrath A. Freiherr von Burg iiberreicht drei Abhand-

luncren aus dera Gebiete der hoheren Mathematik, von Herrn J.

Pranghofer, Assistenten der hoheren Mathematik am Wiener

Polytechnikum, und zwar: a) „Einfacher Beweis des Gauss'sehen

Kritcriums liber die Convergenz unendlicher Reihen"; b) „Ueber

eine bemerkenswerthe Gattung von Flachen" und c) „Bemerkens-

werthe Beziehungen des Momentes der Gesammtresultante und

der Momente der nach den Axen der x, y, z wirkenden Seitenresul-

tanten beliebiger auf einen freien Punkt wirkender Krafte."

Das w. M. Prof. Britcke legt Untersuchungen iiber die

nervosen Elemente in den Nebennieren vor, welche Dr. Holm
im physiologischen Institute der Universitat angestellt hat. Dr.

Holm hat die schon von Ecker, Virchow und Moers er-

wahnten Ganglienkorper in grosser Menge in den Nebennieren

angetroffen und ihren Zusammenhang mit den Nervenfasern beo-

bachtet. Ausser diesen verhaltnissmassig grossen und durch un-

zweifelhafte Charaktere als Bestandtheile des Nervensystems ge-

kennzeichneten Elementen existirt in den Nebennieren noch eine

zweite, kleinere Art eigenthumlieher, von den sogenannten Pa-

renchymzellen, sowohl denen des Murkes als denen der Rinde

verschiedener Zellen. Da dieselben nur langs des Verlaufes der

Nerven vorkommen, indem sie denselben theils in grosseren

Gruppen aufliegen, theils in kleineren Gruppen zwischen den Fa-

sern eingelagert sind, so ist es wahrscheinlich , dass sie gleich-

falls dem Nervensysteme angehoren.

Herr Dr. K. Friesach legt eine Abhandlung vor: „Ueber

die Einwirkung eines rechtwinkligen Parallelepipeds von gleich-

formiger Dichte auf einen Punkt."

Wird einer Commission zugewiesen.

Herr Dr. Strieker iibergibt eine Abhandlung „Ueber die

Entwickelung der Blutgefasse" von Dr. Afanasieff aus Peters-

burg. Der Verfasser hat die Untersuchungen hier in Wien aus-

gefiihrt an Huhner-Embryonen des zweiten und dritten Briittages.

In dem Fruchthofe wie im Gefasshofe entwickeln sich zuerst

blasenartige Gebilde, hervorgegangen aus soliden Massen, welche
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entweder je einer grossen Embryonalzelle oder einem ITauf'en von

solchen entsprechen. Die Wande der blasenartigen Gebilde sind

Protoplasma mit eingelagerten Kernen. Zwischen den blasen-

artigen Gebilden bleibt' ein Canalsystem , sowie etwa in eineua

Bienenschwarme zwischen den Bienen. Dieses Canalsystem bildet

die erste Blutbahn. Von den Wanden der Blasen schnuren sich

die Blutkorperchen ab und fallen in die Blutbahnen hinein. Die

Abschniirang geschieht entweder einzeln oder es wachst erst

von der Wand ein Fortsatz aus, der Fortsatz verdickt sich an

einer Stelle zu einem Klumpen, nnd dieser bildet formlich einen

Knospenstock, von welchem die Blutkorperclien abf'allen. Man-

chesmal sehen die Klumpen wie blutkorperehenhiiltige Cysten

aus, weil eine oberflachliche Protoplasmaschichte die im Centrum

entwickelten Blutkorperchen einhiillt. Die Wande der Blasen

wachsen auch gegen den Blasenraum hin aus, so dass dieser

endlich von einem Netzwerke durchsetzt wird. Demgemass er-

scheinen in etwas vorgeriickterem Status miteinander communi-

cirende Blutbahnen, zwischen welchen Inseln von netzformigem

Gewebe oder auch mit andersgearteten Formelementen gefullt

erscheinen.

Die Wande der Blasen sind also Blutgefasswande und von

diesen wachsen gegen die Blutbahn hin Blutkorperchen und nach

aussen hin Zwischengewebe aus.

Wenn der erste Blutgef'assbau vollendet ist, dann geschieht

die Weiterentwickelung durch solide Sprossen , welche von den

Gefasswanclen auswachsen und dann hohl werden.

Wird einer Commission zugewiesen.

Verbesserung. Im Anzeiger Nr. VIII, S. 61, Z. 11 v. u. ist nach „92"

einzuschalten:

(fur W„ == 1 53*.> i. c. % 92.)
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Beobachtungen an der k. k. CentralanstaK

im Monate
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fiir Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99 ' 7 Toisen)

Februar 1866.

Max. Min

der

Temperatur

Dunstdruck in Par. Lin

18h 2h 10h
Tages-
mittel

Feuchtisrkeit in Procenten

18h 2" 10" Tages-
mittel

Nieder-

schlag

iu Par.L.

+ 4.8

+ 9.6

-f 9.2

+ 7.1
-j- 8.8

4- 8-0
+12.2
4-10.8
4- 7.0
4- 8.8

4- 9.6
4- 7
4- 6.3
4- 5.2

4- 5.6

4- 7.2
4- 7.2
4- 7.0
4- 5.0
4-5

0.0
4- 0.6
4- 2 4
4- 4-8

4- 53
4- 3.0

4- 7.2
4-117

—1.2
+08
4-4.1

4-1
4-3

4-3.8
4-7.8
4-3.8
4-1.4

40.3

0.0
41.9
43.0
4-1 3
—2.0

—0.8
0.0

40.3
+0.6
- 0.3

—4.1
-1.9
-2.6

4-0.2

-2.1
40.5
—0.6

1.69
2.17
3.09
1.83
1.65

176
2.75
3.00
1.95
1.87

1.82
2 21

2.15
1.83

1 59

1.47
1 87
1.69
2.03
1.72

1 05
1.81

149
1.87
2.05

1 65

2 03
1.8S

1.93

2.27
3.15
2.50
2.16
2 17

2.38
3 08
2.06
1.50

2.27

2.33
2 00
2.25
1.00
1.71

1 85
2.50
2 11

2.43
1.47

1.36
1.70

1.69
2.49
1.98

1.9

2.37
2.56

2 11

3- 15

2.16
1 81

2.12

2.77
2 96
2.09
1.80
2.04

2.43
1.82
2.04
1.50
1.54

1.72
2.04
2.02
1.59
1.37

1.56
1.46
1.83
2 24
1.82

2.06
2 13

3.05

2.12 2.04

202
2.82
2 58

1.93
1.98

2.30
2.93
2.38
1.75
2 06

2.19
2 01
2 15

1.44
1.61

1.68
2.14
1 94
2.02
1.52

1.32
1.66

167
2 20
1.95

1.89

2. IS

2.50

2.03

91

96
70
83
58

62
62
70
72
84

91

93
74
78
95

75
90
81

93
86

72
96
95
90
95

97
93
97

83.5

84
91

72
59
51

78
56

54
42
56

57
59
80
33
57

51
71
60
78
49

75
85
68
81

63

78
66
58

64.7

93
84
76
68
71

69
58
74
80
74

86
52
72
65
74

85
85
85
71
70

82
87
86
98
90

91

96
79

'8.6

89
90
73
70
60

70
59

66
65

71

78
68
75
59

75

70
82
75

81
68

76
89
83
90
83

89

75.6

0.0
3.0

5

0.1
0.0

1.3 i

0.0
0.6 •

0.0

0.0
0.0
o.8 •:

0.0

0.0
7 :

0.0
0.0
l.o*

;

o.o
0.6*
1.1*
0.5 :

2.1*

0.0

Minimum der Feuchtigkeit 33,%" den 14.

Sumrne der Niederschlage 12" .3.

Grosster Niederscklag binnen 24 Stunden 3"'.0 vom 1. zum 2.

Das Zeichen • beim Niedersehlag bedeutet Regen, das Zeichen * Schnee.

Die Abweichungen der Tagesmittel des Luftdruckes vom Normalstand©

beziehen sich auf das Mittel der 90 Jahre 1775—1864; die Abweichungen der

Tagesmittel der Temperatur auf Mittel der 16 Jahre 1848—1863.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Windesrichtung und Starke

18h 10h

Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

10-18h 18-22h 22-2h 2-6h 6-10h

1

2
3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19
20

21

22
23
24
25

26
27
28

Mittel

1
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fiir Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehbhe 99 -7 Toisen)

Februar 1866.

Bewolkung
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Beobachtungen an der k, k. Centralanstalt

im Monate

Luftdruck in Par. Linien

18h 10h
Tages-
mittel

is to a— - -
< 25

Temperatur R.

18h 10h
Tages-
mittel

a «*

fe m a

1

2
3
4

5

6
7
8
9

10

11

12
13

14
15

16

17
18

19

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

Mine!

324.25
325.25
324.44
326.81

326.49
325.79
325.85
327.97

327.38 326.68

325.61
325 . 53
325.17
325.22
326.12

329.93
329.26
32K.97
322 71

325.47

327.77
327.06
324.80
32"). 37
321.27

322.54
324.64
328.60
330.26
326.03

328.85
332 60
331.48
332. U
332.24

331.33

327.00

324.44
325.57
324.63
325.48
327.55

330.51
328.63
324.77
321.51
326.36

327.67
325.41
323 72
324.43
323.28

322 77
325.22
330.59
327.35
326 74

330 21

332.43
331.45
332.00
332.18

330.39

325.96
324.92
326 42
327 82

325.57
325.32
325.57
327.53

325.98 326.68

324.97
325.99
325.19
325.31
329.08

330.50
328.13
324.61
322.96
327.54

327 58
325.32
324 62
321.89
324.24

324.51
326 . 80
331.95
325.48
327.

332.03
332 12

32 08
332 45
331.96

329.37

327.03 327.28

325.01
325.70
325 00
325.34
327.58

330.31
323.67
325 45
322.39
326.46

327.67
325.93
324.38
323.90
322.93

323.27
325.55
330 38
327.70
326 85

330.03
332.38
331 67
332 19

332.13

330.36

32710

—4 65
—4.88
—4 61

-2.62
—3.45

—5.10
—4 38
—4 06
—4.70
—2 44

+0.32
— 1.30
—4.50
—7.53
—3 44

-2.21
—3.93
—5.46
—5.92
—6.88

-6.52
—4 22
+0.62
—2 04
—2.87

+ 0.32
+2 69

+ 2.00
+ 2.53
+2.49

+ 0.73

-2-77

+ 2.4
+3.4
+6.6
-0.6
+2 8

+2 4
+4.3
0.6

--2.2
--4.3

+1 7
+2.2
+0 4

+ 1.6
-1.0

—3.0
+ 1.0

+3 1

+4.5
+4.5

+3
+ 1 8

+3
-0.2
+3.0

+4.7
+3.4
+ 3.2
+ 1.2

+0.2

-1.2

+2.11

+ 63
+ 11

+ 55
+ 4.6

+ 6.0

+ 7.9

+10 4
+10.0
+ 6.6

+ 8.4

+ 22
+ 3.6
+ 10.1

+ 5.1

+ 20
+ 5.0

+ 80
+ 10.1

+11.6
+11.8

+ 2.6

+ 4.4

+ 4.8

+ 66
+ 8.7

+ 8.0
+ 5.6

+ 4.4
+ 3.4

+ 2.3

+ 8.6

+ 6.63

+4.6
+4.8
+0.6
+2.9
+2.9

+6.0
+3.0
+3.5
+6.6
+5.0

+ 1.7

+3 8

+4.6
+2.5
—1.6

+0.9
+ 3.0
+6.3
+8.4
+6.6

+2.6
+3.3
+0.8
+4.6
+5.9

+4.8
+4.2
+2.7
+ 1 5

+ 1.0

+ 3 2

+3.57

+4.43
+6.40
+4.23
+2.30
+3.90

+ 5.43
+5.90
+4.70
+5.13
+5.90

+ 1.87
+3.20
+ 5.03
+3.07
—0.20

+0.97
+4.00
+6 50

+8 17

+7.63

+2.73
+3.17
+ 2 87
+3.67
+ 5.87

+5 83
+4.40
+ 3.43

+203
+ 1.17

+3.53

+4.11

Maximum des Luftdruckes 332"'. 60 den 27.

Minimum des Luftdruckes 321'". 27 den 20.

Corrigirtes Temperatur-Mittel + 4.18.

Maximum der Temperatur + 11°. 8 den 20.

Minimum der Temperatur — 3°. den 16.
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Max.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Windesrichtung tmd Starke

18h 2 h 10h

Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

10-18h 18-22h 22-2h 2-6h 6-10"

1

2
3
4
5

6

7
8
9

10

11

12

13
14
15

16

17

18

19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

Mittel

WNW 3
W 2
W 2
NO
o oj

SW li

W 3
N
SO

OSO 1

NW 3
WNW 6

S
W

WNW 2

NW 1

OSO 1

W 1

W 2
SW 1

N 1

NW 1

WNW 3
SO 2
S

W 3
NNW 4
NW

WNW 2
NNW 2

NW

SW 3
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehbhe 997 Toisen)

Marz 1866.

18"

Bewolkuug:

10h

tS a

Elektricitat

18 h 2h 10h

Tagesmittel der magnetischen
Variationsbeobachtungen

Decli-

nation

Horizontal-

Intensitat

Ozon

Tag Nachl

10



SelbstverlaR der kais. Akaii. der Wissense.hatten In Wien.

Huolidruckerei von Carl Gerold's Sohtt.



Kaiserlirhe Akademie der Wisseiischafttn in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. XI.

Sitzung der matheraatiscli-naturwissenscliaflliclien Ciasse vom 19. April.

Herr Regierungsratb Ritter v. Ettingshausenim Vorsitze.

Der Secretar legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

„Notiz iiber die Blatter von Epacris", von dem w. M.

Herrn Prof. Dr. Fr. Rochleder in Prag.

„Myrmecologiscbe Beitrage" von Herrn Dr. Gr. L. Mayr.
„Ueber das Fluor - Silicium" von Herrn M. Stransky

in Briinn.

Wird einer Commission zugewiesen.

Das w. M. Herr Dr. A. Boue legt „Bemerkungen iiber

die sogenannte Centndkette der europaischen Tiirkei, sowie iiber

die Geographie und Geologie Mexico's und Central-Amerika's,

dargestellt durch Herrn Virlet als Bestatigung seiner langst

ausgesprochenen geologischen Ansiebten", vor.

Das w. M. Herr Prof. Dr. Unger legt eine Arbeit von

Herrn Prof. Weiss in Lemberg vor: „Untersuchungen iiber die

Entwickelungsgeschichte des Farbstofi'es in Pflanzenzellen."

Die Arbeit scbliesst sich an eine vor zwei Jahren verofient-

lichte Abhandlung desselben Verfassers an und es sind in ihr

die Formenverbultnisse und das Entsteben des ungelosten gel-

ben, rothen, violetten und blauen Farbstofi'es enthalten.

Die Untersucbungen, deren Resultate ausfiihrlicber wiedergegeben

werden miissten, haben unter Anderem auch zu folgenden Satzen

gefiibrt: 1. Die Entwickelung siimmtlicber ungelost auftretender

Pflanzenfarbstofie erfolgt stets nur auf zweierlei Art und zwar

entweder durcb successive Umwandlung des griinen Pigmentes

der in den jungen Zellen vorbandenen Cblorophyllkorner in
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den betreffenden Farbstoff, d. i. durch Degradation des Chloro-

phylls, oder aber dadurch, dass sich urn die Amylumkorner jun-

ger Zellen Plasmaballen lagern, die sich nach und nach farben,

wahrend die Starkekorner successive verschwinden. 2. Gleich-

zeitig mit diesen Entwickelungsarten entsteht und bildet sich

der Farbstoff haufig in selbstandigen Blaschen, den Farbstoff-

bliischen. 3. Das die Plasmaballen farbende Pigment ist kaum
anders als durch Stoffmetamorphose des Am yl urns entstanden.

4. Die Starkeeinschliisse der Chlorophyllkorner bilden sich nicht,

wie man annimmt, erst spater in den Chlorophyllkornern aus,

sondern sind stets zuerst vorhanden; das griine Pigment lagert

sich auf schon gebildete Starkekorner, nicht umgekehrt, dass

schon gebildete Chlorophyllkorner in ihrer Substanz Amylum
erzeugen. 5. Alle ungelosten Farbstoffe sind doppeltlichtbrechend.

6. Die von dem Verfasser sogenannten Chlorophyllblaschen ent-

stehen dadurch, dass im primaren Blaschen sich fruher zusam-

menballende Plasmaballen nach und nach ergrunen; die Farbstoff-

blaschen dadurch , dass die Vakuolen grosserer Plasmablaschen

sich mit Farbstoff fallen, oder dass im primaren Plasmablaschen

das Protoplasma einem immer intensiver werdenden Farbstoffe

Platz macht. Die Amylumblaschen bilden sich aus dem pri-

maren Plasmablaschen, iiidem zwischen den Plasmakornchen

einzelne rasch wachsende farblose Korner — Starkekorner —
entstehen, wahrend endlich die Mischblaschen ursprunglich als

Chlorophyll- oder Amylumblaschen entstanden, deren Plasma-

vakuolen sich mit Farbstoff fullten. 7. Alle Blaschengebilde

konnen auch als secundare Blaschen im Innern von grosseren

vorkommen. 8. Die Membran der Blaschen ist der Membran
von Zellen zu einer gewissen Lebensperiode derselben identisch.

9. Beim Zerfallen der Farbstoffgebilde in ihre Zusammensetzungs-

stiicke hat auch das Leben der Zellen, in denen sie sind, sein

Ende erreicht.

Im Anhange gibt Prof. Weiss noch eine Reihe von Beob-

achtungen an Cytoblasten. Er hat durch chemische Reagentien

den Inbalt derselben als Plasma nachgewiesen, und eine Stromung

desselben, wie in Zellen, gefunden. Das s. g. Kernkorperchen

muss nach ihm als Blaschen aufgefasst werden und spielt im

Cytoblasten dieselbe Rolle, wie dieser in der Zelle. Eine Anzahl

von Abbildungen erliiutert die gemachten Beobachtungen.



Herr Prof. Stefan uberreicht eine Abhandlung: „Ueber

eine neue Metbode, die Langen der Licbtwellen zu messen."

Lasst man auf eine Quarzsaule mit parallel zur optischen

Axe angeschlift'enen Flaohen Licbt fallen, welches unter 45°

gegen die optische Axe polarisirt ist, so theilt sich jeder Strahl

in den ordentlichen und ausserordentlichen, die parallel aus dem
Quarz anstreten, wenn die Flachen des Ein- und Austrittes pa-

rallel sind. Werden die beiden wieder auf eine gemeinschaft-

liche Schwingungsrichtung gebracht, so loschen sich alle jene

Strahlen aus, deren Gangunterschied eine ungerade Anzahl halber

Wellenlangen betriigt. Breitet man das Licht in ein Spectrum

aus, so erscheinen in diesem schwarze Interferenzstreifen, um so

zahlreicher und feiner, je dicker die Quarzsaule ist. Der Gang-

unterschied zwischen zwei Strahlen lasst sich aus der Dicke der

Quarzsaule und den Brechungsquotienten rechnen und zwar sehr

genau, da man von letzteren nicht die absoluten Werthe, son-

dern nur die Diflerenzen braucht. Der doppelte Gangunterschied

dividirt durch die Wellenlange ist fiir jeden dunklen Streifen

eine ungerade Zahl und zwar fiir jeden folgenden gegen Violett

bin um zwei Einheiten grosser. Aus der Anzahl der Streifen

von einer Fr aunhofer'schen Linie bis zu einer anderen kann

man die Wellenlange der letzteren rechnen, wenn die der ersteren

bekannt ist.

Um eine Wellenlange direct, unabhangig von einer andern

zu bestiinmen, muss man den Gangunterschied fiir die betreffende

Stelle des Spectruras successive vergrossern oder vermindern. Es
tritt dann eine Wanderung der Interferenzstreifen ein. Aus der

Anzahl der durch das Fadenkreuz gewanderten Streifen und der

erzeugten Aenderung des Gangunterschiedes kann die Wellen

lange fur die fixirte Stelle gerechnet werden. Die successive

Aenderung des Gangunterschiedes konnte durch das Ueberein-

anderschieben zweier Quarzkeile erzielt werden. Ein solcher

Apparat stand nicht zu Gebote. Es wurde vielmehr folgende

Methode angewandt: Die Quarzsaule ward aus ihrer gegen die

einfallenden Strahlen senkrechten Lnge langsam herausgedreht,

dadurch der Einfallswinkel, also auch der Gangunterschied zwi-

schen dem ordentlichen und ausserordentlichen Strahl successive

vergrossert und die gleichzeitig durch das Fadenkreuz gewan-

derten Streifen wurden gezahlt. Da auch die mit der geme* senen

Aenderung des Einfallswinkels eingetretene Aenderung im Gang-



96

unterschiede gerechnet werden kann, so hat man die Daten, die

man zur absoluten Bestimmung der Wellenlange der fixirten

Stelle im Spectrum braucht.

Fiir die Wellenlangen der Fraunhofer'schen Linien B, C,

D, E, F, G, H wurden folgende Zahlen gefunden: 6873, 6578,

5893, 5271, 4869, 4291, 3959 in Zehnmilliousteln des Millimeters.

Diese Werthe stimmen sehr genau iiberein mit den aus den Beu-
gungsphanomeneu feiner Gitter abgeleiteten und sind dadurcb

zugleicb ein Beweis fiir die Richtigkeit unserer Theorie der

Lichtbeuaunsr.

Herr Professor Stefan iibergibt ferner eine Abbandlung:

„Ueber den Einfluss der inneren Reibung in der Luft auf die

Schallbewegung."

Die Resultate der analytischen Untersucbung sind folgende:

Die Reibung vergrossert die Fortpflanzungs-Geschwindigkeit des

Schalles und zwar um so mehr, je hoher der Ton. Docb ist

selbst fur die bocbsten Tone diese Vergrosserung sehr klein,

etwa 0*001 Millim. fiir die Secunde.

Die Amplituden nelimen in ebenen fortscbreitenden Wellen
in geometrischer Progression ab. Der Exponent dieser Progression

wachst mit der Tonhohe und zwar im quadratischen Verhaltniss

mit der Schwingungszabl. Die Verringerung der Amplituden wird

erst merklicb bei hohen Tonen. Bei einem Ton.von 10.000 Scbwin-

gungen wird in 1000 Meter Distanz die Amplitude auf '/j, bei

2000 Metern auf l

/01 verkleinert, bei einem Ton von 30.000 Scbwin-

gungen schon in 100 Metern auf %.
Stebende Schwingungen sind nur moglich

7
wenn die Lange

der Welle einen gewissen Wertb iiberschreitet. Dieser ist jedoch

sehr klein, gleieb dem vierfachen mittleren Wege, den nach der

neuen Gastheorie ein Gasmoleciil von einem Zusammenstosse bis

zum nachsten macht.

Auch in einer stehenden Welle nehmen die Amplituden mit

der Zeit in geometrischer Progression ab, deren Exponent dem
Quadrate der Schwingungszabl proportional ist. Die Amplituden

der Tone vou 1000, 10.000, 30.000 Schwingungen sinken auf die

Halite herab vor Verlauf von 100, 1, 1 Secunden.
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Das o. M. Ilerr Prof. Peters besprach die geologisebe Be-

deutung der Congerla oder Drelssena polymorpha, Pallas sp. (Tlcho-

gonla Chemnitzll Rossm.) und ihr Vorkommen im Donau-Delta,

in den Lagunen und Seen, welche dasselbe umgeben.

Die moderne Verbreitung dieser merkwiirdigen, nun beinahe

in ganz Europa eingebiirgerten Muschel ist, wie dies stets ver-

niuthet und von Martens neuerlich gezeigt wurde, von der

caspiseh-pontiscben Niederung ausgegangen. Sie lebt da nicht

nur in Myriaden von Exemplaren sowobl im fliessenden und ste-

henden Siisswasser, als auch in Braekwassern von zienilicb hohem
Salzgebalt, wie z. B. in der Lagune Rasim und im See von Ba-

badagh, stets begleitet von Cardien, Didacnen und Adacnen, son-

dern sie kommt aucb im bessarabiscben Drift-Lebm in Be-

gleitung derselben Gattungen fossil vor. Am Yalpuk - See bei

Ismail, wo sie schon von Spratt nacbgewiesen wurde, erfullt sie

maebtige Lebmmassen, in Begleitung der Dldacna crassa, Elchw.,

einer nach Eicbwald im caspischen Meere ausgestorbenen Art,

einer von Cardlum rustlcum, Chem. nicht wesentlich verscbie-

denen Herzmusebel und zahlreicher, nocb heut zu Tage in dieser

Region beimiscber Gasteropoden.

Diese Lebmablagerungen, deren bohes Niveau und deren

Gebalt an cbarakteristischen Landsehneeken des Donauloss, so wie

auch (bei Tuldscba) an Resten von Elephas prlmlgenlus und an-

deren Lanclsaugethieren keinen Zweifel iiber ibre stratigraphisehe

Stellung zulassen, beweisen somit einerseits ein bohes Alter der

Congcrla polymorpha, andererseits stellen sie eine wichtige Ver-

inittlung her zwischen dem dermaligen Bestande der genannten

Region und den jiingsten Ablagerungen der Miocan-Periode, den

sogenannten ^Congeriensebicbten" der Donau-Becken.

Eine genaue Vergleicbung der reicben Congeriensuiten des

kaiserl. Hofmineralien-Cabinets zeigt sogar directe Verbindungen

der C- polymorpha mit miocanen Arten.

Abgeseben von lebenden Formen, die unter selbststandigen

Nainen aufgef'iihrt wurden, wie z. B. Drelssena cochleata, Klkx
aus den Bassins d'Anvers, gehoren zu dieser Species auch mehrere

von Congerla spathulata, Partsch kauoi trennbare Typen, nament-

licb die kleinen Congerien vun Gaja und Bisenz in Mahren und

von Brunn bei Wien, die in Gesellscbaft der C. triangularis, zahl-

reicher Melanopsiden und anderer charakteristischer Arten der

„Congerienschichtcn" gefunden werden , so wie denn uberhaupt
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C. spathulata, C. Basteroti, Desh.und C. subcarinata, Desk, mit

C. polymorpha sehr nahe verwandt sind.

Gerade die etwas verzerrten Formen der Letzgenannten aus

den pontischen Lagunen sind es, die derlei miocane Varietiiten

nachbilden.

So wie gesrenwartio; Siisswasserbecken auf brackischer Grund-

lage und in einem exquisiten Brackwasser-Bezirk die Heimat der

Congeria polymorpha sind, so muss wohl auch die Hauptbedin-

gung der miocanen Congerienablagerungen in der unraittelbaren

Ansammlung von Siisswassermassen auf brackischem Boden ge-

sucht werden, welche einzig und allein in der osteuropaischen

und westasiatischen Region der Art gegeben war, dass die Fauna

dieser Schichten sich von Osten her bis ins Wiener Becken ver-

breiten konnte.

Fr. von Hauer, Homes und Suess haben dies langst

auf palaontologischem Wege nachgewiesen.

Siisswasserbecken der Miocan-Periode, die mit den grossen

Brackwasser-Districten des Ostens nicht direct in Zusammenhang

standen, blieb die Sippe Congeria fremd.

Die moderne Verbreitung der C. polymorpha iiber West-

und Mitteleuropa ist offenbar der Schifffahrt zuzuschreiben und

seit den altesten Zeiten im Gange. Jedes mit dem Delta der

Donau , mit dem Dnjester oder mit den Lagunen verkehrende

Schiff konnte Exemplare dieser begierig an Holzwerk sich hef-

tenden Muschel mit sich fortnehmen, und die Fahigkeit derselben,

im Salzwasser auszudauern, sicherte ihre Uebertragung nach fernen

Strommiindungen.

Fur die Entwicklungsgeschichte des modernen pontischen

Beckens ist C. polymorpha deshalb von der grossten Wichtigkeit,

weil sich aus ihrem geologischen Alter, aus ihrer Lebensweise

und Begleitung folgern lasst, dass in der Driftperiode an Stelle

des schwarzen Meeres keineswegs ausschliesslich Siisswasser ge-

berrscht habe, wie Spratt dies annehmen wollte, sondern dass

daselbst von der Miocan-Zeit an bis zu dem grossen postdiluvia-

len Einbruch des Mittelmeeres mit seinen zahlreichen, nun langst

wieder vertriebenen Arten Wechselwirkungen von Suss- und Salz-

Wasser in ahnlicher Weise stattfanden, wie sie noch dermalen

bestehen.
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Herr Dr. Strieker iiberreicht erne Abhandlung: „Ueber Ent-

ziindung des Magens", welche Arbeit er im Vereine mit Dr. Kocs-
lakoff in Petersburg ausgefiihrt hat. Die Verfasser haben bei

Hunden und Kaninchen Magenfisteln angelegt, ausserdem aber

bei Kaninchen Einspritzungen von Ammoniakwasser in den Magen
gemacht, alles zu dem Zwecke, um die darauf folgenden krank-

haften Veranderungen zu untersuchen. Vou den makroskopischen

Krankheitsbildern, welche da erzielt wurden, sei besonders hervor-

zuheben der Crup der Magenschleimhaut. Die innere Flache der-

selben war von etwa zwei Linien langen Fibrinsaulchen besetzt,

welche bald einzeln, bald zu Gruppen in einer Gallerte stacken.

Die Gallerte war fibrinhaltig , die Saulchen bestanden nur aus

Fibrin.

Die Saulchen waren nicht iiber der ganzen Magenschleim-

haut vertheilt, sondern waren nur an einer namentlich stark ge-

schwellten Partie anzutreffen.

Unter den Saulchen reagirte die Schleimhaut neutral, an be-

nachbarten Stellen aber , da , wo keine Saulchen anzutrefi'en

waren, sauer.

In sehr vielen anderen Fallen war die fibrinhaltige Gallerte

anzutreffen, aber keine Saulchen. Die Magenschleimhaut reagirte

aber allenthalben sauer. Die Verfasser glauben annehmen zu

miissen, dass sie ein gliicklicher Zufall einmal zu der Entdeckung

der Fibrinsaulchen gefuhrt habe, der Zufall namlich, dass die

Magenschleimhaut an einer Stelle, welche von einer Gallerte be-

deckt war, neutral reagirte. Ware an dieser Stelle saurer Magen-
saft abgesondert worden, so waren die Saulchen hochst wahr-

scheinlich nicht zur Anschauung gekommen, weil Fibrin in saurem

Magensafte aufquellen muss.

Wahrscheinlich ist daher der Crup eine viel haufigere Be-
gleiterin der Ammoniakveratzung, als man nach der grossen Reihe

negativer Befunde schliessen diirfte; die fibrinhaltige Gallerte,

welche so haufig angetroffen wurde, weist auf diese Wahrschein-
lichkeit hin.

Die Verfasser haben die histologischen Veranderungen des

Epithels der Euchymzellen und des submucosen und intermusku-

laren Bindegewebes studirt.

In Bezug auf die Epithelien sagen sie, dass sie in einem
Falle rings um die durch directe Einwirkung des Ammoniak ver-

atzte Stelle statt des Epithels nur Becherzellen fanden. In fast
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alien Fallen aber w'aren statt des Epithels theilweise oder grossten-

theils leere Becher zu finden , nachdera die Praparate in Chrom-

saure oder in doppelt-chromsaurem Kali aufbewahrt wnrden. Die

Verfasser schliessen also jedenfalls anf die Existenz von becher-

formigen Hiillen des Magenepithels, mogen sie nnn sichtbar werden

durch das Reagens, oder indem sich schon wahrend des Lebens

Protoplasmastiicke losreissen , urn die leeren Hiillen zuriick-

zulassen.

Da man indessen im gesunden Magen solche Becher nnr

sehr selten antrifft, so glauben die Verfasser schliessen zu diirfen,

dass die angedeutete Veranderung eine Folge des Reizes sei, und
zwar mussen entweder becherformige Hiillen da entstanden sein,

wo friiher keine waren, oder kann die Protoplasniaraasse nach

der Erkrankung leichter a us der praformirten Hiille heraus-

konimen.

Die Veranderungen, welche sich auf die Euchyenzellen be-

ziehen, betreff'en wesentlich eine Vergrosserung derselben und Ver-

mehrung ihrer Kerne.

"Von besonderem Belange bleibt noch hervorzuheben, dass

der Charakter des submucosen (jewebes wesentlich verandert

wurde if das fibrillare Gewebe ging nach wenigen Tagen in feines

netzformiges iiber, welches nach Art des adenoiden Gewebes gc-

baut, mit jungen Fornielementen erfiillt war.

Wird einer Commission zugewiesen.

Die in der Sitzung vom 12. April vorgelegte Abhandlung
des Herrn Dr. Afanasieff: „Ueber die Entwickelung der ersten

Blutbahnen im Hiihnerembryo" wird zur Aufnahme in die Sitzungs-

berichte bestimmt.

Se.lhstverlap; der kais. Akad. der Wissensohaften in Wieo,
Buchdruckerei von Car\ Oerold'g Sohn.

/



Kniserliche Akademie der Wissenseliaften in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. XII.

Sitzung der matliematiscli-niiturwissenscliaftliclien Classe vora 26. April.

Herr Regierungsrath Ritter v. Ettingshausenim Vorsitze.

Der Secretiir legt den so eben erschienenen XXV. Band

der Denkschriften der matheni.-naturwissenschaftl. Classe vor.

Derselbe legt ferner eine von Herrn Dr. Herm. Hank el,

Privatdoeenten der Mathematik an der Universitat zu Leipzig,

eingesendete Abhandlung vor, betitelt: „Theorie der hypergeo-

nietrischen Reihe und Anwendnng derselben insbesondere auf die

Kugelfunctionen." (Erste Abhandlung.)

Wird einer Commission zugewiesen.

Herr Dr. A. v. Waltenhofen iibersendet eine Abhandlung:

„Ueber den Lullin'schen Versuch und die Lich tenberg'-

schen Figuren."

Der Verfasser bespricht zunachst die Versuche, welche er

zur Priifung der von Riess aufgestellten Theorie des Lullin'schen

Experimentes ausgefuhrt hat. Dabei wurde die Beobachtung

gemacht, dass diejenigen Substanzen, welche nach Faraday's
hydroelektrischen Untersuchungen das Vermogen haben, durch

ihre Anwesenheit im ausstromenden Dampfe den normalen La-
dungszustand der Hydroelektrisirmaschine in den entgegenge-

setzten zu verwandeln , auch zugleich die Eigenschaft besitzen,

die Erscheinung des Lullin'schen Versuches umzukehren, wenn
sie die Flachen des zwischen die Conductor - Spitzen einge-

schalteten Kartenblattes bedecken ; oder, mit anderen Worten:
dass diejenigen Substanzen, welche bei den besagten Versuchen
von Faraday den Dampfkessel positiv elektrisch machten, —
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hci dem Lullin'schen Versuche die Durchbohrung an der posi-

tiven Spitze veranlassen.

Diese Thatsache best'atigt die auf das Princip der hydro-

elektriscben Erregung gegriindete Tbeorie von Riess, wenn man

die von M tiller nnd anderen Physikern ausgesprochene An-

nahme zu Grunde legt, dass jenen Substanzen, welche im Fara-

day 'scben Apparate die Umkebrung des normalen Ladungs-

zustandes bewirkt haben, ein hydroelektrisch-positives Verhalten

zuzuschreiben sei.

Faraday bat 8 solche Substanzen aufgezahlt, darunter auch

Terpentine] und „Harz". — Der Verfasser faud nun, dass Ter-

pentine! nur unmittelbar oder sebr kurze Zeit nach seiner

Darstellung in chemiscb reinem Zustande die Umkebrung des

Lullin'scben Phanomens zu bewirken vermag, und unter dem

Einflusse des Luftzutrittes einer sebr raschen Veranderung unter-

liegt, welche einem 25eichenwechsel seines hydroelektrischen Ver-

haltens entspricbt , indem die Durchbohrungsstelle bei wieder-

bolter Anstellung des Lullin'schen Versucbes von der positiven

zur negativen Spitze vorrtickt, um endlich an dieser station'ar

zu bleiben. — Beziiglieb der Harze ist aus Faraday's Abhand-

lung nicbt ersicbtlich , welcbe er angewendet bat. Der Verfasser

fand, dass die meisten beim Lullin'scben Versuche positiv

sich verhalten, d. h. die Durchbohrung an der positiven Spitze

bewirken. Dies gilt namentlich von Benzoe, weissem Fichten-

harz, Guajak, Mastix , Scbellak , Schiffspech u. a. — Ein ne-

gatives Verhalten zeigten dagegen die meisten Proben von !Ko-

lophonium und alle untersuchten Proben von feinem rothem

Siegellack.

Ferner hat der Verfasser noch viele andere Kbrper binsicht-

lich ihres Verhaltens beim Lullin'schen Versuche geprtift, und

dabei, ausser positiven und negativen Substanzen, auch neutrale,

d. h. solche gefunden, welcbe die Durchbohrung weder'an der po-

sitiven, noch anjder negativen, sondern in derMitte zwischen beiden

Spitzen veranlassen, — analog dem Versuche von Tremery im

luftverdtinnten Rauine. Dieses Verhalten, welches z. B. am Stearin

beobachtet wurde , scheint einen sehr geringen Grad von hydro-

elektrischer Erregbarkeit anzudeuten, wahrend von den Substanzen

der erstgenannten Kategorie, in welche z. B. Ktimmelol, La-

vendelol u. a. gehoren, zu erwarten ware, dass sie in der Hy-

droclektrisirmaschine — so wie die oben erwahnten 8 Substanzen
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— den Kessel positiv unci den Dampf negativ elektrisch machen

warden; was eben noch der experimentellen Bestiitigung bedarf.

Vergleiehende Versuche mit der Leydener Flasche und dera

Ruhmkorff'schen Apparate baben nicht durchwegs iiberein-

Btimmende Resultate ergeben, aus Griinden, welche zugleich dar-

thun, dass der Ru lira k orff'sche Apparat weniger als die Ley-

dener Flasche dazn geeignet ist, das hydroelektrische Verhalten

der Korper mittelst des Lullin'scben Versuches zu erproben.

Wahrend das von Riess aufgestellte Erklarungsprincip (der

hydroelektrischen Erregung durch discontinnirliche Entladung) hin-

sichtlich des Lullin'schen Versuches durch die Beobachtungen

des Verfassers bestatigt erscheint, erweiset sich dasselbe nicht

zugleich auf die Li elite nberg'schen Figuren anwendbar. Denn

die Versuche mit Staubfiguren auf Harzplatten , welche beim

Lullin'schen Experimente ein ganz entgegengesetztes Verhalten

zeigen, haben dargethan, dass diese Figuren bei Anwendung
einer und derselben Elektricitat auf Harzplatten von beiderlei Art,

dennoch mit den gleichen charakteristischen Typen auftreten, was

nach der Theorie von Riess unmoglich ware.

Dagegen ist das von Reitlinger aufgestellte Erklarungs-

princip (der Verschiedenheit der Bewegungen der elektrisirten

Theilchen an beiden Elektroden) beziiglich der Lichten berg'-

schen Figuren mit alien bisher bekannten Thatsachen vereinbar,

wahrend es — und zwar zunachst aus demsclben Grunde —
nicht zugleich auf den Lullin'schen Versuch ausgedehnt werden

kann, — welche beiden Erscheinungen iiberhaupt nicht auf ein

gemeinschaftliches Causalprincip zuruckzufiihren sein diirfteri.

Wird einer Commission zugewiesen.

Das w. M. Herr Prof. Stefan uberreicht eine Abhandlung:

„Ueber Interferenzversuche mit dem Soleil'schen Doppelquarz."

Der Doppelquarz besteht aus zwei neben einander liegenden

gleich dicken, senkrecht zur Axe geschnittcnen Quarzplatten,

welche die Polarisationsebene in entgegengesetztcm Sinne drehen.

Klebt man eine solche Doppelplatte auf ein Interferenzprisma so,

dass die Kante des letzteren in die Ebene fallt, in welcher die

beiden Quarze zusammenstossen, so stort diesell e die Symmetrie
der Interfercnzerscheinung nicht, wenn man gewohnlicbes oder linear
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polarisirtes Licht anwendet. Schickt man circular polarisirtes Licht

auf das Prisma, so verschieben sich die Interferenzstreifen. Die

Verschiebung geht in die entgegengesetzte iiber, sobald das Licht

ans der einen Art circularer Polarisation in die andere Art iiber-

gefiihrt wird.

Klebt man ein Stanniolblattchen, in welches zwei parallele

Spalten von etwa 1 Millim. Breite in 1 Millim. Abstand einge-

schnitten sind, so auf die Doppelplatte, dass eine Spalte auf den

links drehenden Quarz kommt, die andere auf den rechts drehen-

den, so erscheint die Interferenzerscheinung im hellen Mittelfelde

in ihrer Symmetric ungestort bei gewohnliehem oder linear po-

larisirtem Licht. Es tritt aber eine Verschiebung der Streifen

ein bei circular polarisirtem Licht. Bei diesem Versuch geschieht

die Beobachtung durch ein Fernrohr, beim friiheren durch eine

Loupe. Die Anordnung des Apparates ist folgende:

Das Licht wild durch den Polarisationsapparat (bestehend

aus einem Nicol- und einem Fresnel'schen Parallelepiped oder ent-

sprechendem Glimmerblattchen) auf die Spalte eines Spectralappa-

rates geschiekt, und tritt aus dem Collimator in parallelen Strahlen

auf das Interferenzprisma oder die Doppelspalte.

Damit eine Verschiebung eintritt, braucht das Licht nicht

genau circular polarisirt zu sein. Es geniigt etwas starker elliptisch

polarisirtes. Lasst man das Licht aus dem Collimator zuerst auf

ein total reflectirendes Prisma fallen, so sieht man die Verschie-

bung deutlich, wenn das aus dem Collimator kommende Licht

unter 45° gegen die Reflexionsebene polarisirt ist.

Daraus, dass bei linear schwingendem Licht die Doppel-

platte die Symmetrie der Interferenzerscheinung nicht stmt, dass

ferner die Verschiebung in die entgegengesetzte ubergebt, wenn

statt links circularem rechts circulares Licht angewendet wird,

folgt, dass der rechts und links circular polarisirte Strahl in den

beiden Arten des Quarzes genau ihre Rolle vertauschen, dass in

beiden Arten dieselben Werthe der Fortpflanzungsgeschwindig-

keiten vorkommen. Es muss der Gangunterschied, den zwei rechts

circulare Strahlen erhalten, wenn der eine durch eine rechts dre-

hende, der andere durch eine links drehende Platte von gleicher

Dicke geht, derselbe sein, den eine einzige der Platten zwischen

einem rechts und einem links circularen Strahle erzeugt. Die ge-

messene Verschiebung stimmt mit der aus dem Drehungsvermo-

gen des Quaizes gerechneten iiberein.
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Wendet man rothes Licht an, so erscheinen bei gewohn-

lichem oder linear polarisi'rtem Licht die Interferenzstreifen nur

wenig dunkel, ganz schwarz aber bei circular polarisirtem Licht.

Die Ursache davon ist die, dass die beiden Quarze die Schwin-

gungen des rothen Lichtes um nahe drei Rechte gegen einander

drehen, und die nahe senkrecht gegen einander stehenden Schwin-

gungen sich nicht aufheben konnen.

Man kann mit dem Doppelquarz noch auf eine andere Art

beweisen, dass senkrecht gegen einander stehende Schwingungen

sich nicht ausloschen konnen, und auch, dass im gewohnlichen

Licht geradlinige Schwingungen vorhanden sind. Bedeckt man den

einen Quarz mit einem Glasblattchen, lasst den andern frei, bringt

die Doppelplatte so am Collimator an, dass\das Licht zu gleichen

Theilen aus den beiden Halften austritt, breitet das Licht in

ein Spectrum aus, so erscheinen im ganzen Spectrum Interferenz-

streifen bei circular oderj elliptisch polarisirtem Licht, sie fehlen

aber bei linear polarisirtem oder gewohnlichem Licht bei den

Linien C, F, G, fur welche die Drehungen drei, fiinf, sieben

Rechte betiagen.

Das c. M. Herr Prof. Ed. Suess theilte einen Brief des

Hrn. Barbot de Marny in Petersburg „uber die jiingeren Ab-

lagerungen des siidlichen Russland" mit, welcher die Verschieden-

heit der bisher unter dem Namen „Steppenkalk" zusammengefassten

Ablagerungen darlegt. Es zeigt sich in der That, dass der Steppen-

kalk von Tchalon-Chauwan , Derbent und anderen Punkten im

Gebiete des caspischen Meeres Mactra podolica enthalt und den

Cerithienschichten von Wien gleichzustellen ist, wahrend der

Steppenkalk von Odessa, Novo Tscherkask u. s. w. mit Card,

littorale, Dreissena Brardi u. s. w. ein geringeres Alter besitzt.

Ferner legt Herr Suess die erste Abtheilung seiner Unter-
suchungen iiber den Charakter der tertiarenBildun-
gen im Kaiserthume Oesterreich vor. Es werden hier die

Tertiarablagerungen zwischen dem Mannhardt, der Donau und dem
aussern Saume des Hochgebirges beschrieben und es zerfiillt die

Schrift in drei Abschnitte.

Der erste Abschnitt handelt von der Gliedernng der ter-

tiaren Ablagerungen des Mannharts. Die beschriebenen Profile

sind: 1. Horn-Drey Eichen ; 2. Gauderndorf-Kottau; 3. Eggen-

burg; 4. Kuenring-Zogelsdorf-Burg-Schleinitz; der aussere Rand
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des Mahnharts u. zwar a) Retz, b) Pulkan, c) Leinberg, d) Durrn-

bach, e) Meissau, /) Griibern, cj) Bayersdorf, h) Wiedendorf.

Es folgt aus diesen Einzelbeobachtungen, dass man bier vier

Hanptglieder zu unterscheiden babe, o. z. 1. die Scbicbten
von Molt, bestebend aus eisenscbiissigem Sand und blauem

Letten , zuweilen mit Braunkoble , tbeilweise mit brackischem

Charakter, das Hauptlager von Cerith. margaritaceum; 2. die

Schicbten von Loibersdorf; lichtgriiner Sand mit Card.

Kubecki, Banken von Mytilus. Venus umbonaria u. s. w. ; 3. die

Schichten von Ga ude rn d orf
,

gelber Sand mit Sandstein-

knollen; die wichtigsten Fossilien sind Pyrula clava, Tellina stri-

gosa n. Mactra Bncklandi, endlicb 4. die Schichten von Eggen-
burg, ini unteren Theile aus hartem Molassensandstein mit

Panopaea , Pholadomya u. s. w.
,

gegen oben aus Grus oder

lockerem Kalkstein, zuweilen auch aus Nulliporenkalk mit Pecten

aduncus und Echinol. Linkii gebildet.

Der zweite Abschnitt handelt von dem verscbiedenen Alter

der beiden, zuerst von P. v. Hauer richtig getrennten Lagen

von fisehfiihrenden Scbicbten. Die altere Abtheilung wird der

Ampbisylenscbiefer genannt, die jiingere aber dem oberosterrei-

chischen Scblier gleichgestellt. Die wichtigsten der beschrie-

benen Profile sind hier: Holy-Wrh-Seelowitz, Dietmannsdorf-

Platt und Laa-Ameis. Es zeigt sich, dass der Ampbisylenscbiefer

auf den ansseren Saum des Hochgebirges beschrankt ist, wahrend

der Schlier eine weite Verbreitung besitzt, und dass die gesammte

Scbicbtenfolge des Mannharts iiber dem Amphisylenscbiefer und

unter dem Schlier liege. Erst iiber dem Scblier aber beginnt die

Reihe von jiingeren marinen, brackischen, lacnstren und endlich

fluviatilen Ablagernngen, welche aus der Nahe von Wien vielfach

beschrieben worden ist.

Der dritte Abschnitt gibt eine knrze Uebersicht der Bil-

dungen iiber den Scblier und bierauf eine Vergleichnng der Vor-

kommnisse dieses Gebietes mit anderen Tertiiir-Ablagerungen. Es

ergibt sich aus dieser Vergleichnng, dass der Amphisylenschiefer

mit unveranderten Merkmalen aus dem Elsass bis in die Bukowina

sich fortsetzt, und liings dem Nordrande der Alpen als das jiingste,

dnrch eine grosse Discordanz von dem Molasseland getrennte

Glied des Hochgebirges anzasehen sei. Seiner Lagerung zufolge

und nach den mikroskopischen Untersucbungen von Esper und

Reuss diirfte der Amphisylenschiefer beilaufig dem Alter nach
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dem norddeutschon Septarientbone gleichzustellen spin, oder un-

mittelbar iiber dem Aequivalente desselben liegen. Die Schicbten

von Molt und Loibersdorf werden als der unteren Siisswasser-

molasse nnd dem Cyrenen-Mergel entsprechend angesehen, wah-

rend die Schichten von Gauderndorf nach Homes jenen von

Dax gleiehstehen, und die Schichten von Eggenburg an die

Meeresmolasse von St. Gallen erinnern. Es wird ferner gezeio-t,

dass der Schlier mit Meletta sardinites die beriihmten Ablage-

rungen von Radoboj in Croatien zu umfassen babe, und dass die

von Giimbel an der blauen Wand bei Traunstein aufcefnndeneuo
Reste dem Schlier , die ebenfalls bei Traunstein in viel tieferem

Niveau bekannten Scbicbten mit Paheorhynchum aber dem Am
phisylenscbiefer entspreehen.

Endlicb fplgt ein Anhang von Dr. St ein dach tier , die

Beschreibung der Fisehreste von Bnchsweiler und Froidefon-

taine im Elsass (nach der Sammlung des Herrn Kochlin)
entbaltend, und wird bier gezeigt, dass einzelne Alton des Fisch-

schiefers von Glaris (Palaeorhyncbum latum) im Elsass mit Ampbis.

Heinricbi und Meletta crenata vorkommen.

Das c. M. Herr Dr. C. Jelinek macbt eine Mittheilunsf

iiber die in den letzten Jabren beobachteten Staubfjille, und zwar

jenen vom 21.— 22. Janner 1864 in preussisch und osterreichisch

Schlesien, vom 20.—21. Februar 1864 zu Reifnitz in Krain und
in Rom und der ganzen Romagna, vom 28. und 31. Marz 1864

zu Valona in Albanien, vom 15. Marz 1865 zu Tunis und Rom
und vom 28. Februar bis I. Marz 1866 bei Bleiberg in Karnten

und in Rom wahrgenommenen. Das Charakteristische dieser

Falle bestebt darin , dass der Riickstand dieser Niederscblage

vorwiegend nieht organischer Natur war, dass diese Staubfalle

bei sturmischem Siidwinde erfolgten und daher die Hypotbese

Secchi's wahrscheinlich machen, es sei dieser braunrotbliche

Staub nicbts als eigentlicber Wiistenstaub, der vom Sudsturme

aufgewirbelt , iiber das Meer in sebr grosse Entfernungen ge-

tragen wird.

Herr Dr. Jos. R. Lorenz legt seinen Bericbt iiber jene

Untersuchungen vor, welche er mit einer Subvention von Seite

der kais. Akademie an den Miindunfjen einis:er Fliisse inDalmatien
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und Venetien iiber die Schichtungsverhaltnisse der brackischen

Gewasser angestellt hatte und die sich an dessen fri'ihere Albeit

iiber die Elbe-Miindnng anschliessen *).

Nachdem es aus friiheren Beobaehtungen bekannt ist, dass

ausserhalb der Flussmiindungen in einem weiteti Halbkreise sich

die siissen brackischen (spec. Gew. 1001 — 1010) halbsalzigen

(spec. Gew. 1-010— 1-020) und vollgesalzenen (iiber 1-020—1030)

Gewasser mit einer gewissen Regelmassigkeit iibereinander lagern,

entsteht die Frage : welche Gestalten und Dimensionen haben

diese Schichten und welche Relationen finden statt zwischen diesen

und den wesentlichen Bestimmungsstueken des miindenden Flusses

(Masse und Geschwindigkeit)? Die gesuchten Gesetze miissen

selbstverstandlich sich verschieden gestalten bei verschiedenen

Hanpt-Typen von Mundungen, deren zuniichst vier festzuhalten

waren :

I I. mit steilem Kiistenabfalle.)
i

.• n at- J i z. B. Fliisso
a T\T- a air a 'so tierem Munaunsrs-?. xr
A. Mundunuj in ein Meer . ,

fo hnNorwegen.

mit heftigen Gezeiten
becken

J

Stromungen.
~

|2. Mit flachem Miindungs-| z . b. Elbe,

becken, wenig tiefer alsj> Weser,

I der Flussgrund j
Ems etc -

,, , . . „ [3. Mit steilem Kiistenabfallej.
2 ^S;^

B. Miindung in ein Meer |mDalmatien.

mit geringer Ebbe und M .

t flachem Miindungs U B. Fliis,e

rlutll. ii < im Venehani-
(

becken
( schen>

Der einfachste Fall ist offenbar der dritte, wie er an der

dalmatinischen Kiiste stattfindet, wo keine heftigeren Gezeiten-

stromungen das Phanomen der Wasserschichtung storen und wo
dasselbe iiber dem in grosser Tiefe bis ans Flussbett herantretenden

Meerwasser zur vollsten Entwicklung kommen kann.

Es wurden daher zunachst die drei Flnssmiindungen der

Cettina, Narenta und Kerka untersucht, die benetzten Quer-

profile unmittelbar oberhalb der Miindung gemessen und die Ge-

schwindigkeit bestimint, so dass sich daraus auch die per Secunde

entleerte Wassermasse berechnen liess, dann an moglichst vielen

Punkten ausserhalb der Miindung bis zur Grenze des reinen Meer-

wassers in verschiedenen Tiefen Wasser geschopft und dessen

specifisches Gewicht bestimnit. Die Auftragung dieser Datcn auf

*) Sitzungsberichte der kais. Akad. d. W, XLVIII. Band.
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ein Massnetz (der Massstab der Hohe, bei dem es sich nur um
Fuss und Zolle handelt, weit ubertrieben gegen jenen der hori-

zontalen Erstreckung, die in Klaftern und selbst Meilen zahlt)

ergab hinreichende Anhaltspunkte, um Langsprofile der Miindungs-

korper mit den Schichtungsgrenzen der verschiedenen untersalzigen

Wasserschichten graphisch darzustellen. Die Schichtungsgrenzen

sind Curven, deren Abscissen und Ordinaten rait den Bestimmungs-

stiicken der Fliisse in Relation zu setzen waren. Hiefiir bieten

sich aber nur Cettina und Narenta als wesentlich gleichartige,

nur in der Grosse verschiedene Objecte dar, wahrend die Kerka

wegen ihres vielfach gekrummten, verengten und erweiterten, vier

Meilen langen Miindungsbettes ganz eigenthiimliche complicirte

und unvergleichbare Verhaltnisse zeigt. Aus den zwischen Cettina

und Narenta stattfindenden Proportionalitaten zwischen den Fluss-

massen und Geschwindigkeiten einerseits und den untersalzigen

Schichten ausserhalb der Miindung andererseits ergeben sich

mehrere Anhaltspunkte zur Berechnung oder graphischen Dar-

stellung der Schichtungscurven an den Mtindungen der Fliisse

von demselben Haupttypus (3), wie die beiden genannten ; da aber

eben nicht mehr als diese zwei Objecte als vollig vergleichbar

zu Gebote standen, ist die Bestatigung der vorlaufig angedeuteten

Gesetze durch weitere Beobachtungen an homogen gestalteten

Miindungen (z. B. Fiumara) abzuwarten.

An der Miindung der Etsch, welche einen wesentlich an-

dern (zum 4. Typus gehorigen) Fall reprasentirt, wurden die Ver-

haltnisse mehr denjenigen der Elbe -Miindung ahnlich gefunden,

die aber wieder einen andern Typus (2) darstellt. Es erwachs-t

also die Aufgabe, zu jedem der bisher beobachteten und genauer

registrirten Objecte noch mehrere gleichgestaltete , oder in der

Grosse verschiedene, aufzufinden und nach ahnlichen Gesichts-

punkten zu beobachten, um die fiir jede Gruppe giltigen Gesetze

ableiten zu konnen.

Herr Dr. G. Tschermak ubergibt eine Forlsetzung seiner

Arbeit „iiber Pseudomorphosen der Mineralien."

Es wurden theils solche Veranderungen untersucht, welche

einige auf Erzgansren vorkommende Mineralien erleiden , theils

Umwandlungen, welche Gesteine und in Folge dessen die ein-

geschlossenen Bestandtheile erfahren, der Beobachtung unter-

zogen, und zwar folgende Falle:
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Bournonit nach Fablers von Kapnik in Ungarn,

Zinnober nach Fahlerz von Eisenerz in Steiermark,

Chlorit (Lophoit) nach Strahlstein vora Greiner in Tirol,

Chlorit und Talk nach Bronzit von Kupferberg in Baiern

(es ist dies der Phiistin Breithaupt's),

Epidot nach Feldspath (Plagioklas),

Malachit und Chrysocoll nach Calcit von Schwaz in Tirol,

. Brauneisenerz nach Calcit von Bodenmais in Baiern.

Der Gang der Veranderung konnte bei den meisten dieser

Pseudomorphoscn durch die chemische Untersuchung genauer

bestimmt werden. Am Sclilusse der Arbeit wurde eine Zusam-

menstellung und Revision der von dem Beobachter bisher unter-

suchten Pseudomorphosenbildungen gegeben.

Wird einer Commission zugewiesen.

Die in der Sitzung vora 8. Marz vorgelegte Abhandlung:

„Constructionen der auf ebenen und krummen Flachen erscheinen-

den Reflcxe etc." von Herrn Prof. R. Niemtschik wird, sowie

die in der Sitzung vom 19. April iiberreichte Abhandlung: „Ex-

perimente iiber Entziindungen des Magens" von den Herren

Doctoren S. Strieker und Kocslakoff zur Aufnahme in die

Sitzungsberichte bestimmt.

Selbstvcrl.ig il.i- kais. Akacf. der Wissonsehaften In Wieii

Buchdiucken i » ;n Carl Gfcrolda Soliu.
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Jahrg. I860. Nr. XIII.

Sitzung der mathematiseh-natorwissenschaftliclien Ciasse vom II. Mai.

Herr Regierungsrath Ritter v. Ettingshaus en im Vorsitze.

Herr Dr. L. Pfaundler zu Innsbruck iibersendet eine Ab-

handlung: ,,Ueber die Warmecapacitat verschiedener Bodenarten

und deren Einfluss auf die Pflanze."

Im Eingange der vorliegenden Untersuchung sucht der Ver-

fasser zu zeigen, dass fiir das Studium des Einflusses des Bodens

auf die Pflanze die Beachtung der chemiscben Zusammensetzung

allein durchaus nicht geniige., wie dies aus den bisberigen Er-

folgen der einseblagigen Versuche, sowie aus theoretischen Be-

trachtungen hervorgehe.

Um den Einfluss der chemischen Zusammensetzung fur sich

allein in ungetriibter Weise erkennen zu konnen, sei es durchaus

nothwendig, Parallelversuche unter gleichen physikalischen Be-

dingungen, insbesondere bei gleicher Warmezufuhr anzustellen.

Diese Gleichheit sei aber bisher nicht erreicht worden; derm unter

gleichen meteorologischen Verhaltnissen musse eine Verschieden-

heit der Warmecapacitat und des Warmeleitungsvermogens des

Bodens eine Verschiedenheit in den Temperaturverhaltnissen des-

selben hervorrufen, welche unmoglich ohne Einfluss auf die Pflanze

bleiben konne.

Die Grosse dieses Einflusses lasse sich erst ermessen, wenn

man die Werthe der Warmecapacitaten der verschiedenen Boden-

arten kenne , von denen aber bisher noch keine Bestimmungen

vorlagen. Diese Liicke auszufullen, bezeichnet der Verfasser als

Zweck seiner Untersuchung.

Er beschrei'bt hierauf ausfubrlichst die angewendetc Methode,

so wie den hiezu benutzten, urspriinglich von Regnault con-

struirten Apparat, an dem er einige Vervollkommnungen angebracht
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liat. Eine beigelegte Zeichnung erleichtert das Verstandniss der

Beschreibung.

Es folgt nun eine ausfuhrliche Mittheilung iiber die Berech-

nungsmethode sammt Beispiel, sowie eine Untersuchung iiber den

erreichbaren Grad der Genauigkeit. Der Verfasser verbreitet sich

iiber diesen Gegenstand ausftihrlicher als die vorliegende Unter-

suchung erheischt hatte, da ihm derselbe durch die in letzter Zeit

hieriiber in der Literatur zu Tage getretenen Meinungsdifferen-

zen ein erhohtes Interesse zu gewahren schien.

Urn zur Erlediguug dieser Streitfrage etwas beizutragen und

ausserdem far die Richtigkeit und Genauigkeit seines Verfahrens

eine directe Bestatigung zu erlangen, fuhrte der Verfasser noc-h

besondere Controlversuche an islandischem Kalkspathe und an

reinem Wasser aus, deren Ergebnisse er ausfiihrlich inittheilt

und aus denen hervorgeht, dass die angewendete Methode sehi

treuaue und richtige Resultate liefert.

Hierauf folgt die Mittheilung der Warmecapacitaten von 17

verschiedenen Bodenarten, welche von Prof. Kerner gesamuielt

und dem Verfasser zur Verfiigung gestellt worden waren. Aus

den niitgetheilten Zahlen zieht derselbe den Schluss: „dass die

chemische Verschiedenheit der in der Erde enthaltenen unorgu-

nischen Bestandtheile im Allgemeinen nur einen geringen Ein-

fluss auf die Warmecapacitat derselben ausiibt, und dass dafur

der Gehalt derselben an Humus und Feuchtigkeit weit mehr in

Betrachtung komme."

Der Verfasser fand namlich die Warmecapacitat der trockenen

und humusfreien Erden, gleichgultig, ob dieselben vorwiegend aus

Silicaten oder Kalkerde bestanden, nahe bei 0.2 liegend; die des

Torfes dagegen wurde bei 0.5 gefunden, von welchem Maximum
sich die iibrigen Erdsorten um so mehr entfernten, als sie armer

an Humus waren.

Zum Schlusse macht der Verfasser noch darauf aufmerksam,

dass eine grossere Warmecapacitat die Temperaturextreme des

Bodens einander nahern , eine geringe Warmecapacitat hingegen

ihren Abstand vergrossern miisse, woraus allein schon die Wich-

tigkeit der in Rede stehenden physikalischen Eigenschaft hin-

langlich hervorgehe.

Wird einer Commission zucrewiesen.
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Herr Prof. Dr. Victor Pierre in Prag iibersendet eine Ab-

handlung: „Beitrage zur genaueren Kenntniss der Gesetze der

Fluoreseenz-Erscheinungen." Als Resultat derselben ergibt sich:

1. Dass die Fluorescenz erregende Eigenschaft nicht bios

auf die brechbarsten Strahlen des Sonnenspectrums beschrankt

sei, sondern Strahlen von jeder Wellenlange im Allgeineinen

Fluorescenz erregen konnen.

2. Fiir jeden bestimmten StofF gibt es eine bestimmte pris-

matische Farbe, in welcher die Fluorescenz zuerst auftritt, so

dass alle weniger brechbaren Farben als diese keine Fluorescenz

hervorbringen.

3. Selten nur ist diese Farbe auch zugleich diejenige, welehe

die intensivste Fluorescenz erzeugt, meistens sind es die nachst

brechbareren Strahlen, aber immer wieder fur einen bestimmten

Stoff bestimmte Strahlen.

4. Wenn Strahlen von bestimmter Farbe, also von bestimmter

Wellenlange und Schwingungsdauer, Fluorescenz in einem Stoffe

erzeugen, so entstehen nicht nur iiberhaupt Strahlen von grosserer

Schwingungsdauer als jene des erzeugenden Strahles, sondern es

sind die durch Fluorescenz entstehenden Strahlen fiir jeden Stofi

immer dieselben, welehe Schwingungsdauer auch dem erzeugenden

Strahle zukommen mag.

5. Die Wellenlanojen der durch Fluorescenz erzeu^ten

Strahlen gehen nicht immer stetig in einander iiber, sondern es

zeigen sich mitunter Spriinge, so dass Strahlen von gewisser

Wellenlange nicht zur Entwicklung kommen, in welcheni Falle

das Spectrum der Fluorescenzfarbe von dunklen Bandern durch-

zogen wird; auch diese Erscheinung ist von der Wellenlange

(Schwingungsdauer) der erzeugenden Strahlen unabhangig.

6. Immer sind unter den durch Fluorescenz neu entstehen-

den Strahlen diejenigen die intensivsten, deren Wellenlange der-

jenigen der Strahlen, in welchen die Fluorescenz zuerst auftritt,

entweder gleich ist, oder doch nahe kommt, in diesem letzteren

Falle aber stets eine grossere ist als die der Grenze des Beginnes

der Fluorescenz entsprechende.

7. Bei Stoffen, welehe in Losung fluoresciren, hat, insoferne

dieselben in verschiedenen Fliissigkeiten loslich sind, mitunter

das Losungsmittel Einfluss auf den Charakter der Fluorescenz,

so dass in verschiedenen Losungsmitteln gelost, derselbe Stofl' in

verschiedener Weise fluoresciit. Bei demselben Losungsmittel
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hat die Concentration der Losung nnr auf die Intensitat der

Fluorescenz Einflnss, lasst aber den Charakter derselben unbe-

ri'ilut. Ueber und nnter derjenigen Concentration, welche die

Fluoreseenz-Erscheinungen am intensivsten raacht, scheint die In-

tensitat der Fluorescenz in alien Partien des Spectrums , in

welchen sich dieselbe iiberhaupt entwickelt, nahezu in demselben

Verhaltnisse abzunehmen, so dass sie bei der schwachsten Ent-

wicklung nnr noch an den Stellen des Maximums deutlich er-

kennbar bleibt.

8. Das Zusammensein eines fluoreseirenden Stoffes mit an-

deren fluoreseirenden oder nicht fluoreseirenden Stoff'en hat sehr

versehiedenen Einfluss auf den Charakter der Fluorescenz des-

selben ; in manchen Fallen erleidet derselbe keine Veriinderung,

in anderen Fallen daojeiren wird derselbe efanzlich verandert.

Sind mehrere fluorescirende Stoffe miteinander gemengt, so ent-

steht eine zusammengesetzte Fluorescenz, deren Farbe im diffusen

Tages- oder directen Sonnenlichte sehr verschieden sein kann,

trotzdem stets dieselben Stoffe miteinander gemengt sind. Wenn
die versehiedenen Stoffe nieht verandernd auf ihre Fluorescenzen

einwirken, lasst sich eine derartige zusammengesetzte Fluorescenz

stets in die einfachen Fluorescenzen derjenigen Stoffe, welche in

der Mischung enthalten sind, auflosen, und insoferne kann man
durch Fluorescenz das Vorhandensein gewisser Stoffe in einem

Gemenge verschiedener Stoffe erkennen , im gegentheiligen Falle

aber nieht.

9. Es gibt Stofte, welche dureh Zusatz von Sauren, und

solche, welche dureh Zusatz von Alkalien stark fluorescirend

werden; in diesen Fallen ist es gleichgultig, welche Saure oder

welches Alkali angewendet werde, der Charakter der Fluorescenz

blribt stets derselbe*). (Nur Chlor- und Jodwasserstoffsaure

machen eine Ausnahme, insoferne sie die Fluorescenz zerstoren.)

10. Das Licht kunstlicher Lichtquellen, oder solches, wel-

ches durch farbige Medien gegangen ist, bewirkt mitunter Ver-

sehiedenheiten des Fluorescenz-Charakters verglichen mit jenem

im Sonnenlichte, insoferne Beginn und Maximum der Fluores-

cenz auf andere Stellen als im Sonnenspectrum fallen konnen.

*) Dieses Verhalten ist gewissermassen analog demjenigen farbig durch-

sichtiger Medien , welche ihre Farbe durch Zusatz von Sauren oder Alkalien

verandern. Auch bei diesen ist die resultirende Mischfarbe nnabhSngig ron der

llatur der zugesetzten Saure oder Base.
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Zusammenhang z wise hen Fluoresce nz und Phos-
phores cenz.

Es musste fur mich von Interesse sein, die Phosphorescenz-

Erscheinungen, welche sich an den Schwefelverbindungen ver-

schiedener Erdmetalle in so ausgezeichneter Weise entwickeln,

ebenfalls in den Kreis meiner Dntersuchungen einzubeziehen, und

ich verwendete zu diesem Behufe versehiedene Praparate , die

theils von Albert in Frankfurt a./M., zum Theil von Lenoir
in Wien herruhrten.

Projicirt man das prismatische Spectrum auf einen derar-

tigen phosphorescirenden Korper, so sind die Erscheinungen die-

selben wie bei fluorescirenden. Die Phosphorescenz beginnt bald

in den sichtbaren, bald in den ultravioletten Strahlen , kurz bei

verschiedenen Praparaten in verschiedenen Gegenden des Spec-

trums; sie hat ebenfalls ein Maximum (bei einigen Stoffen fand

ich audi zwei Maxima) und die Farbe des Phosphorescenzlichtes

ist in der ganzen Ausdehnung der Phosphorescenz erregenden

Partie des Spectrums dieselbe. Analysirt man ein auf einen

derartigen Korper projicirtes Linearspectrum durch ein Prisma,

so erhalt man ebenfalls ein abgeleitetes Spectrum, welches der

Hauptsache nach genau dasselbe Ansehen hat wie das eines

fluorescirenden Stoffes; nur lJisst die unebene rauhe Oberflache

dieser Korper kein reines Spectrum zu, es wird stets viel Licht

unregelmassig zerstreut, weshalb es auch nicht moglich war, mit

Sicherheit zu erkennen, oh sich nicht auch hier das Analogon

mit der zusammengesetzten Flnorescenz finde; ich vermuthe in-

dessen, dass bei einigen der von mir untersuchten Stoffe etwas

derart der Fall sei. Der ganze Anblick, den ein phosphores-

cirender Korper im prismatischen Spectrum darbietet, ist so voll-

standig derselbe wie bei einem fluorescirenden , dass man aus

diesem Anblick allein durchaus nicht entscheiden konnte, ob man

es mit einer Phosphorescenz oder einer Fluorescenz zn thun habe;

der Unterschied der beiden Erscheinungen liegt nur darin, dass

die Fluorescenz sogleich verschwindet, wenn man das einfallende

Licht abblendet, wahrend die Phosphorescenz in diesem Falle

fortdauert, aber in ihrer Intensitat rasch abnimmt ; dabei gestalteu

sich wieder die Erscheinungen genau so wie bei einer fluores-

cirenden Fliissigkeit, bei welcher man die Concentration bis zum
Verschwinden der Fluoreseenz abandert. Zuerst wird das Phii-

nomen an der Seite des Beginnes und im Ultraviolett unmerklich
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und bleibt zuletzt nur noch an deu Stellen des Maximums be-

merkbar. Auf diese Weise scheint mir die Behauptung von

E. Becquerel, dass Fluorescenz und Phosphorescenz sich nur

durch die Dauer unterscheiden, indem die erstere mit dem Auf-

horen der erzeugenden Strahlung sogleich erlischt, letztere aber

noch fortdauert, vollig begriindet.

Herr Ernst Heeger zu Laxenburg iibermittelt die XIX.
Fortsetzung seiner „Beitrage zur Naturgeschichte der Insecten",

enthaltend die Biographie von Chrypkalus asperatus Gyllh. und

jene von Polygraphias pnbescens.

Wird einer Commission zugewiesen.

Die Herren M. Vintschgau und R. Co belli in Padua

iibersenden eine Abhandlung, betitelt: „I?itorno alV azione del-

V urina svlla solnzione di iodic* e sulfa colla cT amido*

Wird einer Commission zugewiesen.

Das c. M. Herr Prof. A. Rollett in Graz iibermittelt eine

von Dr. Iwan Gwosdew aus Moskau im pliysiologischen Insti-

tute zu Graz ausgefuhrte Arbeit „uber die Darstellung des Haemin

aus dem Blute und den qualitativen Nachweis minimaler Blut-

mengen."

In derselben wird eine neue Methode fiir die Gewinnung

von grossen Mengen vollkommen reinen Hsemins beschrieben,

nebst einem Verf'ahren, welches die Trennung minimaler Mengen

des Blutfarbestoffes von fremden Substanzen und einen sicheren

Nachweis derselben erlaubt. Ferner wird das mikroskopische

Verhalten eingetrockneter Blutkorperchen beschrieben, wenn man
dieselben successive erst mit Alkohol, Amylalkohol, Aether oder

Chloroform, und dann mit Wasser, Koohsalzlosung oder Blut-

serum behandelt und werden darauf Methoden zur Conservirung

der Blutkorperchen begriindet, die alle bisher angegebenen an

Einfachheit und Sicherheit iibertreffen.

Herr Ministerialrath Dr. K. Ritter von Scherzer iiber-

mittelt der Akademie ein Kistchen von Fossilien aus Bolivia, und

be«;leitet dasselbe mit folijendem Auszuge aus einem Schreiben

des Einsenders Hrn. Dr. A. Ried, ddto. Valparaiso 16. Marz 1866-
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„Die beifolgende Sendung enthalt Fossilien, welche an end

fur sich vielleicht unwichtig sind, jedoch wegen der Oertlichkeit,

wo sie gefunden wurden, ein bedeutendes Interesse in Anspruch

nehmen. Einer raeiner bolivianischen Freunde Don Gil de Gu-
mucio hat mir diese Merkwiirdigkeiten verschaflt und schreibt

mir, dass er sie 15 spanische Legnas (etwa iiber 10 deutsche

Meilen) von Cochabamba (in Bolivien) gefunden hat, wo sie in

grosser Menge vorkomraen. Die durchschnittliche Meereshohe

der ganzen Gegend ist 13.000 Fuss; einige der beiliegenden

Museheln hat man aber in einer Hohe von 15.000 Fuss gefunden.

Herr M. Forbes hat vor einigen Jahren in der Nahe von La Paz

ungefahr in gleicher Hohe Versteinerungen gefunden, welche alle

nur als Bestandtheiie von metamorphischen Gestein vorkamen,

wahrend unsere Petrefacten ganz lose, oder hochstens in Lagern

conglomeratahnlicher Bildungen gefunden werden. Ich habe Gu-
mucio gebeten, mir bestiramtere Augaben zu verschaffen, welche

ich Ihnen gelegentlich mittheilen werde.*

Das w. M. Herr Prof. Kner zeigt der kais. Akademie die

Beendigung der von ihm unternommenen wissenschaftlichen Be-

arbeitung der Fische an, welche wahrend der Weltfahrt der kais.

Fregatte Novara gesammelt wurden. — Die dritte und Sohluss-

abtheilung umfasst 200 Arten, von denen 8 Arten und 3 Gat-

tungen als neu erscheinen. Da in den beiden fn'iheren Abthei-

lungen 351 vorgefuhrt wurden, so betragt die Gesammtzahl aller

wahrend der Novara-Fahrt gesammelten Fische 551 Arton. —
Von der vorliegenden Schlussabtheilung werden ebenfalls nur

vorerst die Diagnosen der neuen Gattungen und Arten mitgetheilt

und fur selbe folgende Benennungen vorgeschlagen.

Zu den Mugiloiden gehorig: Pseudomugil signifer nov.

gen. el sp. von Sidney. — Zur Gruppe der Siluroidcn: Choero-

p lot osus n. g. — Art: limbatus, und Siht.ro don hexanema tiov.

gen. et sp. von Schanghai. — Die iibrigen 5 neuen Arten sind

Cyprinoiden und zwar sammtlich (vielleicht mit einer Ausnahme)

von Schanghai, namlich: Labeo cetopsis, Pa<:hysfomus gobioforwis,

Tylognathus sinensis, Opsarius macrolcpis und Perilampus ocellatus.

Das w. M. Ilerr Prof. Stefan macht eine Mittheilung iiber

ein neues akustisches Experiment.
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Tont eine PJatte so, dass sie mit vier im iixen Centrum

zusammenlaufenden Knotenlinien in vier Abtheilungen schwingt,

so haben je zwei gegeniiberliegende Abtheilungen der Platte zur

selben Zeit Bewegungen in derselben, zwei neben einander lie-

gende Bewegungen in entgegengesetzter Richtung. Es gehen

also von den verschiedenen Stellen der Platte gleichzeitig Ver-

diinnungen und Verdichtungen der Luf't aus, die durch Inter-

ferenz sich schwachen, wesshalb der Ton der Platte wenig in-

tensiv ist. Er wild aber starker, wenn man fiber zwei gegeniiber

liegende Abtheilungen die Hande halt oder einen aus zwei recht-

winkligen Sectoren bestehenden Facher aus Pappe. Wird dieser

iiber der Platte gedreht, so hort man abwechselnd den Ton an-

schwellen und verloschen. Man kann so einfaeh die Schwebungen,

das Trillern nachahmen.

Je rascher man den Facher dreht, desto schneller f'olgen

die Schwebungen auf einander, bis sie endlich nicht mehr unter-

schieden werden konnen. Dann verschwindet aber zugleich der

Ton der Platte und an seine Stelle treten zwei, ein hoherer und

ein tieferer, die urn so mehr vom primaren Tone abweichen, je

schneller der Fiicher gedreht wird. Bei einer Platte, die den Ton

Jis l
gibt, wurdcn bei zehn Umdrehungen in der Secunde zwei

Tone erhalten, die nahe an fx
und g t

lagen.

Sind die Sectoren grosser oder kleiner als die Abtheilungen

der Platte, so hort man auch den primaren Ton mit. Meistens

erscheint der hohere Ton als der intensivere.

Anstatt den Schirm vor der Platte zu drehen , kann man

auch die Platte vor dem Schirm drehen, auch letzteren weglassen

und nur die Platte allein drehen. Denn bei einer vor dem Ohr

langsam gedrehten Platte hort man den Ton abwechselnd an-

schwellen und verloschen. Dasselbe ist bei einer Stimmgabel der

Fall. Diese, in rasche Drehung versetzt, gibt dieselbe Erschei-

nung. Man kann auch eine Resonanzrohre vor die Platte oder

Stimmgabel geben und dieselbe drehen, oder aber Platte oder

Stimmgabel vor der Resonanzrohre lotiren lassen.

Lasst man eine runde Platte in sechs, acht Abtheilungen

schwingen, so zeigt sich dasselbe Phiinomen, wenn man Facher

mit drei, vier Sectoren verwendet. Ein Facher mit vier Sectoren

vor einer Platte, die in vier Abtheilungen schwingt, gedreht,

zeijjt das Phiinomen nicht, ebenso nicht ein Facher mit zwei

iSectoren vor einer Platte mit sechs, acht Abtheilungen.
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Die Versuche wurden an der Schwungmaschine, an der

Drehbank mit verschiedenen Platten, Stimmgabeln und Fachern

gemacht.

Die Erseheinung kann auf folgende Weise erklart werden.

Die in Folge eines constanten einfachen Tones erzeugte Bewegung
in einem mitschwingenden Korper kann dargestellt werden z. B.

durch die Formel a Sin 2 Tint, vvenn n die Schwingungszahl des

Tones, a ist die Amplitude. Andert sich diese mit der Zeit, so ist

sie ebenfalls von der Zeit t abhangig. Andert sie sich periodisch,

so dass n Perioden auf die Secunde kominen, so kann man im

einfachsten Falle a durch a Sin2?i'nt ersetzen, worin a constant

ist. Es lasst sich nun in a Sin 2n nt Sin 2nnt das Product der

Sinus auflosen in die Cosinus der Differenz und der Summe der

beiden Winkel, welche zwei Ausdriieke dann einfache Schwin-

gungen repiasentiren, gehorig zu Tonen von den Schwingungs-

zahlen n — n und n -\- n .

Dieser trigonometrischen Zerlegung obigen Ausdruckes ent-

spricht hier ebenso die reale Zerlegung in zwei Tone, wie in

den Erscheinungen der Drehung der Polarisationsebene des I^ichtes

einer analogen trigonometrischen Zerlegung die des einfachen

Strahles in zwei circular polarisirte entspricht.

Die hier beobachteten Tone bilden eine neue Art von Com-
binatiostonen, indem mit dem primiiren Tone der Rhythmus der

Unterbrechung nach Summe und Differenz sich combinirt. Um
diese Tune durch einen eigenen Namen von den andern zu unter-

scheiden, konnte man sie etwa Interferenzton e nennen.

Das w. M. Herr Hofrath Professor Hyrtl uberreichte einen

Aufsatz: „Ueber den Seitencanal von Lota Cuv." Das Seiten-

canalsystem dieses Thieres besitzt keine Hautoffnungen an der Sei-

tenlinie, sondern stellt eine geschlossene, subcutane, in ihrem gan-

zen Verlaufe durch Knorpel gestiitzte Rohre dar, welche durch

abwechselnd engere und weitere Stellen ein perlschnurformiges

Ansehen annimmt. Der Mangel von Seitenoflhungen macht diesen

Canal injizirbar. Dadurch werden aach seine Kopfveriistlungen

darstellbar, welche noch bei keinem Teleostier in ihrem vollstan-

digen Zusanimenhang erkannt wiirden. Der Canal betritt iiber

der Svprascapula die Hiuterhauptgegend des Kopfes, hangt da-

selbst durch eine weitc Anastomose mit jenem der anderen Seite
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lich verengt, und auf einer haarfeinen Papille vor der Nasenofl-

nung nach aussen miindet. Wahrend des Lanfes dahin schickt

er hinter dem Auge einen machtigen Seitenast nach abwarts, wel-

cher die Orbita nach vorn uragreift, drei blinde Diverticula auf

das Kiefersuspensorium und zum Kinnbackengelenk entsendet,

und, eine Keihe ampullenartiger Erweiterungen bildend, unter der

Nasengrube blind endigt. Vor den Augen hangen beide Seiten-

canale durch einen kurzen Quergang zusammen, welcher in der

Mitte seiner Lange eine spharische Erweiterung (Alveus communis)

bildet, und nebstdem ein blindes Diverticulum auf den vorderen

Stirnknochen absendet. Wird der Canal in der Richtung nach

riickwarts ijizirt, so entdeckt man auch eine hintere Endoffnung

desselben, welche, wie die vordere, auf einer winzigen Haut-

papille, einen Zoll vor der Schwanzflosse gesehen wird. Das Ca-

nalsystem beider Korperseiten hat somit nur vier Hautoffnungen.

Prof. Schrotter legt eine von den Herren Dr. Johann

Oser, Franz Reiin und dem Adjuncten Hrn. Ph. Weselsky
im chemischen Laboratorium des k. k. polytechnischen Institutes

ausgefiihrte Untersuchung des Wassers und der Gase vom ar-

tesischen Brunnen am Wien-Raaber Bahnhofe vor.

Dieses Wasser, welches aus einer Tiefe von 109 Klafter auf-

steigt und eine constante Temperatur von 17*5° C zeigt, enthalt

in 10000 Theilen 8"8Theile fixe Bestandtheile, welche enthalten:

Chlorkalium

Chlornatrium 2

Chlorammonium

Schwefelsauren Kalk 0'

Kohlensauren Kalk

Kohlensaure Magnesia

Kohlensaures Natron 6'

Eisenoxyd und phosphorsaure Thonerde

Kieselsanre '

Organische Substanz

Kohlensaure mit Kalk, Natron und Mag-

nesia zu Bicarbonaten verbunden 2 '6350

Ausserdem liefert dieses Wasser eine reichliche Menge von

Gasen, deren Zusammensetzung folgende ist

:

0537

1396

0918

0020

0796

0556

1082

0091

1056

6750
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Hen* Dr. E. He ring, Prof, der Physiologie acn k. k. Jo-

sephiiium, legt eine Abhandlung „iiber den Bau der Wirbelthier-

leber" vor.

„Die Leber reiht sich naeh ihrem feineren Baue durchaus

den iibrigen Absonderungsdriisen an. Sie ist im Allgeineinen

als eine tubulose Druse rnit vielf'ach communicirenden, netzformig

angeordneten Gangen anzusehen. Die G;ille fliesst gleieb dem

Secrete anderer Drtisen in der von den Driisenzellen umschlos-

senen Lichtung der Driisengange. Bei einigen Thieren ist der

tubulose Bau der Leber sehr leiclit zti erkennen. Fiinf und mehr

Zellen sind auf dem runden Querschnitte eines Leberschlauches

in einfaeher Schichte im Umkreise der sehr kleinen drehrunden

Lichtung des Schlauches angeordnet. Von dieser Anordnung der

Leberzellen bis zu derjenigen, bei welcher eigentliehe Schlauche

nicht mehr vorhanden sind, findet sich eine zusammenhangende

Reihe von Uebergangen. Es treten namlich oft nur vier, drei

oder zwei Zellen zur Bildnng eines Gallenweges auf dem Quer-

schnitte zusammen. Letzterenfalls wird der Gallenweg nicht

dadurch gebildet, dass mehrere Zellen mit den abgestumpften

Innenkanten zusammenstosseu, sondern dadurch, dass die schein-

bar einfache Scheidewand, welche eine Zelle von ihren Nachbar-

zellen trennt, sich in der Mitte in zwei Blatter spaltet, die sich

sofort wieder vereinigen und so den im Zustande der Fiillung

drehrunden Gallenweg uinschliessen. Der Uebergang der Ab-

sonderungswege der Galle in die Ausfuhrungsgange geschieht

bei alien Wirbelthieren in der Nahe der Pfortaderzweige derart,

dass an Stelle der grossen Leberzellen die kleinen Pflasterepithel-

zellen treten, bald mit bald ohne deutliche Uebergangsstufen,

wahrend die Lichtung des Ganges sich nur sehr wenig und all-

mahlich erweitert. Immer steht jede Leberzelle wenigstens mit

einer Blutcapillare in Beruhrung; Gallenwege und Blutwege sind

stets durch zwischenliegende Zellenmasse geschieden. Je wenigero o o
Zellen zur Bildung eines Gallenwegs zusammentreten, mit einem

desto grossern Theile ihrer Oberflache steht im Allgemeinen die

Leberzelle mit dem Capillarsystem in Beriihruug. Wo die Gallen-

wege nur von zwei Zellen umschlossen werden, beriihrt jede

Leberzelle mehrere Capillaren, und die Flachen der Zelle, welche

nicht an die Blutbahnen stossen, bilden mit den anstossenden

Flachen der Nachbarzellen Gallenwege. A us einfachen Zellen-

reihen bestehende Lcberbalken kommcn nirgends vor. Die Galle
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entstehi nicht dutch fortgebendc Auflosung uml Neubildung der

Leberzellen, sondern letztere persistiren. GalleneapilWen mit

eigener Wandung gibt es nirgends. Die neueren treff'lichcn Dar-

stellungen der Kaninchenleber irren auch insofern, als sic die

Gallenwege an die Kanten der Leberzellen, die Knotenpunkte der

Gallenwege an die Ecken der Zellefi verlegen. Die Gallenwege

des Kaninchens verlaufen vielmehr in der Mitte der Zellen-

scheidewande."

Der Vortragende legt schliesslich die Specialbeschreibung

der Leber von Coluber natrix vor nnd empfiehlt die Sehlangen-

leber als passendsten Ausgangspunkt fiir das vergleichende Stu-

dinm der Wirbelthierleber. Die besonderen Darstellungen der

Leber der iibrigen untersuchten Wirbelthiere sollen vorgelegt

werden, sobald die nothigen Zeicbnungen vollendet sind.

Wird einer Commission zugewiesen.

Heir Dr. Gustav C. Laube uberreicht in Anschluss an

seine fruheren Arbeiten iiber die Fauna der Schichten von Set.

Cassian eine weitere Abhandlung, welche sich iiber die Gastro-

poden verbreitet. Der grosse Artenreicbthum dieser Thierclasse

notbigte ihn, dieselbe in zwei Abtheilungen zu behandeln; die

erste Abtheilung, welche eben vorgelegt wird, umfasst die Pec-

tinibranchiata proboscidifera H. und A.Adams. Im Allgemeinen

hebt der Verfasser hervor, dass die Gastropoden-Fauna von Set.

Cassian durch ihre Formenahnlichkeit mit jener des Kohlenkalks,

sowie durch den Umstand , dass zahlreiche palaozoische Ge-

schlechter noch unzweifelhafte Reprasentanten in ihr neben sol-

chen besitzen, welche erst in der mesozoischen Zeit zur Bliithe

gelangen, in ibrer Gesammtheit als wahre Grenzfauna von hohe-

rem Interesse ist, als in stratigraphischer Beziehung, da bis jetzt

nur eine geringe Anzahl identer Species auch an anderen Lo-

calitaten gefunden wurde. Der Verfasser erwahnt zweier neuer

Geschlechter, welche aufzustellen er sich bewogen sah, das eine

mit puppenformiger Gestalt und glatten Umgangen mit langge-

schlitztem Mund, der mit weitvorstehenden Lippen umgeben ist,

nennt er Euchrysalis, das andere durch einen eigenthumlichen

Mundausschnitt, der an Ileurotoma erinnert, und Vformig gebo-

genen Anwachsstreifen auf der sonst glanzendglatten Schale steht
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ebenso Pleurotomaria nahe, dafiir vvird der Name Ptychostoma in

Vorschlag gebracht.

Das vorliegende Heft behandelt 117 Arten, wovon 22

neu sind.

Der Arbeit sind zehn Tafeln beigegeben.

Herr Prof. A. Bauer macht eine Mittheilung iiber die Ein-

wirkung von Chlor auf Amylen. Lasst man das Chlor bei niedriger

(—17 °C.) Temperatur auf Amylen einwirken, so eifolgt die Reac-

tion beinahe ohne Salzsaure-Entwicklung, steigert man dann die

Temperatur langsam bis zur Kochhitze des Wassers so entwickelt

sich viel Salzsaure, und es konnen aus dem Producte folgende

Korper abgeschieden werden: 1. geehlortes Amylen C
5
H CI., eine

bei 90—95°C. siedende Fliissigkeit; 2. Amylenchlorid €. H 10 CI,;

3. geehlortes Amylenchlorid C 5 H 9 Cl 3
in Form von weissen cam-

phorahnlichen Krystallen, und 4. zweif'ach geehlortes Amylenchlorid

C. HR Cl
4 , eine bei 230—240° C siedende wasserhelle sehwere

Fliissijikcit.

Wild einer Commission zugewiesen.

Die in der Sitzung vom 26. April vorgelegten Abhand-

lungen: „Pseudomorphosen" IV. vom Herrn Dr. Tschermak,
und Buber den Lullin'schen Versuch und iiber die Li chte li-

ber g'schen Figuren 1, von Herrn Prof. Dr. A. v. W a 1 1 enhofen
werden zur Aufnahme in die SitzunKsberichte bestimmt.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Lnftdruck in Par. Linien

to
a!
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8
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M
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10"
Tnges-
mittel

Temperatur R.
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330.15
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328 . 80
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325.22
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327.84 —1.77
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330. 45 14-0.90

329. 80
j

+0.26
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+3.91
+1.13
—0.13
+0.15
4-0.24

+ 1.11

+2.11
4-3.05
+3.83
+2.47

+ 1.67
+0.89
—2.31
-2.80
-3 23

+0.44

+ 1.4

+ 2.0
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+ 5.5
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6
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5
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+
+
+
+
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+ 10.30

+ 12 47

-fll 07

+ 10 17

+ 8.80
+ 7.53
4- 3.23

+ 5.73

+ 8.47

+10.83
4- 9.40
+13.00
4-16.33
+ 14.60

+ 9.50

—2.3
+ 1.3
—0.3
+1.1
-0.3

+2.5
+4.7
+ 4.5
+5.8
+2.6

+1.9
+ 1.1
+2 2

+3.2
+1.5

+ 1.2
+3.0
+ 5.2

+3.7
-j-2.8

+1.3
0.0

—4.4
—2.1
+ 0.5

+2.8
+ 12
+4.7
+7.9
+6.0

+2.11

Maximum des Luftdruckes 333.93 den 16.

Minimum des Luftdruckes 325 22 den 30.

Corrigirtes Temperatur-Mittel + 9.72.

Maximum der Temperatur + 21.0 den 29.

Minimum der Temperatur + 0.8 den 23.
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far Meteorologie und Erdmagnetismas (Seehohe 99 ' 7 Toisen)

April 1866.

Max. Min.

der

Temperatur

Dunstdruck in Par. Lin.

18h 2h 10h
Tages-
mittel

Feuchtigkeit in Procenten

18h Oh 10h Tages-
mittel

Nieder-

schlag

in Par. L.

-- 6.3
—11.7
--10.

6

--11.

8

— 8.7

4-13.6

+18.3
+ 18.2

+ 18 8

+ 15.2

+14.2
+13.6
+ 13.0
+15.8
+10.9

+13.4
+17.4
+16.4
+ 16.2

+ 16.5

+114
+ 10.

6

+ 6.0
+10.7
+ 14.4

+ 17

+ 15.1

+20.3
+21.0
+ 19.6

+ 1.4
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Windesrichtung und Starke

18h 10h

Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

10-18b 18-2: 22-2 1 ' 2-6h 6-10"

WrduDsluDg
in Mlllini.

Tag Naclit

3
4
5

6
7

8
9

10

11

12

13

14
15

16
17

18
19
20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30

Hi ltd

SO 2
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ftir Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99*7 Toisen)

April 1866.

Bewolkung

I8h 2" 10h

Elektricitat

18h 10"

Tagesmitte) der maguetischen
Yariationsbeobachtungen

Decli-

nation

Horizontal-

Intensitat

Ozon

Tag Nacht

2

9

10
4
10

10

9

7
7

1

8
2
1

10

1

9
9

7

10

10

10

I

1

2
9
10

5.6

10

7

8
9
10

7
4

1

7

1

7

4

10

3

4
8
5

1

9

9
10

1

3

1

1

4

4.8

7
7

8
7
Id

3

2
4
10

9

9
8

9

8
10

6

7

7
4

5.1

6.3
7.7
8.7
6.7
10.0

6.7
4.3
0.0
5.3
7.0

1.3
5.7
2.7
1.0

10.0

1.3
4.3
8.7
4.7
5.3

9.3
9.0
1U.0
0.7
0.3

1.0
2.0
3.3
5.7
6.0

5.2

+17 6

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

+20.5
0.0

+19.8
+24.8
+15.1
+58.0

0.0

0.0
+50.0
+ 8.1

0.0
0.0

0.0
0.0

+ 45.0
+ 20.2
+34.9

+ 16.6

+31.0
+40.0
+ 11.5

0.0

+ 6.9

+ 17.6
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
o.o
0.0

+ 6.0
0.0

0.0
0.0

+ 10.1

+ 10.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

+ 12.3

0.0

+ 16.9
0.0
0-0

+ 9.7

+ 1.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

+ 13.5

+26.6
+ 15.1

+ 17.1
0.0

+11.2

+24.1
+22.8

0.0

+ 10.8
0.0

+ 7.0

+ 5.6

+ 8.1

+18.2
+21.1

+ 16.4
+10.1
+13.3

0.0
+12.6

+ 4.2

118 02
115.57
117.52
117.83
118.38

114.20
114.22
116.43
118.90
121.43

122.05
123.30
122.07
121.13
121.40

121.87
124.92
123.77
123.37
122.93

123.05
124.07
122.82
121.98
123.58

123.40
123.68
122.62
122.63
122.36

120 99

+ 5.6

+ 6.2

+ 7.2

+ 7.7

+ 8.1

+ 8.6

+ 10.3

+ 12.0

+13.6
+ 13.8

+13
+ 12

+ 12.6

+12.7
+12.6

+ 12.3

468.93
466.70
470.53
468.32
479.25

474 43
481.32
486.05
472.23
472.57

457.13
434.58
440.30
463.95
477.

460.68

8.5
10.0
3.0
3.0
1.0

2.0
2.5
6.0
4.0
7.0

8.0
5.0
9.0
3.0
10.0

8.0
3 3

5.0
6.0
6.0

7.0
8.0
1.0
7.0
5.0

4.0
4.0
3.0
7.0
9.0

5.5

9.0
5.0
10.0
7.0
4.0

8.0
0.0
5.0
8.0
6.0

10.0
0.0
9.0
9.0
5.0

9.0
0.0
2.5
10.0
8.0

8.0
10.0
10.0
10.0
7.0

7.0
7.0
6.0
0.0
10.0

6.6

n, n\ n" sind Skalentheile der Variationsapparate fiir Declination, kori-

zontale Intensitat und Inclination.

t ist die Temperatur am Bifilarapparate in Graden Reaumur.
Zur Verwandlung der Skalentheile in absolutes Mali dienen folgende

Formeln

:

Declination D = 11 38'' 58+ 0'- 763 (w - 120)
Horiz. Intensitat 7/= 2MJ270 + 0-00009944 (600—n)

+ 0-000651 t + 0-00401 T
wo T die seit 1. Janner 18b'6 verflossene Zeit, in Theilen des Jabres ausgedriickt,

bedeutet.

Die Beobachtungen der horiz. Intensitat in der zweiten Hjilfte des April
fielen aus, weil der Coconfaden, an welchem der Magnet aufgehangt war, riss,

ein ueuer Faden eingezogen und der Werth eines Skalentheils neu bestimmt wer-
den musste.
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Selbstverlag der kais. Akad. der Wissenschafteu in Wi
Buchdruckerei von Carl Gerold's Sohn.



Raiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jalirg. 1866. Nr. XIV.

Sitziing der matliematiscli-naturwissenscliaftliclien Classe vom 7. Juai.

Herr Hofrath Ritter v. Ettingshausenim Vorsitze.

Die h. k. ungarische Hofkanzlei iibersendet, mit Zuschrift

vom 24. Mai, die tabellarischen Ausweise iiber die Eisverhaltnisse

der Theiss im Winter 1865/66.

Das w. M. Herr Prof. HI as i wet z berichtet iiber eine in

Gemeinscbaft mit A. Grabowsky ausgefiihrte Untersuchung der

sogenannten Carminsaure aus der Cochenille, die zu dem Resultate

gefuhrt bat, dass diese Substanz, fur welche man mehrere Formeln

aufgestellt batte, ohne iiber ihre nahere Zusammensetzung etwas

Bestimmtes zu wissen, eine Zuckerverbindung ist, die beim

Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure in ibre naberen Bestandtheile,

den Zucker, und einen amorpben Farbstoff, das Carminrotb, zerfallt.

Carminroth ferner gibt beim Schmelzen mit Kalihydrat ein

interessantes Zersetzungsproduct, das Coccinin, einen in gelben

Blattchen krystallisirten Korper, der eine Reihe der schonsten und

auftiilligsten Farbenreactionen gibt.

In einer demniichst erscbeinenden ausfubrlicben Abhandlung

sollen die naheren Verbaltnisse dieser Substanzen und ihre Formeln

erortert werden.

Dutch seine in den Sitzungsberichten mitgetheilten Arbeiten

iiber die Harze ist Hlasiwetz dazu gefiihrt worden, eine Be-

ziehung dieser zu den sogenannten Gerbsauren zu vermuthen,

und in der That lasst sich eine solche erweisen.

Eine neue Untersuchung der Caffe egerbsaure hat er-

geben, dass diese Verbiudung ein Glukosyd ist, ahnlich der Gall-

apfelgerbsaure, und sich mit Leichtigkeit in einen Zucker und
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eine neue, schon krystallisirte Saure, die er Caffeesaure nennt,

die im naohsten Zusaminenhange mit der von ihm kurzlich ent-

deokten Ferulasaure, so wie mit der Protocatechusaure steht,

spalten lasst.

Die Formel der Caffeesaure ist G H
8 4

. Die Verhaltnisse der

socenannten Viridinsaure, sowie der zuletzt von Mulder beschrie-

benen Sauren aus dem Caffee werden nun erst verstandlieh sein.

Mit in die Untersuchung bezogen sind bereits die China-

gerbsaure und die Sauren des Tbee's.

Aus beiden ist Protocatechusaure darstellbar.

Dr. Barth studirte in II 1 as i we t z 's Laboratorium einige

Derivate der Paraoxybenzoesaure, die aus der Behandlung

derselben mit Jodathyl, durch Aetherificirung, durcb Nitriren, Ami-

diren und Bromiren hervorgehen, und fand endlich , dass man

die Paraoxybenzoesaure in Protocatechusaure kunstlich uber-

fiihren kann.

Der Secretar legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

,,Beitrag zur Kenntniss des Luteolin", von dem w. M. Herrn

Prof. Dr. Fr Kochleder in Prag.

„Mineralogische Mittbeilungen. I. Eine neue Calcitform von

Pribram", von dem c. M. Herrn Prof. Dr. V. v. Zepharovich

in Prag.

Herr Prof. Dr. E. Mach in Graz iibersendet folgende „Be-

merkungen iiber den Effect intermittirender Tonreizungen":

„Im akademischen Anzeiger Nr. 19 d. J. 1865 S. 124 er-

wahnte ich einiger Versuchsreihen iiber intermittirende Tonrei-

zungen, die ich im Sommer dieses Jahres ausgefuhrt hatte.

Durch Herrn Prof. J. Stefan's Notiz im akademischen An-

zeiger Nr. 13 d. J. 1866 sehe ich mich nun veranlasst mitzu-

theilen, dass ich genau dieselbe Methode angewendet habe, wie

Herr Prof. Stefan. Eine Stimmgabel wurde durch eine mit

Ausschnitten versehene rotirende Scheibe gehort. Dass hiebei

neue Tone auftreten, sowie die einfachen von Prof. Stefan mit-

getheilten mathematischen Bemerkungen, mtissen sich natiirlich

jedem aufdrangen, der das Experiment einmal ausfiihrt. Ich habe

die Ergebnisse auch schon im vorigen Sommer einigen Freunden

in Graz, z. B. Herrn Prof. E. Krischek und Herrn Prof. F.

Pless, sp'ater auch Herrn Prof. Lip pi ch, mundlich mitgetheilt.
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Der Grand meiner verspiiteten Publication Hegt darin, dass

ich einen bei Herrn L. Zimmermann in Heidelberg vor einein

Jah re bestellten Apparat noch nicht erhalten habe. Mit demsel-

ben sollten Messungen fiber die bei interuoittirenden Tonreizungen

etwa auftretenden Nachschwingungen und Eigensohwingungen des

Gehorapparates angestellt werden."

Horr Prof. Mach iibersendet ferner eine Abhandlung ,, iiber

den physiologischen Effect raumlich vertheilter Lichtreize".

Denkt man sich die Netzhaut als Ebene und ihre Beleuch-

tungsintensitat von Stelle zu Stelle beliebig wechselnd, tragt man
an jeder Stelle eine der Liehtintensitat proportionale Ordinate

auf und verbindet die Endpunkte sammtlicher Ordinaten , so ent-

steht eine Flache, welche Macb Lichtflacbe nennt.

Tragt man hingegen fur jede Netzhautstelle die Empfin-

dungsintensitat als Ordinate auf, so entstebt analog eine Flaclie,

die Einpfind ungsflache genannt wird.

Die Liehtflache und die Empfi nduugs flache sind

nun insofern geometrisch verwandt, als die zweite stets ein ver-

zerrtes Bild der ersteren vorstellt. Beide Flachen sind collinear.

Es zeigt sich jedoch, dass die Ordinaten der Empfindungsflache

nicht allein von den entspreehenden Ordinaten der Liehtflache,

sondern auch von den Krummungen der Liehtflache an den be-

treffenden Stellen abhangen.

Wird einer Commission zugewiesen.

EndUich iibersendet Herr Prof. Mach die stereoscopische

Phoiographie eines anatomischen Praparates und eine darauf be-

ziigliche Notiz.

Wird einer Commission zugewiesen.

Herr Dr. A. Boue theilt die chemische Analyse der rosen-

farbigen dichten Kalke der hebridischen Insel Tyrie durch Herrn
Damoar mit, welche beweisen soil, dass die Farbe nicht von
organischen Wesen herstamnit.

Dr. Boue theilt einen Brief des Herrn Virlet mit, in

welchem er iiber die Druckcommission der geologischen Gesell-

schaft in Pans wegen Abkiirzung seiner der k. Akademie iiber-

Bchickten orog/aphischen Beschreibung Mexico's sich beklatrt.
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Dr. Boue setzt hinzu, dass leider ahnliche Klagen ihm von Prof.

Bianconi aus Bologna zukamen, und dass er selbst fur sick

von derselben Commission ein Veszeichniss der Errata nie hat

erwirken konnen, obgieich man ihm ganz willkiirlich den Aus-

spruch zugemuthet hatte, dass die Krystallographie im Ganzen oder

selbst nur theilweise seit Hauy s Zeiten bis 1844 noch keine Ver-

besserungen erhalten hatte, indem doch (siehe Bull. Soc. geol. de

Fr. 1844 N. F. B. 1 S. 301) Molis eine einfachere Methode an die

Hand gab undNaumann's Krystallographie in Frankreich selbst

Anklang fand, wie es die bewahrten Krystallographen Delafosse

und Decloizeaux bestatigen.

Herr Prof. Oscar Schmidt macht die Mittheilung, dass die

in der Abhandlung „Murmelthiere bei Gratz" naher begriindete

Vermuth ung, wonach die in dem alten Murmelthierbau gefunde-

nen Thonkugeln durch das Scharren der Thiere geformt seien,

eine schnelle und directe Bestatigung erhalten habe.

Bei einer Besichtigung von Arctomys Bobak im Wiener

Thiergarten in Gesellschaft seines Freundes des Herrn Professors

U n g e r , welcher zuerst die Gratzer Kugeln mit den Bewohnern

der Hohle in Verbinduhg brachte, erwies sich sogleich diese Er-

klarung als die richtige. Wie Jedermann sich uberzeugen kann,

hat der Bewohner des Thiergartens durch das Scharren . in und

vor den Hohlungen in seinem Zwinger eine Menge solcher, uns

anfangs so rathselhafter Kugeln geformt, und es bleibt nur noch

der Umstand auffallend, dass in den zahlreichen Beschreibungen

des Murmelthieres , so weit sie uns zuganglich gewesen sind,

diese eigenthiimliche Liebhaberei des Murmelthieres nicht er-

wahnt ist.

Die in der Sitzung vom 11. Mai vorgelegten Abhandlungen:

„Ueber die Einwirkung von Chlor auf Amylen" von Herrn Prof.

A. Bauer; „Beitrage zur Naturgeschichte der Insecten. XIX/'
von Herrn E. Heeger; „Ueber die Warmecapacitat verschiedener

Bodenarten und deren Einfluss auf die Pflanze", von Herrn

L. Pfaundler, und „Intomo alV azione delV urina sulla soluzione

di iodio e sulla colla d
1

amido" von den Herren Doctoren M. v.

Vintschgau und R. Cobelli, werden zur Aufnahme in die

Sitzungsberichte bestimmt.





136

Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Luftdruck in Par. Linien

18h Oh 10h
Tages-
mittel

^ be g

Temperatur R.

18h 10h
Tages-
mittel

S~

< * 2.

1

2

3
4
5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

10

17

IS

1!)

20

21

22
23
24
25

2<;

27

28
29
30

31

Mittel

325.

323.

327.

330.

329.

333
332,

331.

329
328.

330.62
328.58
328.00
328.80
330.69

331.

332,

331,

331,

331

332.

332,

331
328,

328,

327.18
328.75
329.03
329.24
327.80

328.23

329.74

324,

322,

328,

330
330

333,

331
330
328
329

330.13
327.06
327.52
329.34
330.48

331.66
331.58
331.03
331.59
331.67

332.88
331.47
330.76
328.31
328.91

327.73
328.90
329.43
328.47
328.02

327.91

329.53

324.68
324.91
329.81

10 329.48
23 332.39

332.62
331.47
330.46
328.49
329.80

329.41
328.49
328.00
330.35
330.95

332.02
331.56
331 . 63
331.74
332.45

332.84
331.56
329.99
328 52
328.49

328.27
329.05
329.74
327.80

84

77
78
oi

;

,79

.01

,91

.89

.11

.28

330.05
328.04
32784
329.50
330.71

324.

323.

328.

330
330,

333,

331.

330,

329
329

331
331
331
331
331

332
331
330
328
328

327.93
328 90
329.40
328.50

327.80 327.87

327.84

329.76

327.99

329.68

—4.50
—5.57
—0.56
4-0.72

+1.45

3.67
2.65

--1.55
—0.23
—0.06

+0.71
—1.31
—1.51
+0.15
+1.35

+2.36
4-2.35
-1-1.96

+2.32
+2.53

+3.32
+2.24
+1.30
—0.92
—0.74

—1.76
-0.61
—0.12
—1.04
—1.68

—1.58

+0.28

+10.6
+11.0
+ 6.5

+ 5.5

+ 8.0

+ 5.8

+ 4.2

+ 6.2
+ 8.0
+13.2

+ 9.0

+ 8.8
+ 5.6

+ 7.2

+ 5.8

+ 6.2

+ 4.8

+ 5.7
+ 5.2

+ 4.8

+ 3.6

+ 2.6

+ 2.6
+ 2.3
+ 6.0

— 7.4
— 7.6
--9.7
-- 9.5

+ 10.8

+ 13.0

+ 7.01

+21.1
+14.0
+12.0
+15.8
+17.1

+12.2
+ 14.2
—16.6
--18.

8

—17.6

+ 14.1

+ 18.8

+ 11.9

+ 11.5
+11.1

+ 9.1

+ 10.1

+ 9.6
+11.5
+ 11.0

+ 5.3
— 7.1
— 7.5
— 9.7
+ 14.1

+ 7.3

+ 16.6

+ 1S.3

+19.3
+20.1

+22.2

+13.73

+ 14.9

+ 9.0

+ 8.4
+11.8
+ 8.2

+ 6.7

+ 7.5
+ 10.0

+ 13.8

+ 12.8

+ 9.3

+ 6.9

+ 8.2
+ 6.8
+ 8.1

+ 6.4

+ 6.4

+ 6.2

+ 7.2

+ 4.8

+ 4.9

+ 3.6
+ 3.4

+ 7.6
+ 8.4

+ 6.9
+ 12.2
+11.5
+ 13.6

+ 15.0

+15.6

+ 8.91

+ 15.53

+ 11.33

+ 8.97
+ 11.03
+11.10

+ 8.23

+ 8.63
+ 10.93

+ 13.53

+ 14.53

+10.80
+ 11.50

+ 8.57

+ 8.50

+ 8.33

+ 7.23

+ 7.10
+ 7.17

+ 7.97

+ 6.87

+ 4.60
+ 4.43

+ 4.50
+ 6.53

+ 9.50

+ 7.20
+12.13
+13.17
+14.13
+ 15.30

+16.93

+ 9.88

+6.8
+2.5
0.0

+ 1.8

+1.7
—1.5
-1.3
+0.8
+3.2
+4.0

+0.1
+0.6
—2.5
—2.8
-3.1

—4.4
-4.7
—4.8
—4.1
—5.3

—7.6
—7.9
—7.9
—6.0
—3.2

-5.7
—0.9
—0.1
+0.7
+1.7

+3.2

—1.54

Maximum des Luftdruckes 333.34 den 6.

Minimum des Luftdruckes 322.78 den 2.

Corrigirtes Temperatur-Mittel + 10.13.

Maximum der Temperatur + 22.4 den 31.

Minimum der Temperatur + 0.8 den 23.
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99
' 7 Toisen)

Mai 1866.

Max. Min.

der

Temperatur

Dunstdruck in Par. Lin.

18h 10h
Tages-
raittel

Feuchtigkeit in Procenten

18h oh 10h Tages-
raittel

Nieder-

schlag

in Par. L.

+21.1
-4-16.0

+13.2
+16.3
+17.5

-(-12.2

+14.2
+ 16.6

+ 19.2

+ 18.2

+15.2
+18.8
+ 12.0
+12.1
+12.3

+ 9.4
+ 10.2

+ 10.6

+ 11.8

+ 11.0

+ 5.6

+ 7.6

+ 8.0
+11.0
+ 14.1

+ 8.4
+171
+ 19.2

+20.2
+20.2

+22.4

+ 10.5

+ 9.0

+ 6.4

+ 4.6

+ 8.0

+ 5.7

+ 3.6
+ 5.0

+ 6.6
+11.8

+ 9.0

+ 6.9

+ 5.4

+ 6.8

-T 5.1

+ 6.2

+ 4.8

+ 5.7
+ 4.0
+ 4.8

+ 3.6
+ 26
+ 0.8

+ 1.2

+ 4.5

+ 6.9

+ 7.0

+ 8.7
+ 8.7
+ 9.8

+12.6

4.42
4.08
2.88
3.14
3.50

2.40
2.45
2.74
3.26
3.73

2 81
3.25
2.80
2.83
2.40

2.75
2.04
2.14
1.85
1.65

2.10
1.63
1.37
1.62
2.33

7<>

77
2!)

30

36

4.52

2.95

3.47
4.87
2.69
3.92
4.04

2.55
2.57
2.23
2.29
2.82

2.81
3.73
2.72
2.78
1.89

2.11

1 84
2 62
1.39
1.07

2.22
1.47
1.12
2.03
2,21

3.60
4.83
4.77
4.54
5.30

3.94

2.92

4.08
3.07
3.52
4.17
3.44

2.81
2.80
3.01
4.42
3.39

2.73
3.25
3.07
2.85
2.60

2.38
1.70
1.76
1.77
2.05

1.90
1.73
1.33
2.17
3.15

3.61
4.78
4.64
4.78
4.20

4.21

3.08

3.99
4.01
3.03
3.74
3.66

2 59
2.61

2.66
3.32
3.31

2.41
1.86
2.17
1.67
1.59

2.07
1.61
1.27
1.94
2.56

3.64
4.46
4.57
4.61
4.62

4.22

2.98

89
79
81

96
87

72
84
79
81
60

64
76
85
75
72

80
67
65
58
54

76
64
54
66
69

96
97
92
99
86

77

76.8

31

75
48
52
48

45
39
28
24
32

43
39
49
52
36

48
38
57
26
21

69

39
30
44
33

92
60
52
46
50

32

44.5

58
70
84
76
84

78
73
63
68
57

61

89
75
79
64

68
48
50
47
67

61

63
49
56

76

98
84
86
78
59

57

68.6

59
75
71

75
73

65
65
57
58
50

56
68
70
69
57

65
51

57
44
47

69
55

44
55

59

95
80
77
74
65

55

63.3

0.0
0.9
3.0
0.0
0.0

2.1
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
6.6

3
0.0

0.0
0.1
0.6
0.2
0.0

0.1
0.0
0.0
0.1
0.0

0.4
6.8
0.0
0.0
0.1 !

0.0

Minimum der Feuchtigkeit 21% den 20.

Sumine der Niederschlage 21'". 3.

Grosster Niederscklag binnen 24 Stunden 6"'.8 den 27.

Das Zeichen : beim Niederschlag bedeutet Eegen , das Zeichen * Schnee

z/ Hagel und j Wetterleuchten.

Die Abweichungen der Tagesmittel des Lnftdruckes vom Normalstande
bezielien sich auf das Mittel der 90 Jahre 1775— 1864; die Abweichungen der
Tagesmittel der Temperatur auf Mittel der 16 Jahre 1848—1863.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

bo

H



^rdmagnetismus (Seehohe 99*7 Toisen)

1 39

Bewolkung

I8h 10"

Elektricitat

18h 10h

Tagesmittel dcr magnetischeu
VariationsbeobachtungeD

Decli-

nation

Horizontal-

Intensitat

Ozon

Tag Nacht

8
Id

10

10

1

1

9
4
7

10
. 1

1

10

8
9
5

10
5

4
8
6

10

10

3
10

2

10

6-4



~elb«verl»g der kais. Ak.id. der Wissenschaften in Wi

Buchdruukerei van Carl SeroJd's Sohn.



Kaiserliche Akademie der Wisseiischaften in Wien.

Jalirg. 1866. Nr, XY.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Ctasse vom 14. Juni.

Herr Hofrath Ritter v. Ettingshausenim Vorsitze.

Der Secretar gibt Nachricht von dem am 11. Juni erfolgten

Ableben des inlandischen correspondirenden Mitgliedes Herrn

Dr. Theodor Kotscliy.

Ueber Einladung des Vorsitzenden geben sammtliche An-

wesende ihr Beileid durch Erheben von den Sitzen kund.

Herr Dr. Ed. Schwarz uberniittelt eine Abhandlunij, be-

titelt: „Mikroskopische Untersuchungen an der Mileh der Woch-
nerinen".

Herr Professor Unger iibergibt seine fortgesetzten Unter-

suchungen „uber den Inhalt altagyptischer Ziegel an

organischen K or pern".

Es wurden ihni kiirzlich einige Ziegel aus der bekannten

Ziegelpyramide von Dashur, deren Erbauung zwischen den Jahren

3400 und 3300 vor Christus fallt, zu dieseni Behufe zugesendet.

Auch diese wie alle agyptischen Ziegel sind der grosseren Biin-

digkeit und Dauerhaftigkeit wegen durch Zusatz von Wiistensand

und Hackerling bereitet.

Mit der Hauptmasse, dem Nilschlamme, sowie mit dem

Hackerling kamen zufallig auch Samereien verschiedener Ge-

wachse, Thierreste und Kunstproducte in das Fabricat, so dass

bei der unveranderten Beschaffenheit der einschliessenden Sub-

stanz auch jene Korper unverandert bis jetzt erhalten wurden und

daher vollkommen deutlich zu erkennen waren.

Die Ermittlung dieser meist kleinen Korperchen ergab nun
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fur jene ferae Zeit des Pyramidenbaues das Vorhandensein von fiinf

verschiedenen Culturpflanzen , von sieben Ackerunkrautern und

einigen Localgewachsen, ferner mehrerer Siisswasserconchylien,

Fisch- und Insectenreste u. s. w., durchaus Organismen, die noch

heute grosstentheils inAegypten vorkoramen und sich bisher un-

verandert erhalten haben.

Ausser zwei Getreidearten, Weizen und Gerste, wurden noch

aufgefunden der Teff [Eragrostis habyssinica), die Ackererbse (Pi-

sum arvense) und der Lein (Linum ussitatissimum), welcher letz-

tere aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso als Nahrungspflanze

wie als Gespinnstpflanze verweudet wurde.

Einen reichlicheren Antheil zeigten die Ackerunkrauter, welche

zu den gewohnlichsten gehoren und nothwendig ihre Wanderung
mit den Culturgewachsen nicht bios iiber ganz Europa, sondern

meist iiber die ganze Erde unternommen haben. Ieh nenne unter

andern den Ackerrettig (Rhaphanus Rhaphanistrum) , die Saat-

Wucherblume {Chrysanthemum segetum), die sonnenwendige Wolfs-

milch (Euphorbia helioscopid), den Mauer-Gansefuss (Chenopodium

murale), das begrante Hasenohr {Bupleurum aristatum) und die

Futterwicke (Vicia sativa).

Von den Kunstproducten wurden vorgefunden Trummer von

gebrannten Ziegeln , Scherben von Thongeschirren , ein kleines

Stuck eines Leinen- und Schafwollfadens, was Alles auf eine ziein-

lich vorgeschrittene Cultur zur Zeit jenes Pyramidenbaues hin-

deutet. Uebrigens beweist der Zustand , in welchem alle diese

Einschlusse, namentlich das gehackte Stroh sich vorfanden, dass

die Ziegelfabrication in der That auf jene Weise betrieben wurde,

wie sie Hero dot angibt und im Buche Exodus V, 11 er-

zahlt wird.

Der Vortragende spricht die Hoffnung aus, dass eine fort-

gesetzte Untersuchung dieses Materials manche wichtige Auf-

schliisse iiber die Anlange der Cultur in Aegypten geben wird

und dass die stummen verschlossenen Ziegel aus Nilschlamm so-

gar Manches mittheilen werden, was wir vergebens in den alten

Bauwerken und Mumiensargen, geschweige in den schriftlichen

Ueberlieferungen suchen.

Herr Dr. Erwin Freih. von Sommaruga legte eine Arbeit

iiber die Aequivalente von Kobalt und Nickel vor, die er aus An-
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lass der geringen Uebereinstimmung der Angaben betreffs dersel-

ben unternommen hat. Durch die Analyse des Purpureokobalt-

chlorids wurde das Aequivalent des Kobalt zu 30, durch Schwe-

felsaurebestimmungen im schwefelsauren Nickeloxydul-Kali (NiO,

S03 + KO, S03 -f- 6 HO) das Aequivalent des Nickel zu 29 ge-

funden, womit die von Schne ider angegebenen Zahlen bestatigt

werden, und die Aequivalente dieser beiden Metalle wirklich urn

eine ganze Einheit verschieden waren.

Das w. M. Herr Prof. E. Briicke hat der Classe in der

Sitzung voin 26. April mitgetheilt, dass er im (weissen osterrei-

chischen Land-) Weine einen durch Metawolframsaure fallbaren

stickstoffhaltigen Korper aufgefunden habe, der im Aether - Al-

kohol loslich ist und mit Natronkalk erhitzt eine organische Base

gibt. Er macht auf den Nutzen aufmerksam , welchen weitere

Untersuchungen liber diesen Gegenstand gewahren konnen. Da
dieselben aber zunachst rein chemischer Natur sind, so halt er es

fur wunschenswerth, dass sie von einem Chemiker von Each und

in grosserem Massstabe gefiihrt werden, und fragt desshalb an, ob

die Classe geneigt sei, das hiezu Nothige zu veranlassen. Die

Classe beschliesst nach Anhorung einer Commission fiir weitere

Erforschung des Gegenstandes Sorge zu tragen und vorlaufig

100 fl. fur Beschaffung der Materialien zu bewilligen. Herr Dr.

Ludwig, Assistent am Universitats-Laboratorium fiir Chemie,

hat sich bereit erklart, diese Untersuchung zu fuhren.

Die in der Sitzung vom 7. Juni vorgelegten Abhandlungen
des Herrn Prof. Mach, und zwar: a) „Ueber wissenschaftliche

Anwendungen der Photographie und Stereoscopie" und b) „Ueber
den physiologischen Effect raumlich vertheilter Lichtreize", wer-
den zur Aufnahme in die Sitzunorsberichte bestimmt.



SelhstverUg der kais. Akad. der Wisseuschafteu in Wieu.

Buchdruckerei vou Carl Gerold's Sohu.



Kaiserlit-he Akademie der Wisseiist-haften in Wien.

Jalirg. 1866. Nr. XVI.

Sitzmija; der matheraatiseh-naturwissenscliaftlichen Classe vom 2t. Jimi.

Herr Professor Unger im Vorsitze.

Die Geschaftsfiihrer der 41. Versammlung deutscher Natur-

forscher und Aerzte theilen mit Circularscbreiben vom Juni 1. J.

mit, dass die fur September anberaumt gewesene Versammlung

in diesem Jahre nicht stattfinden wird.

Herr Hermann Anton iibermittelt eine Abhandlung, be-

titelt: „Die Grenzebene. Ein Beitrag zur Linearperspective".

Der Verf. versucht in der vorliegenden Arbeit zu zeigen,

wie der Parallelismus, der in der Lehre von den Parallelprojee-

tionen eine so grosse Rolle spielt, auch in der Perspective An-

wendung findet. In der Lehre von den Parallelprojectionen beruft

man sich oft auf die Satze : „Die Projectionen paralleler Geraden

sind parallel" — „Zwei parallele Ebenen, von einer dritten Ebene

geschnitten, liefern parallele Schnitte." In der Perspective musste

man auf einen grossen Theil der Anwendungen dieser Satze ver-

zichten ; denn die perspectivischen Bilder paralleler Geraden, die

nicht zugleich parallel der Bildebene sind, sind nicht parallel.

Hier gelten nun aber die Satze: „Gerade, die einen in der Grenz-

linie (einer durch's Auge gehenden, der Bildebene parallelen

Ebene) gelegenen Punkt gemein haben, besitzen parallele Bilder"

— „Werden zwei Ebenen, deren Schnitt in der Grenzebene liegt,

von einer dritten Ebene geschnitten, so haben ihre Schnitte pa-

rallele Bilder." — Dies lasst sich bei der Bestimmung des

Schnittes zweier Ebenen, des Punktes in der Ebene, des Schnittes

einer Geraden mit einer Ebene in vielen Fallen verwerthen.

Sehr b'aufig hat man ferner in der perspectivischen Geometrie
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das Bild und Grundrissbild einer Geradcn zu zeichnen, die durch

einen bestimmten Punkt geht und einer Geruden parallel ist,

deren Bild und Grundrissbild gegeben sind, deren Begegnungs-

punkt jedoch ausserhalb der Papiergrenze liegt. Vergleicht man
das vom Verf. angegebene Verfahren mit dem bisher iiblichen,

so wird man finden, dass unter gleichen Umstanden ersteres

10, letzteres 20 Hiilfslinien erfordert; es ist also hiedurch eine

namhafte Vereinfachung , iiberdies auch eine Erhohung der Ge-

nauigkeit erreicht. Hat man ferner die Wahl, ein Object, dessen

perspectivisches Bild bestimmt wurde, parallelstrahlig oder central-

strahlig zu beleuchten, so kann ein Punkt der Grenzebene als Licbt-

quelle gewiihlt werden; die Bilcler der Licbtstrablen sind dann ein-

ander parallel, ihreGrundrissbilder desgleichen. Einen weiternBeleg

fur die Verwendbarkeit der Lehre von den parallelen Bildern bietet

die Bestimmung des Schnittes einer Geraden mit einer Rotations-

flache. Was endlicb iiber die Verriickung des Auges in der

Grenzebene gesagt wird, diirfte bei der Zeicbnung stereoskopischer

Bilder von Nutzen sein.

Beziiglich des zweiten Theiles der vorliegenden Arbeit wird

hervorgehoben , dass die Zuhiilfenahme der Grenzebene auf ein

einfaches Verfahren fi'ihrt, die Bilder paralleler Geraden zu be-

stimmen, deren Begegnungspunkt ausserhalb der Papiergrenze,

aber nahe derselben liegt, und dass die Grenzebene oft ein

Mittel bietet, die Lage einer Ebene zu fixiren, von der sich weder

die Verticaltrace , noch die Fluchtlinie, noch das Bild der Ho-

rizontaltrace angeben lasst.

Wird einer Commission zugewiesen.

Das w. M. Herr Prof. Briicke legt vor eine Abhandlung

von Ilenn Aurel T6r6k: „Ueber Entwickelung der Mundhohle

und ihrer Umgebung."

Der Verfasser weist nach, dass dieselbe embryonale Zellen-

schicbte der Batrachiereier , aus welcher das centrale Nerven-

system, das embryonale Geruchsorgan, die Netzhaut des Auges

und das Labyrinthblaschen entstehen, auch in der Gegend, wo

sich die sogenannte Mundbucht bildet, verdickt. Die Verdickung

ist eine paarige, so dass man von je einem Geruchsorgane nach

abwarts je eine solche Verdickung antrifi't. Wenn die Mund-

bucht tiefer wird, strebt sie nicht geradlinig von vorne nach
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riickwarts auf die Visceralhohle zu, sondern sie kriimmt sich

nacb einein kurzen horizontalen Laufe nach aufwarts.

Die Mundbncht ist ausgekleidet erstens von der Fortsetzung

der aussersten Zellenlage, der Hornscbichte namlich; auf diese

folgt die zweite ernbryonale Zellenschicbte, oder das Nervenblatt

der Batracbier, dasselbe Blatt, in welcbem die friiber erwabnten

Verdickungen liegen.

Aus der Lage dieser letzteren, sowie aus ibrer Continuitat

init dem Geruchsorgane glaubt sicb der Verfasser zu der Ver-

mutbung berecbtigt , dass er es mit einer paarigen Anlage des

Gescbmacksorganes zu thun habe.

Der Verf. bebandelt ferner die Anlagen fur den prirn'aren

Unterkieferbogen, fiir die Gelenkfortsatze zu den Meckel'schen

Knorpeln (Reicbert) und fiir den vordersten Abscbnitt der Scba-

delbasis, welche Anlagen rings urn die Mundbucht [liegen und aus

dem vordersten Abschnitte des ersten Schienenpaares entstehen.

Herr Prof. Briicke legt ferner eine Abhandlung vor von

Herrn Adolf Barkau: ^Beitrage zur Entwickelungsgeschicbte

des Auges der Batracbier."

Der Verfasser weist nacb, dass die Linse der Batracbier

aus dem Nervenblatte ganz so entstebt , wie das Labyrinthblas-

cben. Es hebt sich das Nervenblatt von der Hornscbicbte ab,

um so ein Sackchen zu bilden , welcbes demgemass von aussen-

her durch keine Linsengrube zuganglich sein kann.

Die Entwickelung des Glaskorpers gebt bei Batracbiern

so v^or sich, wie es Scboeler fiir das Hiibnchen darstellt. Die

ersten Zellen , welche zwiscben Netzbaut und Linse angetroffen

werden, haben denselben Charakter wie diejenigen , welche von

unten her dem Nervus opticus anliegen und von der aus entlang

der unteren Grenze der Netzbaut (i. e. vorderer Abschnitt der

primaren Augenblase) in eine Bucht hineinreicben, welche zwi-

schen Netzhaut und Linse eindringt.

Das Charakteristische dieser Zellen liegt darin, dass sie

grosse Dotterplattchen in sich bergen. Der Verfasser schliesst

daher in demselben Sinne, wie das Strieker fur die erste Grup-

pirung der Zellen im Embryo erschlossen hat , dass hier eine

Zellenwanderung stattgefunden haben musse, und dass somit
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Zellen, welche hochst wahrscheinlich fur den Glaskorper bestimmt

sind, in die tellerformige Grube der primaren Augenblase ein-

wandern.

Das w. M. Herr Prof. Stefan iiberreicht eine Abhandlung:

„Uber ein neues von de Saint- Venant ausgesprochenes Theo-

rem der Mechanik von F. Lippich, Professor der Mechanik

am 1. Joanncum in Gratz.

Das Theorem, una welches es sich handelt, ist folgendes :

In jedem Augenblicke ist die lebendige Kraft eines elastischen

Korpers, die den resultirenden Geschwindigkeiten einer zusammen-

gesetzten schwingenden Bewegnng entspricht, gleich der Snmme
der lebendigen Krafte, die den einzelnen einfachen Schwingungs-

bewegungen von verschiedenen Perioden entsprechen, welche in

jedem Punkte sich zu der resultirenden Bewegung zusammen-

setzen.

Es scheint, dass Herr de Saint-Venant keinen Beweis

fi'ir diesen Satz hat, indem er bei seiner Mittheilung bemerkt,

dass er ibn in alien Beispielen, auf die er ihn anwenden konnte,

bewahrheitet gefunden habe.

In dieser Abhandlung wird nun bewiesen, dass die Giiltig-

keit des Theorems
,
gleichgiiltig ob es sich nur um einen oder

urn ein System beliebig vieler elastischer Korper von verschie-

dener Natur handle, nur abhangig sei von den Bedingungen an

den Grenzen des Systems und dass das Theorem gultig sei, wenn

nur die auf die freie Oberflaohe etwa wirkenden Krafte gewisse

lineare Functionen der Verschiebungen ihrer Angriffspunkte sind

und sonst bei beliebigen anderen Grenzbedingungen.

Herr Dr. Gustav C. Laube legt eine fur die Denkschrif-

ten hestijumte Abhandlung iiber die Gastropoden des braunen

Jura von Balin vor. Dieselbe reiht sich an die bereits fruher von

ihm iiberreichten Abhandlungen iiber die Bivalven und Echino-

dermcn derselben Localitat an. Der Vergleich mit den Petrefac-

ten des franzosischen Oolithes fiihrt ganz genau zu denselben Re-

sultaten, welche sich aus der vergleichenden Untersuchung der

oben erwahnten Thierreste ergaben.

Gastropoden wurden bis jetzt 52 Species von Balin bekannt,

seiche sich auf?t Gescblechter vertheilen, dayon stimmen 31 mit
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franzosischen Arten, denen die franzosischen Gelehrten ganz ver-

schiedene Horizonte voni Bajocien bis ins untere Oxfordien ein-

raumen. Weit geringer ist die Zahl der identischen Species aus

England, wo sie neun, und aus Schwaben, wo sie acht betragt.

Englische Forscher weisen den ersteren den Unteroolith und Gross-

oolith, Quenstedt den schwabischen den braunen Jura d— s an.

Wenn nun, wie es bei Balin der Fall ist, die Petrefacten von ganz ver-

schiedenen Horizonten in einer einzigen wenig machtigen Schichte

vorkommen, so ist man wohl zu dem Schlusse berechtiget, dass

die d'Orbigny'sche Eintheilung in Bajocien, Bathonien u. s.w. wohl

fur locale Verhaltnisse ganz angemessen sein kann , dass dieselbe

aber an entfernteren Localitaten gar nicht anwendbar ist. Dies

ist ein Ergebniss, das auch seiner Zeit aus der stratigraphischen

Vergleichung der iibrigen Thierreste von Balin zumVorschein kam.

Als neue Arten werden genannt: Deslongchampsia loricata,

Patella cequiradiata, Helcion rugosum, Helcion Balinense Stol., Na-

tica pertusa Stol., Natica Cornelia, Chemnitzia dilatata, Mathilda

englypha, Turbo Davidsoni, Trochus Balinensis Stol., Trochus en-

trochus, Trochus Smyntheus, Trochus faustus, Onustus Heberti, So-

larium Hornesii , Pleurotomaria semiornata Stol. , Pleurotomaria

Chryseis, Alaria tumida, Alaria ornatissima Stol.

Dr. Stoliczka hat bereits fruher die Gastropoden von Ba-

lin handschriftlich bearbeitet, und iiberliess nun sein Manuscript

dem Verfasser bereitwilligst bei der Neubearbeitung zu freier Be-

nutzung, wofur ihm dieser seinen Dank ausspricht.

Herr Dr. Strieker legte vor „Beitrage zur Kenntniss des

Hiihnereies". Er hat zunachst den Nachweis geliefert, dass im
Eierstocke des jungen Hiihnchens eben solche Schlauche gefunden

werden wie in den Eierstocken junger Saugethiere. Zwischen

dem Follikelepithel und dem Dotter, selbst sehr junger Eierstock-

eier, hat S. ferner eine Membran isolirt darstellen konnen.

Beide Facten zusammengenommen lassen liber die Deutung

der peripheren Zellen als Follikelepithel keinen Zweifel iibrig.

Zu keiner Zeit existirt aber mehr als ein Epithelstratum, folglich

auch kein Binnenepithel.

Die Formelemente des Dotters sind keine Conglomerate

(Gegenbauer), aber auch keine Zellen. Sie sind Ausscheidungs-

producte des Follikelepithels und haben beilaufig den Wei'th der
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Schleimkugeln , welche man aus den Epithelien des Darnicanals

austreten sieht.

Der sogenannte Bildungsdotter, hebt S. weiter hervor, ist in

eminenter Weise als selbststandiger Zellenleib nianifestirt, und es

ist in keiner Weise zulassig, diesen nach demVorgange der neueren

Autoren mit dem Nahrungsdotter zusamnien als eine colossale

Zelle zu betrachten.

S. schlagt vor, den Namen Bildungsdotter durch die Be-

zeichnung Keim zu ersetzen, u. z. soil das fur sainmtliche Wir-

belthiere gelten, bei welchen alien der Keim ein Zellenleib ist,

unabhangig davon ob er nach der Ablosung aus dem Eierstocke

viele oder wenige oder gar keine Erzeugnisse des Follikelepithels

mit sich fiihrt.

Wird einer Commission zugewiesen.

Die in der Sitzung vom 14. Juni vorgelegten Abhandlungen

:

„Mikroskopische Untersuchungen an der Milch, der Wochnerinnen",

von Herrn Dr. Ed. Schwarz, und „Ueber die Aequivalente von

Kobalt und Nickel", von Herrn Dr. Erwin v. Sommaruga,
werden zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmt.

; i
' -i v <_! l.iu rtcr k ,<t. A kail, ilcr Wisseuschafteu in Wicn.

Buclidriickeri'i von Carl Ceroids Sohn.







kaiserliche Akademie der \\ issens< haf'ten in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. XVII.

Sitzuns; der mathcmatisch-naturwissenschaftlichen Classe vora 5. Juli.

Herr Professor Unger ira Vorsitze.

Die zwei eben erschienenen Hefte vom II. Bande des zoolo-

gischen Tbeils des Novara-Reisewerkes, enthaltend die Neurop-

teren, bearbeitet von Herrn Dr. Friedricb Brauer, und die

Hemipteren, von Herrn Dr. Gustav L. Mayr werden vorgelegt.

Prof. Schrotter hinterlegt ein versiegeltes Schreiben zur

Wahrung seiner Prioritat.

Das c. M. Herr Prof. Dr. V. Ritter v. Zepharovich in

Prag sendet als Fortsetzung, mineralogiscbe Mittheilungen iiber

Wulfenit von Pribram und iiber Turnaalin und Margarodit von

Dobrowa bei Unterdrauburg in Karnten.

Das w. M. Herr Prof. Dr. E. Brucke legt eine Abhand-
lung: „Uber die Entwickelung der Lymphdrusen" von Herrn Dr.

Enrico Sertoli vor. Die betreffenden Untersuehungen wurden im
pbysiologiseben Institute der k. k. Wiener Universitat ausgefiihrt.

Das c. M. Herr Vicedirector K. Fritsch iibersendet eine

Abhandlung unter dem Titel: „Normaler Bliitbenkalender von
Oesterreich, reducirt auf Wien".

Derselbe enthiilt fiir 1092 Arten der Flora des osterreichi-

schen Kaiserstaates die mittleren Bliithezeiten, abgeleitet aus zebn-

jahrigen Beobachtungen an 84 Stationen und reducirt auf die geo-

grapbische Lage und Seebohe von Wien init Hiilfe der Formeln,
welche in einer friiheren Abhandlung unter dem Titel: „Phiino-

logische Untersuehungen" bekannt gemacht worden sind.
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Dieser Bluthenkalender liisst sich in ahnlicher Weise fur

jede der 84 Stationen, deren Beobachtungen benutzt worden sind,

einrichten und kann , wenn es sich um blosse Niiherungswerthe

handelt, iiberhaupt auf jeden Ort unseres Kaiserstaates bezogen

werden.

Die Reduction auf Wien stellte sich aus dem Grunde als

wiinschenswerth hcraus, utn fur die Mittelwerthe, welche aus un-

mittelbaren Beobachtungen bei Wien gewonnen worden sind, eine

Controle zu gewinnen. Die Ergebnisse dieser Vergleichung,

welche dem Kalender in alien Fallen, in welchen die Abweichung

eine gewisse Grenze uberschritt, anmerkungsweise beigefiigt wur-

den, sind im Allgemeinen befriedigend, wenn man die vielfaltigen

storenden Einfliisse in Erwagung zieht.

Herr Prof. F. PI ess ubermittelt eine Abhandlung: „Ueber

das Losungsgesetz und das Sieden der Fliissigkeiten und iiber

Darnpfexplosionen".

Das Losungsgesetz muss die Thatsache erklaren, dass jene

Fliissigkeitspaare, welche sich nicht in jedem Verhaltnisse in ein-

ander losen, immer zwei Verhaltnisse zeigen, in welchen sie eine

gesattigte Losung bilden. Zur Erklarung dieser Thatsache ge-

niigt die Annahme, dass eine Losung nichts anderes sei, als eine

Moleciil - Verbindung , so wie die chemische Verbindung eine

Atom-Verbindung ist. Die zusammengesetzten Molecule der Lo-
sung werden namlioh eine andere Cohasion zeigen, als ihre Be-

standtheile. Bezeichnet man mit M, M oder M" die Masse der

Bestandtheile, mit .r, x ihre Cohasionen, mit y ihre Anziehung,

cndlich mit a-a , a:3 die neuen Cohasionen der zwei Losungsver-

haltnisse, so findet das Losungsgesetz seinen Ausdruck in den

schematischen Gleichungen :

1. M x = M y. 2. M x -f M x — {y + x2) (M + M').

3. M x — M"y. 4. Mx + M"x = {y -f- .r3 )
(M + At").

Nimmt man z. B. fur Wasser seine Cohasion x als Einheit

an , und bestimmt man M, M' und M" durch genaue Versuche,

so lass»n sich x\ x2 , x3
und y berechnen. Sobald x -\- x ' = y -f- x

"

2

ist, so losen sich beide Fliissigkeiten in jedem Verhaltniss.

Die zwei ersteren Gleichungen entsprechen den Losungen
fester Korper; fur Losungen der Gase ist deren Spannkraft e an

die Stelle von x zu setzen, somit ist
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5. M e = M y. 6. M x 4 M' e = (// -f x2) (M 4 J/'),

oder mit Beriicksichtigung des Luftdruckes

M 1 = My. M x 4- M' 5 = (v -f ,-
2 ) (jtf + Jf')•

Sammtliche Folgerungen, welche aus diesen Gleichungen

sich ziehen lassen, stiniinen mit den Erfahrungen iiberein.

Wird eine Losung zura Sieden gebracht, und zersetzt sie

sich dabei, so gelten die Formeln 5. 6.

Das Sieden einer Pliissigkeit tritt mit Nothwendigkeit ein,

wenn die Bedingungen der folgenden Siedegleichung erf'iillt sind.

W= C =fc A + I) + + H+ Z.

Hier bedeutet W die nothige Warmemenge ; C± A bedeu-

tet die Cohasion der Fliissigkeit, welche durch den Einfluss auf-

geloster Korper erhoht oder erniedrigt wird, D bedeutet den

ausseren Druck, Luft- oder Dampfdruck, ist die Oberflachen-

wirkung und II der Hohendruck der Fliissigkeit, und endlich Z
die Zusammendriickung, welche diesc durch J) 4 -\- II erfahrt.

Die Wirkung dieser Zusammendriickung ist eine proportionate

Erhohung der Cohasion, und ist besonders angesetzt, um die

Wirkung elastischer Stosse beim Sieden zu erklaren.

Der Siedepunkt ist die Temperatur der Dampfe einer sie-

denden Fliissigkeit und hangt ab von deren Natur und von I) ;

er ist bei Fliissigkeiten, welche sich nicht zersetzen, fiir den

gleichen Werth von D constant. Vom Siedepunkte ist die Siede-

hitze, d. i. die Temperatur der siedenden Fliissigkeit zu unter-

scheiden ; sie ist von alien Gliedern der Siedegleichung abhangig,

eben so variabel wie dieselben und hat einen oberen und eiuen

unteren Grenzwerth. Sie nahert sich dem unteren Grenzwertln>,

wenn man und II durch Wellenbewegung und Gasblasen

schwacht, wenn man durch die Form des Gel'asses und die Au-

ordnung der Warmequelle eine Circulation unterhalt, wenn man
durch eine heisse Warmequelle ortlich den oberen Grenzwerth,

z. B. durch i'ein vertheilte Korper, herbeifiihrt und besonders

wenn man Z durch elastische Stosse auflicbt. Die DirTerenz zwi-

schen dem Siedepunkte und dem unteren Grenzwerthe der Siede-

hitze ist die Siededifferenz , die bei Fliissigkeiten , welche sich

nicht zersetzen, constant ist, und einigc Zehntel-Grade betragt,

in anderen Fallen aber bedeutend werden kann. Losungen, welche

sich zersetzen, gebeb bei verschiedenem Drucke und bei verschie-

dener Temperatur audi verschiedene Destillate; desshalb kann man
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mit den Fractionator, welcher den Druck und die Temperatur

beliebig abzuandern gestattet, chemische Mischungen am besten

trennen.

Die Siedehitze nahert sich dem oberen Grenzwerthe, wenn

man die entgegengesetzten Mittel anwendet, wenn man also voll-

kommene Ruhe erhalt, wenn die Intensitat der Warmequelle den

oberen Grenzwerth nicht ubersteigt, und namentlich, wenn mehr-

fache Oberflachenwirkung oder Schichtenwirkung vorhanden ist.

Die Schichtenwirkung entsteht aber durch den Einfluss fein ver-

theilter Korper auf die Fllissigkeit, z. B. durch den Schlamm im

Dampfkessel.

Tritt das Sieden nach einem Siedeverzuge naher dem oberen

Grenzwerthe ein, so kann dies nicht geschehen, ohne dass alle

Werthe in der Siedegleichung, sogar Z>, z. B. beim Bersten des

Gefasses , bedeutend geschwacht werden ; statt eines ruhigen

Siedens treten dann also Detonationen und Explosionen ein.

Alle Explosionen, die chemischen nicht ausgenommen, iiben

eine grossere Wirkung aus, als sich aus der gesammelten che-

mischen oder physikalischen Kraft ableiten lasst; dies kommt
von der Explosionsschwingung, welche entsteht, indem die ent-

standenen Gase fiber ihr normales Volum hinausgehen und einen

luftverdiinnten Raum erzeugen, in welchen dann die umgebende

Luft hineinstiirzt; eine Folge davon ist auch der Knall der Ex-

plosionen.

Die Beobachtungen , welche hier zu Grunde liegen, fuhren

zu den Siederegeln, mit deren Hiilfe es moglich ist, das Sieden

zu fordern oder zu hindern und Explosionen zu verhiiten oder

herbeizufiihren.

Wird einer Commission zugewiesen.

Das w. M. Herr Prof. Dr. Unger legt eine fur die Denk-

schriften bestimmte palaontologische Abhandlung vor, welche den

Titel fiihrt: „Die fossile Flora von Kumi auf der Insel

Euboa".
Der Verfasser besuchte im Jahre 1860 selbst diese Localitat,

um sich von dem Gehalte und von dem Reichthume der daselbst

vorkommenden Pflanzenpetrefacte zu uberzeugen. Von einer da-

mals in wenigen Tagen zusammengebrachten Sammlung aus

200 Sti'icken ergaben sich 56 grosstentheils neue fossile Pllanzen-
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arten. Seit jener Zeit sind ihm aber von demselben Orte mehrere

tausend Stiicke zugegangen. Sie baben nicbt nur die Zabl der

Arten bis auf 114 erhoht, sondern aoch den Gesichtskreis in

mancher Beziehung erweitert. Aus den Untersuchungen Roths,
Wagner's und Gaudry's geht hervor, dass die beriihmte Ab-
lagerung von Saugethierknochen zu Pikermi in Attica der Zeit

nach wenig oder gar nicbt differirt von jenen pflanzenfiihrenden

Ablagerungen auf der Insel Euboa und anderer Orte , und dass

beide den oberen Schichten der Mittel-Tertiarformation ange-

horen. Man hat also in den Mergellagen von Kumi die Reste

derjenigen Baum- und Straucharten vor sich , die das agaische

Festland — das heutige agaische Meer — zur selben Zeit bedeck

-

ten, als jene Sangethiere darauf lebten. Von den 51 bisher ent-

deckten fossilen Thierarten sind die Mehrzahl Raubthiere, gigan-

tische Dickhauter und Wiederkauer. Ihre nachsten Verwandten,

wie die gefleckte Hyane , das zweihornige Rhinoceros, das Zebra,

die Girafe und die vielen Antilopen leben gegenwartig in Afrika.

Sie zeigen also , dass die ehemalige Thierwelt Griechenlands

einen Charakter besass, der dera heutigen sudafrikanischen zu-

nachst kam.

Es liess sich erwarten, das die Flora davon keine Aus-

nahme macht. In der That sind von den 114 Pilanzenarten Kumi's

47 Arten, also iiber 40 pCt. , deren nachste Anverwandte gleich-

falls Siidafrika und den Caplandern eigen sind. Die hier vertre-

tenen Gattungen Euclea, Royena, Rhynchosia, Omphalobium,

die Myriceen und Proteaceen erinnern sammt und sonders an

das Tafelland und Port natal.

Es ist somit auch von Seite der Pflanzenpalaontologie ent-

schieden, dass die Pflanzenwelt der Miocenzeit Griechenlands in

ihrem Charakter von dem des afrikanischen Festlandes, rait dera

es in unmittelbarer Verbindung stand , wenig verschieden war.

Der Abhandlung sind 16 Tafeln in Quart beigegeben, auf

denen sammtliche neue Arten, deren Zabl nicht unbetrachtlich

ist, abgebildet werden.

Der Verfasser hat sich der schwierigen und zeitraubenden

Arbeit selhst unterzogen, die Abbildungen anzuf'ertigen und ist

dabei , besonders was die Darstellung der Nervatur der blatt-

artigen Organe betrifft, mit der scrupulosesten Genauigkeit zu

Werke gegangen.
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Das c. M. Herr Prof. Ed. Suess legte den „zweiten Ab-
schnitt der Untersuchungen liber den Cbarakler der osterreichi-

schen Tertiai'-Ablagerungen" vor. Es handelt derselbe von der

Bedeutung der sogenannten brackischen oder Cerithien-Schichten.

Diese Schichten liegen bei Wien iiber marinen Bildnngen von

mittelmeerischeni Typus nnd unter lacustren Ablagerungen. Falsch-

licb hat man die Cerithien als Leitfossilien derselben angesehen,

da sie auch in den tieferen Mediterran-Bildungen vorkommen.
Wirklicb bezeichnend sind Mactra podolica, Tapes gregaria und

andere, zusammen 19 Arten von Meeres-Conchylien, welche gegen

West nicbt iiber llollabrunn hinausgehen, dagegen eine weite

Verbreitung gegen Ost besitzen.

Es werden die von ihnen gekennzeichneten Ablagerungen

kiinftig als die sarmatische Stufe bezeichnet. Diese lasst

sich durch Ungarn, Siebenbiirgen und die unteren Donaulander,

anderseits von der Bukowina durch Bessarabien in die Krimra,

rings um den Kaukasus und iiber den Ust-Urt bis an die West-
kiiste des Aral verfolgen. Ihre palaontologischen und petrogra-

phischen Merkmale bewahren dabei eine ausserordentliche Be-

standigkeit und es wird moglich, die Grenzen des sarmatischen

Meeres festzustellen. Dasselbe reichte aus Nieder-Oesterreich in

33° 45' ostliehe Lange bis in die Gegend des Oxus ; Spuren

lassen sich mit Wahrscheinlichkeit in der Richtung von Bokhara

verfolgen und jenseits des Aral stand die Verbindung mit nord-

asiatischen Wiissern offen. Bei dieser ausserordentlichen Liingen-

Erstreckung des sarmatischen Meeres, welche jene des heutigen

Mittelmeeres iibertrifft, reichte es doch wahrscheinlich nicht un-

ter den 40. und nicht iiber den 51. Breitegrad, woduroh die

Gleichformigkeit der Fauna ermoglicht war. Diese bestand aus

Arten , welche dem sonst mittelmeerischen Typus der europiii-

schen Tertiar-Meere fremd sind, und welche man, wie Tapes

gregaria, Mactra podolica, Donax hicida, Bucc. Vernenili u. s. w.,

als eine nordasiatische Einwanderung anzusehen hat.

Die marinen Ablagerungen von Wien, welche einen durch

einzelne subtropische Formen bereicherten Mediterran- Typus

bewahren und hier von der sarmatischen Stufe bedeckt sind, las-

sen sich zwar auch weit nach Ost verfolgen, ihr Verbreitungs-

bezirk ist jedoch ein anderer. In Ungarn, Galizien , Podolieu,

Siebenbiirgen und Serbien erscheinen sie allerdings wie bei Wien

unter den sarmatischen Schichten , weiterhin dringen sie aber
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nicht in die pontisch-caspischen Regionen, sondern setzen sich

iiber Constantinopel gegen den griecliischen Archipel, durch

Carien nnd Lycien, die Insel Cypern, Cilicien und Karamanien,

dem oberen Euphrat bis ins armenische Hocligebirge fort, von

wo sie dnreh die mesopotamische Niederung bis in das Gebiet

des persischen Meerbnsens erkannt worden sind.

Theilt man das Gebiet des sarmatischen Meeres durch eine

Linie, welche von Mohilew am Dnjepr westlich von der Dobrud-

scha herablauft, so zeigt sich, dass im Osten derselben, d. h.

im ganzen Gebiete des Pontus, des Caspischen und Aral-See's

die sarmatischen Ablagerungen unmittelbar auf viel alteren Bil-

dungen ruhcn, dass also hier eine ausgedehnte Senkung friiher

trockenen Landes unmittelbar vorhergegangen sei.

Der Beginn der sarmatischen Stufe bezeichnet also das Da-

tum der ersten Bildung jener weiten turanischen Niederung, wel-

che seit jener Zeit so fremdartig mitten in der alten Welt liegt.

Der Raum, welchen das sarmatische Meer einnahm, ist bis

auf den heutigen Tag das Sammelbecken der grossten europai-

schen Fliisse und manche Eigenthumlichkeiten in der jetzigen

Verbreitung organischer Wesen (z. B. in der Familie der Store)

verrathen den Einfluss jener ostliohen Verbindungen.

HerrProf. v. Lang legt eine Abhandlung vor, betitelt: „Orien-

tirung der Warmeleitungsfahigkeit einaxiger Krystalle." Dieselbe

enthalt fiir 15 kiinstliche, theils tetragonal, theils hexagonal kry-

stallisirende Substanzen die Bestimmung, ob das ihrer Warme-
leitungsfahigkeit entsprechende Rotationsellipsoid ein abgeplattetes

oder ein verlangertes ist. Es sind dies die ersten derartigen Be-

stimmungen, welche von kunstlichen Krystallen ausgefuhrt wur-

den, und dieselben bieten wegen der verschiedenen mechanischen

Operationen, denen die Krystalle hiebei unterzogen werden miis-

sen, grosse Schwierigkeiten dar. Eine zum Schlusse gegebene

Uebersicht aller bis jetzt untersuchten einaxigen Krystalle lehrt,

dass mit Ausnahme des unterschwefelsauren Kalkes und des ent-

sprechenden Bleisalzes isomorphe Substanzen auch hinsichtlich

ihrer Leitung fiir die Warme in dieselbe Classe gehoren. Ebenso

lehrt diese Uebersicht, dass in 19 Fallen von 25 das Warmelei-

tungs-Ellipsoid von derselben Art ist wie das den ausserordent-

lichen Strahl reprasentirende Rotations-Ellipsoid.
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Herr Prof. J. Bohm halt einen Vortrag „iiber die Ent-
wickelung von Gasen aus abges torben en Pflanzen-
theilen".

Unter den Respirationsprodueten der in kohlensaures Wasser

eingetauchten Landpflanzen fand Bohm sehr haufig nebst Kohlen-

saure, Sauerstoff und Stickgas, auch eine geringe Menge vonWas-
serstoff. Ebenso fand Boussingault bei ganz gleichartigen Ver-

suchen eine sehr kleine Quantitat eines mit Sauerstoff verpuffbaren

Gases, welches dieser Forscher jedoch fur Kohlenoxyd erklarte.

Durch anderweitige Versuche zur Ueberzeugung gelangt, dass

die lebenden Pflanzen das Wasser nicht zerlegen und dass jene

Versuche, bei denen sonst unter den Athmungsproducten Wasser-

stoff gefunden wurde, andere Quellen dieses Gases nicht aus-

schliessen , folgerte Bohm, dass das von ihm gefundene Hy-

drogen ein Product der sich zersetzenden Pflanze sei. Diese Ver-

muthung wurde gerechtfertiget durch Versuche mit Blattern, wel-

che friiher durch Kochen oder durch Austrocknen getodtet wur-

den. Es entwickelte sich aus denselben nebst Kohlensaure und

Stickgas stets auch Wasserstoff.

Versuche zeigten, dass sich die Volumina der ausgeschiedenen

Kohlensaure und des Wasserstoffes verhalten wie 1 zu 1, einVer-

haltniss 1

, wie sie der Buttersauregahrung entspricht, der einzigen

Gahrungsart, welche mit der Abscheidung von Wasserstoff ver-

bunden ist. Durch die bekannten Reactionen wurde das Auftreten

von Buttersaure in dem die Blatter enthaltenden Wasser auch di-

recte nachgewiesen.

Nach der bisherigen Annahme wird die Buttersauregahrung

durch Infusorien veranlasst. Bohm jedoch erklart das die Butter-

sauregahrung der Blatter bedingende Ferment fur vegetabi-
1 i s c h e , nur die gewohnliche Molecularbewegung zeigende Or-

ganismen.

Sowie aus Blattern, so erfolgt die Abscheidung von Wasser-

stoff auch aus dem Brei von Kartoffeln, dem Weizen- und Kar-

toffemiehle, den zerstossenen Fruchten von Quercus und Aesculus

und aus der Lbsung von gewohnlichem Traubenzucker.

Aus dem in Wasser vertheilten Birn - und Melonenbrei ent-

wickelte sich nur Kohlensaure; wurde derselbe jedoch friiher ge-

kocht, so erleidet er die Buttersauregahrung.

Scherer fand bei der Analyse der Briickenauer Mineral-

quellen Buttersaure und sprach iiber die Ursache von deren Auf-
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treten Vermuthungen aus, welche durch Bo lira's Untersuchungen

vollkommen bestatiget werden.

Bohm ist der Meinung, dass das von den Thieren ausge-

schiedene Wasserstoffgas ebenfalls ein Product der Buttersaure-

giihrung sei.

Erfolgt die Alkohol- oder Buttersauregahrung des Zuckers

in sorgfaltig ausgekochtem Wasser, so ist den erst en gasformigen

Producten stets auch Stickstoff beigemengt. Dieses Gas stammt

aber nicht etwa von zerlegter stickstoffhaltiger Substanz, sondern

ist der Rest des absorbirten atmospharischen Stickgases, welcher

durch Kochen nicht ausgetrieben werden kann. Dies widerlegt

die Annahme derjenigen, welche das unter den Respirationspro-

ducten der Pflanzen auftretende Stickgas theilweise wenigstens

von zersetzter Pflanzensubstanz ableiten.

Wird einer Commission zugewiesen.

Die in der Sitzung vom 21. Juni vorgelegten Abhandlungen

:

wDie Grenzebene. Ein Beitrag zur Linearperspective", von Herrn

H. Anton, und „Beitrage zur Kenntniss des Huhnereies", von

Herrn Dr. S. Strieker, werden zur Aufnahme in die Sitzungs-

berichte bestimmt.

Ueber Antrag der mathem.-naturw. Classe hat die kaiserl.

Akademie in ihrer Gesammtsitzung vom 28. Juni folgende Sub-

ventionen bewilliget:

a) Dem Herrn Dr. E. Ludwig, Assistenten bei der Lehr-

kanzel der Chemie an der Wiener Universitat, behufs Beischaffung

des Materials zur Untersuchung eines im weissen osterr. Land-

weine enthaltenen Alkaloides vorlaufig den Betrag von 100 fl.

b) Dem Herrn J. Juratzka zu einer wissenschaftlichen

Arbeit uber die Moosflora Nieder-Oesterreichs 300 fl.

c) Dem Herrn Dr. Gust. C Laube zum Zwecke einer

wissenschaftlichen Reise nach St. Cassian gleichfalls 300 fl.

deibsiverlac der kais. Akaii. der Wissenschaften In WieD.

Uuchdruckerei *on Carl Gerold'g •'sohu.
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Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. XVIII.

Sitzung Her mathematisch-naturwissenscliaftliclien Classe vom 12. Juli.

Herr Professor Unger im Vorsitze.

Das w. M. Herr W. Ritter von Haidinger berichtet iiber

den am 9. Juni d. J. stattgefundenen Meteorsteinfall nach Mit-

theilungen der Herren Prof. Johann Kriesch am k. Josephs-

Polytechnicum in Ofen, Director Dr. M. Homes, Sr. kaiser-

lichen Hoheit des Durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Stephan,
des Herrn Ingenieurs Franz Kistler in Unghvar, ferner des

llerrn Prof. Friedrich Hazslinszky in Eperies durch freundliche

Vermittelung des Herrn k. k. Ministerialrathes Freiherrn von

Heufler-Hohenbfihel.

Der Fall ereignete sich Nachmittags zwischen 4 nnd 5 Uhr

bei vollkommen heiterem Himmel, bei Knyahinya, welches andert-

halb Meilen nordlieh von Nagy-Berezna, dieses wieder fiinf Meilen

Nordnordost gegen Nord von Unghvar liegt, im Ungher Comitate

in Ungarn. Ein gewaltiger Schall wie von 100 gleichzeitig ab-

geschossenen Kanonen erregte die Aufmerksamkeit. Man gewahrte

nun von Norden her ein kleines Wolkchen, etwa zehnmal so gross

als die Sonne geschatzt. Von diesem aus wurden nach alien

ltichtungen grauliche Rauchstrahlen ausgeschleudert, keine Licht-

erscheinung. Zwei bis drei Minuten nach dem Knalle horte man
ein Getose, wie wenn Steine aneinander schlagen, welches 10 bis

15 Minuten dauerte. Sodann fielen besonders bei Knyahinya und
dem benachbarten Stricsawa eine Anzahl Steine herab. Man hat

bis gegen 60 aufgefunden, den grossten 27 Pfund, der aber zer-

theilt wurde. Einer, den man unmittelbar nach dem Falle aufhob,

war eiskalt und ertheilte der Hand einen Schwefelgeruch. Ueber-
haupt gewahrte man auf eine Meile Entfernung noch Schwefel-

geruch. Ueber den gehorten Schall erhielt Herr Kistler Angaben
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von Okormezo 12 Meilen in S( >. , Tokay 16 Meilen in SW.,

Ujhely 12 Meilen in SW., Eperies 12 Meilen in W., Hommona
in W., Ustriky in Galizien 2 Meilen in Nord.

Auf Veranlassung der konigl. ung. Stattbalterei in Ofen wird

ein Bericht durch die Herren Comitats-Oberarzt von Siro und

Prof, von Duma in Unghvar an Herrn Tavernicus Baton Sen-

nyey vorbereitet.

Herr Kistler hatte ein sehr charakteristisches Stiiek 17
'/2

Loth schwer, vollstandig schwarz uberrindet, von scharfeekiger

fiinfflachiger Gestalt, freundlichst dem k. k. Hof-Mineraliencabinet

dargebracht. An einigen abgesprengten Stellen gewahrt man eine

Structur ahnlich den Fallen von Parnallee, Assam und anderen.

Das Ganze gewiss ein schones Beispiel eines Falles eines Sch war-

mes von Meteoriten, wie uns deren so manche in der langen

Reihe der Beobachtungen vorliegen. Das eigenthiimliche Gewicht

des Stiickes bei 20° R. = 3*520.

Merkwurdiger Weise fand am 30. Mai 1866, nur 10 Tage

vor dem Knyabinyafalle, auch in Frankreich ein Meteorsteinfall

statt, liber welchen Herr Daubree in der Pariser Akademie am
18. Juni Bericht erstattete, und zwar bei Saint-Mesme im Aube-

Departement. Die drei gefundenen Steine von etwa 2'/2 , 3 x

/2 und

7 Pfund sind nach Daubree in der Beschaffenheit denen von

Parnallee, Bremervorde, einigen von l'Aigle und Honolulu ahnlich.

Das w. M. Herr Prof. Redtenbacher legt die chemische

Analyse der Mineralquelle von Voslau vor
;
welche in seinem La-

boratorium von den Herren Dr. H. Siegmund und Dr. P. Ju-

hasz ausgefiihrt wurde.

Die Quelle zeigt eine Temperatur von 23° C, sie entha.lt in

10.000 Theilen:

Schwefelsaures Kali • 089

Schwefelsaures Natron • 353

Schwefelsauren Kalk 0*695

Schwefelsaure Magnesia 0* 197

Kohlensauren Kalk 1 *970

Kohlensaure Magnesia *473

Kohlensaures Eisenoxydul 004

Phosphorsaure Thonerde ' 002

Kieselsaure 0112
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Organische Substanz '359

Halbgebundene und freie Kohlensaure . . . 1*464

Die aus der Quelle sich frei entwickelnden Gase, sowie auch

jene, welche iai Wasser gelost sind und durch Auskochen ge-

wonnen werden, bestehen aus Stickstoff, Kohlensaure und sehr

weniff Sauerstoff.

Das w. M. Hr. Prof. Kner ubergibt eine in Gemeinschaft mit

Hrn. Dr. Steindachner durchgeftihrte, fur die Sitzungsberichte

bestiminte Arbeit, betreffend eine Anzabl neuer und seltener Fiscbe,

die neuerlich von dem bereits riihmlichst bekannten reisenden

Naturforscher Hrn. Dr. Eduard Graffe aus Ziirch an das Museum
der Herren Joh. Caes. Godeffroy & Sohn in Hamburg einge-

sendet und grosstentheils auf den Samoa- oder Schiffer-Inseln ge-

sammelt wurden. Es fanden sich in dieser Zusendung 21 neue

Arten, darunter zugleich eine neue Gattung vor, die sammtlich

beschrieben und abgebildet wurden. Ausserdem werden noch 9

theils seltene, theils unvollstandig bekannte Arten beschrieben.

Als neu werden vorgefiihrt: 1. Myripristis humilis, 2. Doy-

dixodon fusciatum, 3. Schedophilus marmoratus n.
}

4. Glyphidodon

unifasciatus , 5. Salarias striato-macidahis , 6. Tripterygium herni-

melas, 7. Petroskirtes longifilis, 8. Myxodes cinnabarinus, 9. Blen-

nophis semifasciatus, 10. Pseudocheilinus psittaadus, 11. Leptojulis

bimaculatus , 12. Platyglossus ocellatus n. spJ v. chrysotaeniat

13. Centriscus brevispinis, 14. Strabo (nov. gen. novo generi Pseu-

domugil Kner affinis) spec, nigrofasciatus , 15. Exocoltus lamel-

lifer, 16. Arius Graffei, 17. Ophichthys grandimaculata, 18. Spha-

gebranchus longipinnis, 19. Alausa fonbriata, 20. Alausa (Clupalosa?)

alburnus und 21. Engraulis nasus.

Bemerkungen und Erlauterungen werden iiber folgende be-

reits bekannt gemachte Arten gegeben:

1. Haplodactylus regina Var., 2. Caranx trachurus von Val-

paraiso, 3. Seriola bonariensis Cv., 4. Thyrsites chilensis Cv., 5. Go-

bins amiciensis, 6. Genypterus blacodes Tschud, 7. Amanses scopas

mas. et fern., 8. Triakis scyllium; abgebildet wurde nach einem

vorziiglich erhaltenen Exemplar auch: Percis tetracanthus Gih. Blk.

Das w. M. Herr Professor F. Unger ubergibt eine „Notiz

iiber fossile Holzer aus Abyssinien".
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Herr Hofrath v. Heuglin hat dieselben im Jahre 1862 anf

einor Reise in Abyssinien und zwar in den Hochlandern urn die

Djidda und den Baschlo, sowie in Wadla gesainmelt, wo sie in

einer Hohe von nenn- bis zehntausend Fuss vorkommen. Sie er-

scheinen hier in grosser Menge theils als Stamme von 1 '/
2
—2 Fuss

im Durchmesser , theils in zahllosen Trinnmern in einem Con-
glomerate, welches den vorberrscbend vulkanischen Boden bedeckt.

Ibre Verkieselung an Ort und Stelle aus den noch gegenwartig

vorhandenen zahlreichen heissen Quellen nnterliegt keinem Zweifel.

Es war nun die Frage , ob dieses versteinerte Holz aus

mehreren Arten bestehe und ob diese schon zu den beschriebeneu

Formen gehoren oder nicht. Die anatomische Untersuchung hat

gezeigt, dass , so mannigfaltig auch das aussere Aussehen dieser

Fossilien ist, sie doch ohne Ausnahme nur einer einzigen Baumart

angehort ha ben; ferner, dass dieses Holz mit jenem des sogenann-

ten versteinerten Waldes bei Cairo eine und dieselbe Gattung,

namlich Nicolia aegyptiaca Ung. bilde, welche nach vergleichen-

den Untersuchungen mit recenten Holzern zu schliessen, sich an

die Familie der Sterculiaceen und Bombaceen anschliesst.

Es ist nun aus diesen Untersuchuugen ersichtlich, dass der

Ursprung des Holzes des versteinerten Waldes bei Cairo in den

Hochlandern Abyssiniens zu suchen sei, was der Verf'asser zum
Theil schon friiher andeutete, indem er jenes Holz vor seiner Ver-

kieselung als vom Nile heruntergeflosst betrachtete.

Die dem Holze mitgesendeten Kohlen haben keine nahere

Bestimmung in Bezug auf ihren Ursprung aus Pflanzenresten zu-

gelassen.

Das w. M. Herr Dir. v. Lit trow legt die Fortsetzung

seiner Arbeiten iiber physische Zusammenkiinfte von Asteroiden

fiir das Jahr 1866 vor.

Unter den Combinationen, die eine Zusammenkunft unter 0' 1

der halben grossen Erdbahnaxe ergeben, ist Eugenia- Eurynome

besonders zu erwahnen, da die gegenseitige Distanz bis auf 0" 02

herabgeht.

Das c. M. Herr Dr. Carl Jelinek iiberreichte eine Ab-

handlung iiber die taglichen Aenderungen der Temperatur nach

den Beobachtungen der osterreichischen meteorologischen Statio-

nen. In derselben werden die taglichen Temperatur-Aenderungen



165

von acht Stationen: Wien, Prag, Salzburg, Dees, Graz, Ober-

sehutzen , Schossl und Mailand untersucht. An den drei ersten

Stationen sind selbstregistrirende Apparate in Wirksamkeit, an

den andern wurde eine grossere Anzahl von directen Beobach-

tungen (zwischen 5 bis 10) wahrend des Tages angestellt. Die

einzige Station Mailand ausserhalb der Monarchic wurde desshalb

niit in die Untersuchung einbezogen , weil im Sudwesten der

Monarchic sich keine Station vorfand , welche ofter als dreimal

des Tages Beobachtungen anstellt. Fiir alle diese Stationen sind

die unter dem Namen der Bessel'schen Formel bekannten perio-

dischen Ausdriicke entwickelt.

In Bezug auf die Amplitude der Temperatur- Schwankung,

die ein klimatologisches Element von Bedeutung abgibt, stellen

sich nicht unerhebliche Verschiedenheiten heraus. Die grosste

tagliche Aenderung der Temperatur findet im Sudosten der Mon-

archie statt, wo die tagliche Schwankung in den Sommermona-

ten den Werth von 9 — 10 Graden Reaumur erreicht. Den Ge-

gensatz davon bilden die Stationen am adriatischen Meere, wo
die Temperaturschwankung in derselben Jahreszeit 4 Grade nicht

viel iibersteigt.

Die Untersuchung der taglichen Temperatur-Schwankungen

dient als Vorarbeit fiir die Reduction der einfachen Temperatur-

mittel (die bei den verschiedenen Stationen aus verschiedenen

Combinationen von Beobachtungsstunden gewonnen werden) auf

sogenannte wahre oder 24stiindige Mittel, eine Reduction, die un-

erlasslich ist, wenn man vergleichbare Resultate gewinnen will;

zugleich ist durch dieselbe die Moglichkeit geboten , dass jeder

Beobachter fiir seinen Beobachtungsort einen genaherten taglichen

Temperaturgang ableitcn und im Zusammenhange mit einer friiher

veroffentlichten Abhandlung „iiber den jahrlichen Gang der Tem-
peratur und des Luftdruckes in Oesterreich" die normale Tem-
peratur einer beliebigen Tagesstunde fiir einen beliebigen Tag

des Jahres bestimmen konne.

Herr Dr. G. Tschermak legt eine Untersuchung des Ar-

gentopyrites (Silberkieses) vor , welchen vor nicht langer Zeit

Sartorius von Waltershausen als ein neues Mineral von

Joachimsthal beschrieben hat. Die Beobachtungen, welche an

einem viel reicheren Material angestellt wurden , als es Sarto-
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rius zu Gebote stand, zeigten, dass der Argentopyrit kein selbst-

standiges Mineral, sondern eine Pseudomorphose nach einem nicht

naher bekannten Mineral sei, ferner dass diese Pseudomorphose

aus Markasit, Pyrrhotin, Argcntit und Pyrargyrit zusammenge-
setzt sei. Zugleich ergab sich, dass der Argentopyrit schon

friiher zu Joachimsthal beobachtet, jedoch fiir Pyrrhotin gehalten

wurde, endlich dass derselbe hochst wahrscheinlich dasselbe sei,

was Zippe als Pseudomorphose von Eisenkies (Leberkies) nach

Pyrargyrit und nach Stephanit beschrieb.

Herr Bergrath Carl Ritter von Hauer legte eine Abhand-
lung vor, betreffend die Zusammensetzung und Krystallgestalt

eines Doppelsalzes von selensaurem Kali und selensaurem Cad-

miumoxyd. Die wasserhellen, luftbestandigen Krystalle sind nach

der Form

:

KaO. SeOa + CdO. Se03 + 2 aq.

zusammengesetzt , und gehoren dem triklinischen Systeme an.

Das Salz erscheint mit demselben Hydratzustand, ob es bei ge-

wohnlicher oder hoherer Temperatur anschiesst. Einige analog

zusammengesetzte und damit isomorphe schwefelsaure Salze bil-

den sich erst bei einer Temperatur von iiber 40° C. Es wieder-

holt sich somit hier eine bereits mehrfach beobachtete Erschei-

nung, dass namlich die Selensaure mit Oxyden bei niedriger

Temperatur an Wasser arme Hydrate bildet, deren Analoga mit

Schwefelsaure nur bei hoherer Temperatur entstehen.

Die in der Sitzung vom 5. Juli vorgelegte Abhandlung:

„Ueber das Losungsgesetz und das Sieden der Flussigkeiten und

iiber Dampf- Explosionen" von Herrn Prof. F. PI ess wird zur

Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmt.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Luftdruck in Par. Linien

18h 2 h 10h
Tages-
mittel

8-

JS s u

Temperatur R.

18b 2 h 10h
Tages-
mittel

L ° —'3 * a
* 60 S
<< 3 O

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10

11

12

13

14
15

16

17
18
19

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

11 i ill-

328.73
330.21
330.44
330.34
330.28

330
330,

331.

332.

332.

331.

329.

328.

329.

329.

329.

326.

328.

330.

330.

331.

330.

330.

331.

330.

330.

330.

330.

330.

329.

330.33

328.89
330.02
329.95
329.86
330.16

329.

330,

331.

332.

332.

330.

328.

327.

329.

330.

328.

324.

329.

330.

331.

331.

330.

330.

330.

330.

330.28
330.19
331.05
330.01
328.96

330.05

329.31
330 09
330.40
329.77
330.35

330.76
331.48
332.47
332.41
331.57

329.80
328.28
328.61
329.45
329.92

327.55
327.78
330.33
330.30
331.80

330.71
330.57
331.22
330 75
330.14

330.54
330.00
330.94
329.19
328.06

330.15

328.98
330.11
330.26
329.99
330.26

330.38
331.06
332.15
332.54
332.09

330
328.

328,

329
329,

328.

326,

329.

330.

331,

331.

330.

331,

330.

330.

330.37
330.18
330.84
330.03
328.82

330.18

—0.61
4-0.50
—0.64
--0.35
--0.60

+0
+ 1.

+2
+2
+2
+0—0.

—

1

— 0,

+o.

—

1

—3
—0,

+0,
+1.

+ 1,

--0.

—1.

--1

4-0,

+0,
4-0,

+0.
+0.
—

1

+0.38

4-13.2
4-13.8
4-12.2
4-15.5

+ 14.7

+ 15.0
+13.4
+ 13.6

+ 14.2

+12.9

+ 12.9

+ 18.0

+ 16.0

+16.1
+13.7

+12.7
+ 14.0

+ 8.6
+ 9.0
+ 12.0

+ 13.0

+ 11.1

+13 4

+ 14.2

+ 14.2

13.7
14.3

16.7
--14.

+ 17.2

+ 13.78

+22.0
+22.9
+23.1
+22.8
+21.3

+22.9
+ 14.3
--18.

—19.7
--20.

5

+22
+24
+26
+20
+17

+ 18.6
+21.9
+14.3
+20.2
+ 14.0

+20.0
+21.8
+21.7
+17.5
+ 19.2

+20.4
+23.8
+ 19.0

+24.4
+23.2

+20.63

+ 17.0

+ 15.2

+ 17.9

+16.8
+ 16.4

+14.1
+14.0
+ 15.8

+ 15.9

+ 14.9

+ 18.0

+ 17.5
+17.6
+ 14.7

+ 12.0

+14.6
+ 9.8

+ 9.6

+ 13.8

+ 13.8

+ 13.3

+14.5
+ 14.6

+14.5
+14.1

+ 14.2

+ 17.5

+ 15.6

+20.2
+ 16.2

+15.14

+ 17.40

+ 17.30
+17.73
+ 18.37

+ 17.47

+17.33
+ 13.90

+ 15.80

+ 16.60

+ 16.10

A-17.93
+20.03
+ 19.90
+17.10
+14.37

+ 15.30

+ 15. 23
+ 10.83
+14.33
+ 13.27

+ 15.43

+15.80
+16.57
+ 15.40

+ 15.83

+ 16.10
+18.53
+17.10
+19.53
+ 18.87

+ 16.52

+3.4
+ 3.2
+3.5
+ 4.0
+2.9

+2.6
-0.9
+0.9
+ 1.7

+ 1.2

+3.0
+ 5.0
+4.9
+2-1
-0.6

+0.4
+0.3
—4.1
-0.6
—1.7

--0.4
--0.8
--1.6
--0.4
--a.

8

+1

+4.
+3
+1.6:;

Maximum des Lnftdrnckes 332.70 den !•.

Minimum des Luftdruckes 324 Ml den 17.

Corrigirtes Temperatur-Mittel + 16.72.
Maximum der T.mpe atur + 26-6 den 13.

Minimum der Temperatur -|- 7.1 den 19.

SSmratliche meteorologist-lie und magnetische Elemente werden beohachtet
«ra 18h

, 22", 2 h
, (i

h und l()
h

, einzelne derselben aurli zu andern Stunden. Die an-
g-egebenen Mittel fiir Luftdruck, Temperatur, Dunstdruck und Feucbtigkeit Bind
als vorUtafige zu betrachten, die definitiven Mittel ergeben sieh aus den Aufzeu-b-
nungeu sSmmtlicher 24 Stunden mittelst der Autographen.
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99
' 7 Toisen)

Juni 1866.

Max. Min.

der

Temperatur

Dunstdruck in Par. Lin.

18" Oh 10" Tages-
raittel

Feuchtiffkeit in Procenten

18h 10h
Tages-
mittel

Nieder-

schlag

in Par.L.

+22.6
+22.9
+23.1
+23.0
+21.6

+ 22.9
+16.3
+ 18.8

+20.4
+21.4

+23.2
+25.6
+26.6
+22.0
+18.2

+19.4
+22.6
+ 15.8
+20.3
+ 17.2

+20.2
+21.9
+22.6
+20.6
+ 19.8

+ 20.9
+23.8
+23.2
+24.8
+24.3

+ 12.4
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

bo

Windesrichtung und Starke

18h 10h

Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

10-18h 18-22h 22-2" 2-6h 6-10"

Y'l-Junstung

in Millim.

Tag Nacht

8

9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19
20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30

Millel
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far Meteorologie and Erdmagnetismus (Seehbhe 99 * 7 Toisen)

Juni 1866.

Bewblkung
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Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahre. 1866. Nr. XIX.

Sitzung der mathematisch-naturwissenscbaftlichen Ctasse vom 19. Juli

Herr Professor Redtenbacher im Vorsitze,

Herr Dr. A. Lie ben, Professor in Palermo, iibersendet eine

vorlaufige Notiz: „Synthese von Alkoholen mittelst gechlorten

Aethers."

Herr Prof. Sehrotter legt eine im chemischen Labora-

torium des k. k. polytechnischen Institutes von Herrn L. Zerjau
ausgefiihrte Untersuchung eines Nickel-Kobalterzes aus Dobscbau

in Ungarn vor. Naeh derselben enthalt dieses Erz, das fast aus-

schliesslich nach England ausgefuhrt und dort zur Gewinnung

des Nickels und Kobalts verwendet wird:

Arsen 49-725

Schwefel .. . 9 410

Nickel 25-825

Kobalt 7-455

Eisen 5- 195

Kieselsaure . . 1625
Es stimmt also in seinem Arsen- und Nickelgehaltc nahe

mit dem Gersdorffit von Scbladming zusammen, welchen A. Lowe
schon vor langerer Zeit untersucht hat, unterscheidet sich aber

durch einen bedeutenden Gehalt an Kobalt von demselben.

Hr. Prof. Sehrotter macht ferner eine weitere Mittheilung

iiber die Bestandtheile eines bereits friiher untersuchten Eruptiv-

*) Der akaderriischen Ferien wegen findet die niichste Sitzung erst am
4. October statt.
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gesteinos von Santorin. Im Bd. LIEL S. 450 Marzheft 2. Abtheil.

d. Sitzungsb. wurde namlich angefuhrt, dass nach einer von Hrn.

Habermann ausgefiihrten Analyse in dem dort mit (A) bezeich-

neten Gesteine kein Kali nacligewiesen werden konnte.

Da, wie auch dort angegeben ist, zur Untersuchung Stiicke

verwendet wurden, die frei von eingewachsenen Sanidin-Kry-

stallen waren, so schien es angezeigt, auch solche Stiicke auf

Kali zu priifen, die solche Krystalle enthielten. Es hat sich

hiebei ergeben, dass in der That ein Gehalt an Kali nicht nur

nachweisbar , sondern auch in einer zur Bestimmung nothigen

Menge vorhanden war. Derselbe betragt namlich unter diesen

Uinstanden l*3Proc. Das Kali gehbrt also den Sanidinkrystallen

an, in welche es bei dem langsam vor sich gehenden Erstarrungs-

processe aus der geschmolzenen Masse ubergegangen ist.

Das w. M. Hr. Prof. R. Kner ubergibt eine kleine Arbeit

des Herrn Dr. Steindachner, die fur die Sitzungsberichte be-

stimmt ist und eine neue Art der Cyprinoiden - Gattung Telestes

betrifft, fur welche die Benennung T. polylepis vorgeschlagen wird.

Sie stammt aus mehreren Nebenfliissen Croatiens und wurde von

Herrn Mann, der Croatien im Auftrage des kais. Hof-Naturalien-

cabinetes bereiste, daselbst aufgefunden und in Exemplaren bis

472 Lange eingesendet.

Die in derSitzung vom 5. Juli vorgelegte Abhandlung: „Ueber

die Entwicklung von Gasen aus abgestorbenen Pflanzentheilen"

vom Herrn Prof. Dr. Jos. Boehm, wird zur Aufnahme in die

Sitzungsberichte bestimmt.

Selbstverlag der kais. Akad. der Wissenschaften in Wien.

Buchdruckerei von Carl Gerold's Sohn.



Kaiserliche Akademie der Wissenschafteii in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. XX.

Sitzung der raatheraatisch-naturwissenschaftlichen Oiasse vom 4. October.

Der Secretar liest den Erlass des h. Curatoriums vom 25. Au-
gust 1. J., wodurch der kaiserl. Akademie eromiet wird, dass

Se. k. k. apost. Majestat mit a. h. Entschliessung vom 3. August
1. J. die Wahl des Dr. Theodor Georg von K a raj an zum Prasi-

denten der kaiserl. Akademie allergnadigst zu bestatigen, jene des

Hofrathes Prof. Dr. Karl Rokitansky zum Vice-Prasidenten

der Akademie zur Kenntniss zu nehmen, jene des Prof. Dr. Franz
Ritter von Miklosich zum Secretar der philosophisch-histori-

schen Classe zu genehmigen, ferner den Professor der Physik an
der k. k. Universitat in Wien und Director der k. k. Central-

anstalt fiir Meteorologie und Erdmagnetismus Dr. Karl Jelinek
zum wirklichen Mitgliede der kaiserl. Akademie fiir die mathem.-
naturwissensch. Classe zu ernennen, endlich die Wahl des Pro-

fessors an der k. k. Universitat zu Wien Dr. Victor v. Lane
und jene des Custosadjuncten am k. k. Hof-Mineraliencabinete

Dr. Gustav Tschermak zu inlandiscben correspondirenden Mit-

gliedern der mathem.-naturw. Classe zu genehmigen geruht haben.

Der Secretar gibt ferner Nachricht von dem am 19. Sep-

tember 1. J. erfolgten Ableben des wirklichen Mitgliedes, Herrn
Hofrathes Dr. Marian Koller, sowie von dem am 21. August
erfolgten Tode des inlandiscben correspondirenden Mitgliedes,

Herrn Conservators Heinrich Freyer in Laibach.

Ueber Einladung des Prasidenten geben sammtliche An-
wesende ihr Beileid durch Erheben von den Sitzen kund.

Das k. k. Ministerium fiir Handel und Volkswirthschaft

ubermittelt mit Zuschrift vom 22. September das Bulletin des

botanischen Congresses zu Amsterdam im Jahre 1865 nebst der

aus diesem Anlasse gepragten silbernen Gedenk-Medaille.
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Das w. M. ITerr Dr. Leop. Jos. Fitzinger legt eine Ab-

handlung: „Untersuchungen iiber die Abstammung des Hundes'*'

vor, welche fiir die Sitzungsberichte bestiinmt ist.

Er unterzieht diese wichtige, bisher noch immer nieht ge-

loste Frage einer umstandlichen Priifung und sucht dieselbe auf

gesehichtliehem sovvohl, als auch auf naturwissenschaftliehem Wege
zu ergriinden.

Zu diesem Behufe durchgeht er die Nachrichten, welche uns

die Schriftsteller der alten Griechen und Romer iiber die Hunde

ihrer Zeit zuriickgelassen haben, deutet die Abbildungen, welche

wir von denselben auf den Skulpturen, Gem men, Miinzen, Me-

daillen, Mosaiken und Gemalden jener Volker finden, und dchnt

diese Untersuchung auch auf die Denkmaler der alten Aegyp-

tier aus.

Hierauf wendet er sich an die Quellen, welche uns aus der

Zeit des Mittelalters iiber diesen Gegenstand zu Gebote stehen,

namlich die Jagdgesetze der alten Deutschen, das alemannische,

bojische, burgundische, friesische und salische Gesetz, den Sachsen-

und Schwabenspiegel u. s. w., so wie auch die alte Forstverord-

nung von Schottland und England, und sucht die darin namhaft

gemachten Hundeformen mit Zuhilfenahine der alten Glossarien

und der von den spateren Schriftstellern namhaft gemachten Racen

auf unsere dermaligen Formen zuriickzufiibren.

Aus dieser auf gesehichtliehem Wege gefiihrten Untersuchung

geht hervor: dass, wie die agyptischen Denkmale beweisen, schon

in der alleraltesten Zeit der menschlichen Geschichte, welche nahe

an 6000 Jahre zuriick reicht, grosstentheils nnr solche Hunde-

formen bekannt waren, welche man nicht von anderen Formen

abzuleiten im Stande ist, und die man daher folgerichtig fiir schon

urspriinglich vorhanden gewesene selbststandige Arten annehmen

zu mtissen nicht nur berechtigt, sondern sogar genothigt ist, und

dass nur sehr wenige als Bastardformen erscheinen , die jedoch

unverkennbar auf der Vermischung einiger dieser Arten mit ande-

ren, noch heut zu Tage wild vorkommenden Hundeaiten beruhen;

ferner, dass bei der weiteren Verfolgung dieses Gegenstan-

des durch die Zeit der alten Griechen und Romer sich dasselbe

Resultat ergibt, und selbst die Zeit des Mittelalters zu keinem

anderen Ergebnisse fiihrt;

endlich, (lass erst in der spateren Zeit die Zah) der Bastard-

formen sich vermehrt habe, and die schon aus der friihesten Periode
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her bekannten Haupttypen, welche wir als besondere Arten an-

zunehmen gezwungen sind, sich bei rein erhaltener Zucht bis auf

den heutigen Tag in ihrer ursprunglichen Form erhalten haben.

Bei der Priifung auf naturhistorischem Wege wenlen die

Fragen erortert, ob es moglich sei, den Urtypus des zabmen Hun-

des unter irgend einer der noch lebenden wilden Hundearten

aufzufinden;

ob diese so bedeutend von einander abweichenden Haupt-

formen des zabmen Hundes , welche nach Ausseheidung aller

sich nur als Bastarde erweisenden Racen eriibrigen , bios Ab-

kommlinge einer einzigen Hundeart sind, oder ob sie als selbst-

standige Arten betrachten werden mussen

;

endlich, ob die Annabme, jene Hauptformen als selbststan-

dige Arten zu betrachten, gerechtfertigt werden konne, da sie

doch alle ohne Ausnahme mit einander regelmassig fruchtbare

Bastarde zeugen.

Zu diesem Behufe werden die Erfahrungen, welche man
seither iiber die Bastardirung des Hundes mit mehreren wild vor-

kommenden Hundearten und anderen hundeartigen Thieren zu

machen Gelegenheit hatte, angefiihrt und die Ansichten der ver-

schiedenen Naturforscher, welche sich denselben Gegenstand zur

Aufgabe gemacht haben, der Reihe nach durchgangen.

Das Schlussresultat, zu welchem der Verfasser hierbei ge-

langt, ist folgendes:

1. Der Wolf, der Schakal, der Fuchs, der Kolsun oder

die Dhole und der Buansu sind selbststandige, von den man-

nigfaltigen Formen des zahmen Hundes vollig verschiedene Arten,

die sich zwar mit denselben fruchtbar vermischen konnen und

theilweise auch wirklich vcrmischt haben, wodurch allerdings ge-

wisse Racen des zahmen Hundes entstanden sind, ohne jedoch

desshalb als die Stammaltern derselben betrachtet werden zu konnen

;

2. die zahlreichen Formen des zahmen Hundes lassen sich

auf sieben Haupttypen zuruckfiihren , welche sich sowohl nach

ihren korperlichen Merkmalen, als auch nach ihren geistigen

Fahigkeiten weder von einander, noch von anderen der heut zu

Tage noch wild vorkommenden Arten der Gattung Cams ableiten

lassen, und desshalb fiir selbststandige Arten angenommen werden

mussen, die urspriinglich zwar im wilden oder halhwilden Zu-

stande vorkamen, im Laufe der Zeit aber vollstandijj domesti-

cirt worden sind;
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3. diese eigenthiimlichen selbststandigen Arten unseres zah-

nien Hundes sind: der Haushund {Canis domesticus), der Seiden-

hund (Canis extravius), der Dachshund (Canis vertagus), der Jagd-
hund (Canis sagax), der Bullenbeisser (Canis molossus), der Wind-
hund (Canis leporarius) und der nackte Hund (Canis caraibaeus)

;

4. alle iibrigen Formen sind theils Abanderungen, welche
durch klimatische Einfliisse, bedungen durch geographische Ver-
breitung, hervorgerufen wurden, oder in Folge von Acclimati-

sirung, Veranderung in der Lebensweise und Einwirkung der

Cultur entstanden sind, theils aber auch Bastarde, beruhend auf
der Kreuzung der verschiedenen einzelnen Formen unter sich.

Das c. M. Herr Dr. Hermann Militzer in Wien legt eine

Untersuchung vor fiber die Elektricitats-Vertheilung, welche in

einem vielfachen Schliessungskreise eintritt, wenn man in den-

selben eine, sammtlichen Zweigen gemeinschaftliche galvanische

Batterie einschaltet, die ihrerseits selbst wieder in eine beliebige

Anzahl einzelner Gruppen zerfallen kann. Systeme dieser Art

kommen fast in alien grosseren Telegraphenstationen , bei der

Einrichtung eines Leitungsnetzes fiir elektrische Uhren u. dergl.

in wirkliche Verwendung.

Die vorgelegte Abhandlung gibt zuerst fur eine aus be-

liebigen Elementen bestehende und mit einer willkiirlichen Anzahl

von Zweiglinien verbundene Batterie einen allgemeinen Ausdruck

fur die Stromstarke in jeder dieser Zweiglinien, welcher dann

fiir den seither am haufigsten angewendeten Fall einer Batterie

aus gleichen Elementen, die zugleich unter sich gleichartig ver-

bunden sind, eingerichtet wird. Fiir diesen Fall ist auch die

Bestimmurg derjenigen Theilung der Batterie und der Zweig-

linien, welche ein Maximum der Wirkung ergibt, analytisch und

geometrisch allgemein durchfiihrbar. Es ist aber eben die vor-

ausgesetzte gleichartige Verbindung der Batteriegruppen unter

sich, obgleich dieselbe bis jetzt ausschliesslich in Verwendung

kam, durchaus nicht immer die vortheilhafteste, und es wird fiir

eine aus zwei Gruppen bestehende Batterie, von welcher wieder

eine beliebige Anzahl von Zweiglinien auslaufen, gezeigt, dass

durch die Verwechslung dieser Gruppenverbindung gegen die

entgegengesetzte die Wirkung der Batterie unter Umstanden auf

das Dreifache gesteigert werden kann. Auch fiir diesen Fall wird
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diejenige Anordnung des ganzen Systems ermittelt, welche das

Maximum der Stromstarke ergibt. Am Schlusse findet sich die

allgemeine Losung der umgekehrten Aufgabe, bei welcher die

Intensitaten der Strome in den einzelnen Zweiglinien im Vor-

hinein gegeben sind und die Anzahl der galvanischen Elemente

ermittelt werden soil, welche im Stande sind, diese Zweigstrome

hervorzurufen.

Herr Prof. E. Mach in Graz iibersendet eine dritte Reihe

seiner Untersuchungen iiber riiumlich vertheilte Lichtreize.

Wird einer Commission zugewiesen.

Herr Dr. Albr. Schrauf legt die Fortsetzungen seiner

Untersuchungen iiber die Relationen zwischen Materie und Licht

vor. In der ersten Abhandlung „iiber die optischen Werthe der

Mineralvarietaten und allotroper Modificationen" geht er von dem
friiher bewiesenem Satze aus_, dass das Brechungsvermogen die

Einwirkung der Materie auf das Licht darstellt und somit von

der Identitat der ersteren auf die der zweiten geschlossen werden

darf. Die bekannte Erschcinung, dass die Mineralvarietaten ver-

schiedene Brechungsexponenten haben , erklart sich nun nach

des Verfassers Untersuchung dadurch, dass die Materie wohl

ident geblieben, hingegen die Dichte in den Krystallen von ver-

schiedenen Fundorten variirt. Ferner zeigen die Brechungsver-

mogen der allotropen Gruppe des kohlensauren Kalkes und der

Titansaure gleiche Werthe, es muss somit in diesen Allotropien

gleiche Materie, aber in multiplen Aequivalentverhaltnissen vor-

handen sein.

Die Bestatigung einer solchen Anschauuogsweise der Allo-

tropien liefern auch die optischen Verhaltnisse der organischen

Reihen; so dass man im allgemeinen von physikalischer Seite

die bisher chemisch angenommenen Isomerien trennen muss in

Polymerien einer identen Materie und in wahrhaft gewichtspro-

centuale Isomerien, in welchen aber bereits die auftretenden Grund-

stoffe mit physikalisch verschiedenen Charakter behaftet sind.

Im Anschluss an diese Untersuchung ist die zweite Notiz,

„uber die Analogie zwischen dem specifischen Volumen und dem
Refractionsaquivalent." Es zeigt sich namlich conform mit den
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theoretischen Folgerungen, dass bei den niederen GH0 haltigen

Reihen das specifische Volumen dem Refractionsequivalente M
gleich bei den hoheren Reihen durch dieselbe optische Consti-

tionsforniel , welche fur M gilt, abgeleitet werden kann. Es er-

g'anzen sich beide Functionen , so dass mittelst der Kenntniss

einer von beiden, die zweite im voraus berechnet werden kann.

Wird einer Commission zugewiesen.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

60
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99 7 Toisen)

Juli 1866.

Max. Min.

der

Temperatur

Dunstdruck in Par. Lin.

18h 2 h 10h
Tages-
mittel

Feuchtigkeit in Procenten

18h 2" 10b Tages-
raittel

Nieder-

schlag

in Par.

L

+22.5
-4-18.0

-j-16.0

+19.7
+21.7

+20.4
+18.6
+ 17.0

+ 16.4

+ 17.0

+19.2
+20.8
+23.2
+25.4
+25.7

+24.4
+24.6
+25.8
+24.7
+ 16.7

+17.0
+17.1
+19.6
+19.2
+ 17.7

+ 16.4
+17.4
+ 16.8

+ 16.8

+16.4

+ 19.5

+ 15.4
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Windesrichtung und Starke

18h 10"

Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

10-18hl 18-22 h 22-2h 2-6" 6-10 b

Yirdiinsiung

in Millim!

Tag Nachl

1

2
3
4
5

6

7

8
9

10

11

12
13
14

15

16
17

18

19

20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

Miltd

W 3—4
WSW 2

SO 1

SW 1

W
WNW 4
W 2
NW 3

W 2
W 2

W 2
W 1

W 2
W 1

W
W
W 2
SW
W

WNW 2

WNW 6

W 1

W 1

W
NW
W 2
NW 2

W
NW

WNW 4

W 1

W
SW
w
w
SW
W 3
NO 2

WNW 5-6

W 6
WSW 4

NNW 3
N 2

N 2
W 2 3
WNW 3

W 3
NO 2
W 1

SO 3
NW 3

W 7

WNW 5

SW
NW
W
w
w
w
so

W 6-

1

W 3
WSW 1

WSW 2
SW 1

W 7

WNW 1

W 3-4
W 2
W 4

WNW 4

NNW 1

NW 1

W 2

WNW 1

W
W 1

W 2
NW 1

W 1

WNW 8

W 5

W
NO
W

WNW
W
NW
NW
WSW
WNW

18.7
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99*7 Toisen)

Juli 1866.

Bewolkung

Oh 10h

2 a

Elektricitat

18h 2h 10h

Tagesmittel der magnetiscben
Variationsbeobachtungen

Decli-

nation

Horizontal-

Intensitat

Ozon

Tag Xaehl

4

1

1

2

2
6
1

8
10

9
8
8

10

1
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Beobachtungen an der k, k. Ceutralanstalt

im Monate

Luftdruck in Par, Linien

18 h 2" 10h
Tages-
mittel

f so a

< 3 =

Temperatur R.

18h 10h
Tages-
mittel

s ~*

.i ° —
s > «
& (jo a
j= - u
<; 3 o

1
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99
' 7 Toisen)

August 1866.

Max.



188

Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Windesrichtung und Starke

18h 2 h 10h

Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

10-18" 18-22h 22-2h 2-6h 6-lO h

Vtrdunslung

In Milliiu.

Tag \atht

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

Miltel

WNW 4

W 2
W 1

W 5
W 1

W 2
W 1

w o
W 1

W
W 4

WNW 3

W
W 2
SW
W 2
W 1

W 2
W
O

WNW 3
WNW 3
NW 2
VV 3
W
W
w o

SSO
SSW 3

W
W

W 5-6
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 997 Toisen)

August 1866.

Bewolkung

13" 2b 10h

c2 s

Elektricitat

18" 2h 10h

Tagesmittel der magnetischen
Variationsbeobachtungen

Decli-

nation

Horizontal-

Intensitat

Ozon

Tag Nacht

10
0.1

9

8
10

10
2

4
10

9

10

10

9

9

9

2
5

1

9

9

10
4

1

2
3
8

0.1

5.6

5

1

9
6

10

4

1

1

10
Id

9
5
5

9

10

6
9

2
b

5.3

1

1

4
10
10

10

5

4
8
3
2

9

3
3
10

10

7
3

1

1

4
10

9

2

4.2

5.3
1.0
7.3
8.0
10.0

4.7
1.0
0.3
4.7
10.0

5.0
6.7
3.3
3.0
8.0

8.7
8.3
3.0
0.3
1.7

0.3
0.3
3.7
6.0
7.3

3.0

51

0.0
+25.6
+39.2
+ 15.5

0.0

0.0
+42.1
+40.0

0.0

+ 9.4

0.0
o.o
0.0

+ 11 2

+33.6

0.0
+32.4
+ 13.4

+42.7
0.0

0.0
0.0
0.0

+16.6
+23.8

+31.3
+22.3
+ 16.2

0.0

+34.2

14.5

+ 9.0

+ 9.0
0.0

+ 11.9
0.0

+ 7.9

+ 13.7

+ 9.7
0.0
0.0

+ 9

+ 11

+14

+ 9

+ 4,

+ 11

0.

n

+24
+17.1
+ 5.6

+ 4
0.0

+16.1
+ 11

0.0
0.0
0.0

-1-17.3

+30
+24
+17

0.0

0.0
0.0

+28.1
+ 3.8

0.0

0.0
4.3
0.0
0.0
0.0

+

+ 9.0+20.7
+ 7
—23

+
0.0
9.7

+ 13.0

9.7

0.0
0.0
0.0
0.0

+32.6

8.4

123.12
119.97
119.75
118.52
119.82

117.50
118.65
119.72
119.23
117.85

116.57
119.37
119.58
117.50
116.87

117.15
117.60
120.13
119 83
117.40

117.30
116.12
115.07
118.62
116.58

117.52
118 95
118.55
118. 40
122.08

118.42

119.41

+ 15.7

+15.4
+ 16.3

+ 16.6

+ 16.2

+ 15.2

+ 15.3

+ 16.5

+ 16 8

+ 15.9

+ 15.0
4-14.3

+ 14 4

+ 14.5

+ 14.6

+ 15.4

+ 15.6
+ 16.2

+ 16.3

+17.3

+18.0
+17.5
+ 17.3

+ 17.8

+ 18.2

+ 18 5

+ 18.9
+ 19.4

+ 18.9

+18.1

+ 17.9

+16.58

424.70
421.52
421 27
418.85
415.33

410.83
412.88
413.18
412.23
410.73

403.17
402.70
404.22
402.42
403 07

409.87
405.88
407.85
411.73
412.72

415.70
404.27
408.90
424 50
423.13

417.88
424.05
426.42
428 23
418.30

403.05

413 54

5

5

6
3
7

5

4.9

8
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Selbstverla- der kais. Akad. der Wiasen*chaften In Wle
^uclidruckeioi von Car) Gerold'g ->ohu.



Kaiserliche Akademie der Wissensehaften in Wieu.

Jahrg. 1866. Nr. XXI.

Sitzunor der mathematisch-naturwissenscbftlicben Clause vom 11. October.

Herr Prof. V. v. Lang dankt mit Schreiben vom 10. Oc-

tober 1. J. fur seine Wahl zum correspondirenden Mitgliede der

Akademie.

Herr Prof. Julius Klob hinterlegt ein versiegeltes Schreiben

zur Wahrung seiner Prioritat.

Der Lithograph Herr Karl von Giessendorff ubermittelt

eine Anzahl von Hochatzungen in Kreide - Manier und Phototy-

pien mit dem Ersuchen um deren Aufbewahrung zur Siuherung

seiner Prioritat.

Der Secretar legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

„Guarana oder Uarana" von Hrn. Dr. Theodur Peckolt
zu Cantagallo.

„Der Centrifugal-Fliigel" von Herrn L. Martin, Prof, der

Mathematik und Mechanik an der Oberrealschule zu Pressburg.

Wild einer Commission zugrewiesen.

Das wirklicbe Mitglied Herr W. Ritter v. Hai dinger legt

einen Bericht vor , anschliessend an einen ersten vorlaufiofen

in der Sitzung am 12. Juli iiber den so reichhaltigen Meteor-

steinfall am 9. Juni 1866 zu Knyahinya bei Nagy Berezna im

Unghvarer Comitate.

Der Bericht besteht aus zwei Theilen, und bezieht sich zu-

erst auf die Wahrnehmungen aus der nachsten Umgebung des

Falles, Knyahinya, Sztricsava, Nagy Berezna, Domasina, Ulics,

sowold was den Fall selbst betriflft, als auch die Art, Grosse und

Austheilung der Steine, nach den freundlichst mitgetheilten Aus-
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sagen der Augenzeugen dnrch die Herren k. k. Waldbereiter

Anton Pokorny, k. k. Forst-Candidaten Anton Pukats nnd

k. k. Waldaufseher Wenzel Negedlo. Eine plotzllich erschei-

nende kleine Wolke, ' Schall Erscheinung, Fall der Steine von

vielen Personen gesehen.

Es stellt sich heraus, dass die wenigen Steine, welche doch

bald nach dem Falle beruhrt warden, warm waren, wie von der

Sonne beschienen, nicht kalt, wie dies friihere Angaben besag-

ten. Die meisten Stiicke wurden erst nach Stnnden und selbst

nach Tagen beruhrt, so grosse Scheu hatte die gewaltige Er-

scheinung hervorgebracht, dass aber Leute aus Furcht zu Boden
gestiirzt, zeigte sich als eine Fabel.

llier wild auch die von Herrn Pukats trefflich durchge-

fiihrte und geschilderte Ausgrabung des grossten der gefallenen

Meteorsteine gegeben. Es was eine Masse im Ganzen von fi'inf

und einem halben Centner. Er hatte beim Einschlagen in eine

Wiese eine Grube von vier Fuss Tiefe und vier und einem halben

Fuss Durchmesser zuriickgelassen und war etwas von NO firemen

SW geneigt, im Ganzen eilf Fuss tief in den Boden eingedrun-

gen. Hier lag der Meteorit in zwei nahe gleich grosse Stiicke zer-

brocben. Beide Stiicke befinden sich gegenwartig im k. k. Hof-

Mineraliencabinete.

In der Nahe des ganz grossen fand sich noch ein Stein

von 7'"> '/
2 Pfund, so wie noch mehrere von an die 30 Pf'und,

bis 6 Pf'und, viele zu 2 Pf'und, 1 Pfuncl und kleinere bis herab

zu '/8
Loth. Audi die kleinsten sind nach alien Seiten uberrindet.

Fine Schiitzung von 1000 Stuck bleibt wohl innerhalb der

wirklich gefallenen Anzahl, eben so ein angenommenes Gesammt-
gewicht von 8 bis 10 Centnern. Herr Negedlo berichtete iiber

die Austheilung an der Oberflache , welche nahe zwei Meilen

Lange in etwa nordwest-siidostlicher Richtung nach den Gemein-

den O Sztusicsa, Knyahinya, Sztricsava, bei etwa dreiviertel Mei-

len Breite betragt. Hai dinger hatte auch den Bericht des

Unghvarer Comitats - Oberarztes, Herrn Dr. v. Zsiro, an den

Herrn Tavernicus Baron v. Sen ny ey beniitzen konnen, von dem
ihm eine Uebersetzung von Herrn Prof. J. Bernath in Ofen

freundlichst mitgetheilt worden war.

Der zweite Abschnitt bezieht sich auf die Beobachtungen

aus entfernteren Gegenden, wo das Meteor als Feuerkugel erschien.

Zuerst Unghvar, sechs Meilen in SS W von Herrn Ingenieur Franz



193

Kistler mitgetheilt, dann Galszecs, noun Meilen in SW nacb

Freiherrn Ludwig v. Fischer und Herrn Armin Thaiss, fer-

ner Eperies, zwolf Meilen in W nach Herrn Rector Friedrich

Hazslinszky, Kaufmann Daniel Ozwald und Studirenden

Johann Kolbay. Ueberall wurden nebst dem nahe senkrecht ein-

fallenden Feuermeteor auch gewaltige Schall-Erscheinungen ge-

meldet. Durch Combination der Beobachtiingen wird annahernd

ein Einfallen des Meteors aus einer Richtung von N 76° gegen
s 76° W mit 6° Zenithdistanz abgeleitet. Diese Richtung weist

wieder fur die Gegend im Raume auf die siidlicheren Sterne im

Sternbild des grossen Baren.

Herrn Kolbay bringt Hai dinger seine besondere dank-

bare Anerkennung fur eine Reihe von Darstellungen des Meteors

in glanzenden Farben, wie es theils von ihrn selbst, theils von

anderen beobachtet wurde. Im Allgemeinen mit nahe birnformiger

Kugelgestalt beginnend, im weiteren Falle ein langerer Schweif,

ultramarin umsaumt, die Kugel selbst gelb und orange, bis in der

tiefsten Lage selbst Zertheilungen in zvvei Kugeln , von einem

andern Beobachter in viele noch leuchtende kleine Kugeln ge-

sehen wurden, bis endlich Alles erlischt.

Ferner werden nochBerichte gegeben vonRakamaz bei To-

kaj, 16 Meilen in SW durch Herrn Domanen - Verwalter Karl

Hirschbach, Feuerkugel, kein Schall, endlich Szent Miklos im

Liptauer Comitat, 28 Meilen in W durch Herrn Heinrich Wolf,
von der k. k. geologischen Reichsanstalt vermittelt, ebenfalls

Feuerkugel ohne Schall.

Ein Schlusswort bemerkt, dass den vorliegenden Wahrneh-
mungen selbst noch manche Schliisse sich werden aureihcn lassen,

auch noch manche Studien iiber das Innere fehlen, dass aber ge-

wiss im Ganzen der Fall von Knyahinya am 9. Juni 1866 zu den

wichtigsten gehort, welche bisher beobachtet wurden.

Herr Dr. L. Ditsch einer iiberreicht eine Abhandlung, be-

titelt: ,,Theorie der Beugungserscheinungen in d oppelt-

brechenden Medien". Bei der mathematischen Behandlung

der Beugungserscheinungen hat man bisher stets die Voraussetzung

gemacht, dass sich die einfallenden, ebenso wie die gebeugten Wel-
len in demselben isotropen Medium bewegen, dass sich also diese

Wellen mit constanter, von ihrer Richtung vollkommen unabhangi-

ger Geschwindigkeit fortpflanzen. Auf cine ganz ahnliche Weise
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lassen sich die Relationen fiir die Beugungsphanomene entwickeln,

sobald vorausgesetzt wird, dass die Geschwindigkeiten sowohl der

einfallenden als der gebeugten Wellen mit der Fortpflanzungs-

richtung sich andern. Wenn man sodann fiir dieses Abhangig-

keitsgesetz jenes substituirt, welches fur doppeltbrechende Medien
besteht, so erhalt man unmittelbar die Formeln fiir die Beugungs-

phanomene in diesen Medien.

In der genannten Abhandlung werden zuerst die allgemeinen

Formeln fiir die Intensitat der gebeugten Wellen abgeleitet und

diese sodann fiir eine rechteckige beugende Oeffnung und endlich

fiir ein beugendes Gitter specialisirt. Nimmt man an, dass die

Gitterspalten alle in der XZ-Khene ernes rechtwiuklichen Raum-
coordinatensystems parallel der Z-Axe liegen, und dass sie bei

gleicher Breite auch einen gleichen Abstand b -f- c ihrer Mittel-

punkte besitzen, so wird, wenn unter a, /3, y die Winkel, welche

die Normale der einfallenden, unter a', /3', y' jene, welche die

Normale der gebeugten Welle mit den Coordinatenaxen bildet,

unter v und v' die diesen Richtnngen entsprechenden Geschwin-

digkeiten verstanden werden, ein Intensitatsmaximum erster Classe

der gebeugten Welle eintreten, sobald den Gleichungen

Cos y Cos y'

v v'

Cos o; Cos a' , nx
v v' b -f-

«'

zu welchen noch jene Cos 2
a' -1- Cos 2

/5' -f- Cos 2 y' = 1 hinzu-

kommt, Geniige geleistet wird. Da nun v und v' bekannte Functionen

von a, /3, y einerseits, von a', /3', y' andererseits sein miissen,

ferner x die Oscillationsdauer und n eine ganze Zahl ist, lasst

sich aus diesen Gleichungen, sobald die Normale der einfallenden

Welle bestimmt ist, sogleich jene der gebeugten Welle, welcher

ein Intensitatsmaximum erster Classe entspricht, finden. In doppelt-

brechenden Medien pflanzen sich aber nach jeder Richtung zwei

Wellen fort, eine Welle der ersten Art und eine Welle der zwei-

ten Art; es erhalten demnach v und v' jedes zwei Werthe. Es

ergibt sich daraus, dass jede einfallende Welle der einen Art fiir

ein bestimmtes n v er gebengte Wellen derselben und vier solche

der anderen Art erregt. Die alien n entsprechenden Wellennor-

malen derselben Art, die einer und derselben einfallenden Welle

ihre Entstehung verdanken, liegen, sobald sie durch den Coordi-

naten-Mittelpunkt gelegt werden, in einer Kegelflache, welche die
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Flache der gebeugten Wellennormalen genannt wird.

Die diesen Wellennormalen entsprechenden Strahlen liegen eben-

falls in einer Kegelflaehe, der Flache der gebengten Strah-
len. Jede einfallende Welle der einen Art erzeugt also zwei

Flachen der gebeugteu Wellennormalen, und ihnen entsprechend

zwei Flachen der gebengten Strahlen, von denen eine von der-

selben und die zweite von anderer Art, wie die einfallende

Welle, siod.

Diese Flachen der gebeugten Wellennormalen und der ge-

bengten Strahlen sind vollkommen identisch mit denjenigen Flachen,

welche die Normalen der reflectirten Wellen und die reflectirten

Strahlen enthalten, entstanden durch Reflexion der einf'allenden

Welle an einer cylindrischen Flache, deren Axe zu den Gitter-

spalten parallel ist. Auch dort erzeugt jede einfallende Welle der

einen Art einen Kegel der reflectirten Strahlen derselben Art und

einen solchen der anderen Art.

Fur die optisch-einaxigen Medien vereinfachen sich diese

Verhaltnisse, es gibt bei ihnen nur mehr ordentliche und ausser-

ordentliche Wellen und Strahlen. Jede einfallende ordentliche

Welle erzeugt dann einen Kegel gebeugter ordentlicher und einen

solchen gebeugter ausserordentlicher Strahlen, ebenso wie jede

einfallende ausserordentliche Welle einen Kegel ausserordentlicher

und einen solchen oidentlicher Strahlen liefert. Fallen also auf

ein optisch einaxiges Medium unpolarisirte Strahlen, so werden

diese zuerst gebrochene, jede der gebrochenen Wellen erzeugt

dann zwei Flachen der gebeugten Strahlen, so dass schliesslich

jede unpolarisirte Welle vier solche Kegel erregt. In Folge der

Identitat dieser Kegel mit den durch Reflexion erhaltenen lasst

sich auch die Erscheinung der vier Ringe, wie sie sich an fibro-

sen Kalkspathen beim Durchsehen gegen einen leuchtenden Punkt

zeigt, aus ihnen ableiten, somit auch als eine Beugungserschei-

nung betrachten. Ebenso ist der zwolf'strahlige Stern, welchen eine

Glimmervarietat aus Canada beim Durchsehen gegen einen leuch-

tenden Punkt zeigt, als eine, durch die eingewachsenen Cyanit-

krystalle hervorgerufene Beugungserscheinuug zu betrachten,

welche durch die in der Abhandlung gegebenen Relationen voll-

kommen ihre Erklarnng findet.

Die zur Verification der Formeln angestellten Versuche am
fibrosen Kalkspathe wurden am k. k. physikalischen Institute aus-

gefiihrt.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

bo
a
H
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fiir Bteteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99 "7 Toisen)

September 1866.

Max. Min.

der

Temperatur

Dunstdruck in Par. Lin.

18h 10" Tages-
mittel

Feuchtiffkeit in Procenten

18h Oh 10h Tages-
mittel

Nieder-

schlag

+H0.5
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

bo

H

Windesrichtung und Starke Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

I8h 10h 10-18h 18-22" 22-2h 2-6h 6-10h

V'rduiisluiig

in Millim.

Tag Xackt

1

2
3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19
20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30

Millel

SO
W 2
SW
W 3

W
SO
SO
O

WNW 2
WNW 3

W
WNW 2
W 4
W
SO

W 2

N
WNW 2

WNW 3

NW
W 2
SO
O 2

SW
1

S
S
O

NW
W

S 3
SO 1

SW 5

WSW 5

SSW 2

1

O
S 1

NO 1

W 2

W 3

WNW 3-4

W 3
S 2

OSO 2

WNW 4
W 2
NW 3

WNW 5

W 4

WNW 2
SO 3

SSO 4
SSO 5—6

SO 4

SO 2
SSO 3

SSO 2

SO 2
O 2

W 3
SO 1

W 7

W^W
SSO 1

SO 1

SSO 2
So

WNW 3-4

W 2

WNW 2
WNW 6

WSW 2
OSO 1

SSO 4—5

W 2
W 7

WNW 5

WNW 6
W 3

WSW
SSO
o

SSO
SSO

SSO 1

SSW o
W
W
SW

1.0

10.5
2.1
14.3
1.4

0.3
0.3
1.1

16.3

15

1.7

7.7
9.3
2.5
1.0

6.0
0.8
9.4
8.3
11.0

6.4
4.2
0.8
6.6
5 3

3.2
7

0.3
1 3

15

5.01

2.4
5.3
12.9
14.8
1.5

1.0
0.5
2.2
9.1

8.4

3.9
10.9
10.7
2 3
0.8

11.

0.4
12.4
11.0
8.1

5.7
3.9
43
10.6

76
2.6
2 3
3 7
2.6

9

5.79

6.7
2.2
16.3
15.5
5.2

2.8
3.6
7.0
4.1

10.6

8.9
13.1
8.1
5.2
4.0

12.1
7.1
8.5
15.7
13.3

5.3
13.0
16 9
19 5

12.3

7 7

8.6
10.5
8 1

3 5

9.18

6.3
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far Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99*7 Toisen)

September 1866.

Bewblkun

I8h

g

10h

Elektricitat

18 h 2 b 10h

Tagesmittel der niagnetischen
Variationsbeobaehtungen

Decli-

nation

Horizontal-

Intensitat

Ozon

Tag Nacht



Selljstverlag der kais. Akad. der Wissenschaften lu Wien.
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Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrff. 1866. Nr. XXII.

Sitzung der raatliematiscli-naturwissenscliaftliclien Classe vom 18. October.

Herr Dr. G. Tschermak dankt, mit Schreiben vorn 15.

October, fur seine Wahl zum correspondirenden Mitgliede der

Akademie.

Das w. M. Herr Prof. Dr. Fr. Rochleder in Prag iiber-

sendet eine „Notiz iiber die mannlichen Bliithen von Juglans

regia L. u

Herr Dr. Max Schulz iibermittelt eine Abhandlung, be-

titelt: „Beitrage zur praktischen Losung der Diingerfrage." Diese

Arbeit, vorwiegend kritiseher Natur, beschaftiget sich mit den

wichtigsten Fragen der Pflanzenerniihrung. Der Verfasser weist

darin zuforderst nach, wie und warum nnsere heutigen Kennt-

nisse vom Boden so beschrankt und zweifelhaft sind; findet dann

ferner, dass wir iiber die Natur der Verbindungen , in welchen

die Ascbenbestandtheile von den Culturpflanzen aufgenommen wer-

den, nichts wissen, sondern uns mit unbewiesenen Hypothesen

begniigen, welche sich bei naherer Betrachtung als vollkommen

unwahrscbeinlicb erweisen. Endlicb findet der Verfasser, dass die

physiologische Wirkung der einzelnen Nabrnngsstoffe, deren Be-

deutung fiir die Entstebung und Neubiklung der Spielarten und

Varietaten kaum bocb genug angescblagen werden konne, noch

nicbt Gegenstand sorgfaltiger Versucbe geworden sei. In drei

Capiteln bespricbt er diese Themata und zeigt den Weg, auf wel-

chem man zur Losung derselben gelangen konne. Er selbst bat

keine Versuche unternommen, weil sie fiir einen Privaten zu urn-

fangreich und zeitraubend sind, aucb die Arbeitskraft eines Men-

schen bei weitem iibersteigen. Sie konnen nur von Seiten der

reicb dotirten landw. Versucbsstationen in Gemeinscbaft ausgefiihrt

werden, und wiinscht der Verf. nichts sehnlicher, als bierzu den
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Anstoss zu geben. Der Plan der diesfalligen Versuche ist sehr

detaillirt gegeben und ist namentlich eine Methode mitgetheilt,

vermittelst deren man die fur den praktischen Betrieb so wichtige

Verwitterungsgrosse finden kann. Er bezeichnet namlich mit diesem

Ausdrucke die in Zahlen ausgedriickte Summe derjenigen Pflanzen-

n'ahrstoffe, welche jahrlich aus den Bodenbestandtheilen durch die

Atmospharilien fur die Pflanzen disponibel werden, je nach Natur

und Lage des Bodens indess sehr verschieden ausfallen miissen.

Dabei ist zu bemerken, dass er nur diejenigen Verbindungen Pflan-

zen n ah rstoffe nennt, welche unmittelbar von den einzelnen Cultur-

pflanzen aufgenommen werden konnen. Wir kennen dieselben

noch nicht, dass es indessen nicht diejenigen Salze sind, welche

wir heute als kiinstliche Dungemittel so vielfach beniitzen (Kno-

chenmehl, schwefelsaures Ammoniak etc.), beweist er ausfiihrlich.

Nicht unmittelbar nach der Diingung zeigt sich namlich die grosste

Wirksamkeit, sondern immer erst eine langere oder kiirzere Zeit

sp'ater. Die Gahre des Ackers ist dem praktischen Landwirthe

der Biirge einer guten Ernte, daher das Ziel seiner Anstrengun-

gen. Sie ist aber nichts weiter, als der an gewissen ausseren Merk-

malen kennbare Zustand des Bodens , in welchem sich durch

wechselseitige Zersetzungen und Neubildungen eine Summe von

wirklichen Nahrstoffen gebildet hat, die fur eine vollkommene

Ernte ausreichend ist. Unsere heute gebrauchlichen Diinger kon-

nen daher nur als das Material bezeichnet werden, aus welchem

der Boden mit Hilfe der Athmospharilien die Pflanzennahrung

bildet. Aus gewissen vertrauenswiirdigen Versuchen von Zoller

u. A. hat denn zuletzt der Verfasser auch das Gesetz aufge-

funden, nach welchem die Culturpflanzen die Auf'nahme ihrer

Nahrung regeln. Es ist bekannt, dass die Ernte nicht propor-

tional mit der Nahrung steigt und fallt , sie ist keine einfache

Function derselben. Liebig hat sich dariiber auch schon des

Breiten ausgesprochen. Die Beziehung nun , welche zwischen

einer Culturpflanze und der im Boden wirklich vorhandenen Pflan-

zennahrung nothwendig bestehen muss, hat der Verfasser auf

Grund jener Versuche in folgendem Gesetze ausgesprochen:

Die Ernte steigt mit den Quadraten der Nahrung.

Mathematisch ausgedruckt x = a J/ «\ wo x die gesuchte Ernte

eines Feldes bezeichnet, dessen Ertrag bei einem genau bekann-

ten Gehalte von Pflauzennahrstoflen = a ist, wenn ihm namlich

ein Gewicht an Nahrstoffen = n zugesetzt worden ist. Es bezieht
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sich diese Formel indess selbstverstandlich nur auf das trockene

Erntegewicht, da der Wassergehalt der Pflanzen innerhalb weiter

Grenzen schwankt. Im Grosser) wird natiirlich imnier zu beriick-

sichtigen sein, dass man nicht gar zu geringe Mengen von Diinger

liber grosse Flaehen verbreiten darf, wenn das Gesetz sich Gel-

tung verschaffen soil , die Witterungsverhaltnisse und andere

Zufalligkeiten konnen dann zu storend einwirken.

Wird einer Commission zugewiesen.

Das w. M. Herr Prof. Dr. J. Kedtenbacher legt die

Analyse eines Meteoriten von Dacca in Bengalen vor, welche in

seinem Laboratorium von Herrn Th. Hein ausgefuhrt wurde.

Dieser Meteorit enthalt 9 Procente Nickeleisen, 1 Procent Schwe-

feleisen und 90 Procente eines Silicates, welches einen eisenhal-

tigen Olivin reprasentirt
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Kaiserliche Akademie der Wissensehaften in Wien.

Tata. 1866. Xr.XXIIL

Siizung der mathematisch-naturwissenschaftliehen Classe vom 2. November.

In Verhinderu.no* dcs Priisidenten der Classe t'iihrt Ilerr

Hofrath Ilyrtl den Vorsitz.

Das auswartige Ehrenmitglied, der kais. russische Geheim-

rath Herr Dr. Karl Ernst v. Baer zu St.HPetersburg, theilt in

8
einem Schreiben vom -^- October 1. J. init, dass leider die Hoff-

nungen, ein gut erhaltenes Mammuth den Forderungen der Wis-
senschaft gernass untersuchen zu konnen, geschwunden sind

(s. Anzeiger, Jahrg. 1866, Nr. X. S. 75— 77.), da Herr Schmidt
bei dem ersten Besnche des Fundortes diesen noch von einer

machtigen Schneelehne bedeckt fand, und die aus der Umgegend
gesammelten Nachrichten darin iibereinstimmen, dass auch im

Jahre 1854 nur noch ein Rest gefunden wurde, und sonach gar

kerne Hoflnung lassen, etwas Vollstandiges zu finden. *

Herr Prof. Dr. E. Mach in Graz iibersendet ein versie-

geltes Schreiben mit dem Ersuchen um Aufbewahrung zur Si-

cherung seiner Prioritat, nebst einer Anzahl von, nach seiner Me-
thode ausgefuhrten Photographien zur Ansicht. (Siehe Anzeiger,

Jahrg. 1866, Nr. XIV. S. 133, und Nr. XV. S. 143.)

Herr Dr. M. Cav. di Vintschgau iibermittelt eine Ab-
handlung, betitelt: „ Osservazioni intorno alV azione dtlla Fisoslig-

mina sugli Arijibii."

"Wird einer Commission zugewiesen.

Das w. M. Herr Prof. II. Ill a si we tz iibersendet die aus-

fuhrlichere Mittheilung seiner, mit A. Grabowski ausgefuhrten,
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bereits in dem Anzeiger dcr k. Akademie (Nr. XIV) vom 7. Juni

1866 auszugsweise erwahnttn Arbeit iiber die Carminsaure, und

eine Untersuchung von G. Malin iiber die Rufigallussaure, aus

welcher derselbe durch Oxydation mit schmelzendeni Kali eine,

dem Chinon nahestehende Verbindung, die er als „Oxychinon,

GG H 4
G

3 ," naher beschreibt. dargestellt hat.

Herr Med. Dr. Richard Maly, z. Z. in Olmiitz, ubersendet

eine Arbeit: „Ueber einige Derivate des Thiosinanains." Es wird

daselbst gezeigt, dass sieh der genannte Korper zu 2 Atomen

Brom hinzuaddirt und eine schon krystallisirte Substanz das Thio-

sinamindibromiir gibt. Betrachtet man, wie iiblich, das Thiosinainin

als einen Harnstoff, also als secnndares Ammoniakmolekiil, so ist

natiirlich 1 Mol. Brom nicht geniigend, den ganzen Korper in

ein Bromid uberzufiihren , sondern nur das eine Ammoniak; vvir

haben also:

€3H5 .H|N>Br

Demnach ist das Brom darin in 2 verschiedenen Stellungen:

dies muss sich durch eine Reaction nachweisen lassen. In der

That sieht man, wenn die wasserige Losung desKorpers mit frisch

gefalltem weissem Chlorsilber digerirt wird, dieses gelb werden,

und bei quantitativer Ausfuhrung zeigt sich eine genau einem

Bromatom entsprechende Bildung von Bromsilber (28.57% Br.),

wahrend bei der gewohnten Methode mit Kalk die ganze Brom-

menge also 2 Atome (= 57.79% Br.) erhalten wird.

In dieser Substanz ist also 1 Mol. Brom gleichwerthig mit

1 Mol. eincr Wasserstofi'sanre, was sich ausserdem durch die

Bildung von recht hiibsch krystallisirten Goldchlorid- und Platin-

chlorid-Verbindungen zeigt.

Die Analyse mit Chlorsilber gibt natiirlich zugleich Ver-

anlassung zur Bildung eines neuen Korpers, des Thiosinaminbromo-

chlorides, in welchem Br CI die Rolle einer Wasserstoffsaure spielt.

Die krystallographischen Untersuchungeu verdanke ich der

Freundlichkeit der Herren v. Zepharovich und Peters.
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Das w. M. Herr Prof. Stefan uberreicht einen Nacbtrag zu

dem Aufsatze : iiber einen akustiscben Versucb, welcher in der

Sitzung vom 11. Mai dieses Jabres vorgelegt wurde (Anzeiger

Nr. XIII). Dieser Nacbtrag enthalt historische Notizen. — Der
Versucb rnit dem vor einer Klangscheibe rotirenden Facber wurde

vom Verfasser zuerst ausgefiihrt, aber schon von Radau in einer

Abhandlung iiber Combinationstone (A/oniteur scientifique 1865,

p. 430) angegeben und auch sein Erfolg richtig vorausgesagt.

Der Verfasser wurde darauf aufmerksam gemacht durcb einen

Brief Radau' s an Herrn Director v. Littrow. In diesem wird

aucb die vom Verfasser fur die secundaren Tone vorgeschlagene

Bezeichnung Interferenztone als nicbt passend bezeichnet und

dafur der Name Variationstone in Antrag gebracbt. — Ein dem
Versuclie mit der rotirenden Klangscbeibe analoger wurde schon

von Savart gemacht (Annales de chim. 1837. XXXVI. 257.).

Savart bemerkte aber nur, dass der Ton rauber wird und in die

Hobe geht. Der tiefere Ton entging ihm. Auch fand er nicbt das

die Tonerbohung bestimmende Gesetz. — Der Versucb mit der

rotirenden Stimmgabel wurde schon von den Brudern Weber
gemacht (Wellenlehre pag. 510). Sie fanden aber statt der zwei

Tone, welche die rotirende Gabel gibt, dass sie gar keinen gibt.

In neuester Zeit bat Beetz diesen Versucb wiederholt. Er be-

merkt, dass der Ton hoher wird, der tiefere entging ihm ebenfalls.

Die Erklarung der Erscbeinung sucht Beetz auf ganz anderem

Wege. (Pogg. Ann. 1866. Juli-Heft.)— Der Versucb mit einer vor

der Stimmgabel rotirenden durchlocherten Scheibe wurde zuerst

vonHelmholtz gemacht und erklart (Tonempfindungen p. 597),

dann von Mach in etwas verschiedener Form angegeben (Anzeiger

1866. Nr. XIV).

Das w. M. Herr Dr. C. Jelinek legte vier Bande der an

der k. k. Centralanstalt fur Meteorologie und Erdmagnetismus

gezeichneten meteorologiscben Karten fiir die Zeit vom Juli 1865

bis Ende Juni 1866 zur Ansicht vor. Er erwahnte, dass er vor

mehr als einem Jahre der mathematiscb-naturwissenschaftlichen

Classe der kais. Akademie der Wissenscbaften die ersten dieser

Karten vorgelegt habe. Damals habe man die Hoffnung einer

Ausdehnung des bsterreichischen meteorologiscb- telegraphischen

Beobachtungsnetzes gebabt, um die atmospharischen Aenderungen
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auf einem grosseren Gebiete verfolgen zu konnen. Das letztver-

flossene Jabr sei leider solchen Bestrebungen sehr ungiiustig

gewesen. Nichtsdestoweniger warden die rneteorologischen Ver-

haltnisse fiber dem Territoriuin der osterr. Monarchic ununter-

brocben fur jeden Tag des Jahres mittelst zweier Karten dar-

gestellt, von welchen die eine die Abweichungen des Luftdruckes

mit der Windesricbtung nnd Starke, die andere die Abweichungen

der Temperatur von dem normalen Stande sammt der Bewolkung

erkennen liisst. Diese Karten werden mit grosser Precision und

Reinbeit von dem Zeicbner der k. k. Centralanstalt for Meteoro-

logie, Herrn Josef Harbich, construirt und ausgefiihrt. Das

verflossene Jabr mit seinem milden und eben deshalb stiirinischen

Winter gab vielfache Gelegenbeit, ungewohnliche atmospharische

Storungeu und stiirmische Luftbewegungen iiber dem Gebiete

der osterr. Monarchic zu verfolgen und es miissen oben erwabnte

Karten als ein sebr werthvolles Material zur eingehenden Unter-

suchung atmospharischer Storungen und Ableitung von Regeln

fur die Vorherbestimmung wahrscbeinlicb eintretender Stiirme

bezeichnet werden.

Am wichtigsten sind natlirlich in dieser Beziebung die Li-

nien gleicber barometriscber Abweichung. Ein Znsammendrangen

dieser Linien deutet unfeblbar auf beftige Luftbewegungen bin.

Ein barometrisches Maximum im Norden ist in der Kegel vom
Einbrecben des Polarstromes oder einer Verstarkung desselben

begleitet. Ein barometrisches Minimum im Norden oder Nord-

westen bringt im nordlichen Theile der Monarchic stiirmischen

Westwind, in den Alpen meist Siid oder Siidost. Ein barome-

trisches Minimum im Siiden ist von stiirmischen Luftbewegungen

auf dem adriatiscben Meere begleitet, deren Ricbtung nacb keiner

allgemeinen Regel angegeben werden kann.

Ueberbaupt compliciren die verscbiedenen Gebirgsketten,

welche die osterreichische Monarchic durchziehen , die Erschei-

nungen in hobem Masse und es kommt nicht selten vor , dass

an einem und demselben Tage an verscbiedenen Orten um 180°

verscbiedene Windesricbtungen bcobacbtet werden. Bemerkens-

werth ist, dass gewisse Windricbtungen an bestimmten Orten

vorzugsweise und friiher als an andern auftreten, so der SO. zu

Bludenz (als warmer Fohnwind , ofters aucb zu Iscbl), ebenso

zu Lesina, der NO. zu Triest und Pola, der N. zu Szegedin.

Bei der Construction der Temperatur -Karten (Isanomalen
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der Temperatur) ging man ursprunglich von der Ansicht au6,

dass eine sehr ungleiche Tempcraturvertheilung Veranlassung

zur Entstehung heftiger Winde gcben miisse, indem die kalte

Lnft an den Ort der warmen hinstromen werde, diese zu ver-

drangen. Die Erfahrung hat diese Ansicht nicht bestatigt.

Es konnen Temperatur-Unterschitde bis zu 20° Celsius auf dem
Gebiete der osterreichischen Moimrchie vorkommen , ohne dass

eine dieser Ursaclie zuzuschreibende heftigere Luftbewegung er-

kannt werden kann. Im Grossen und Ganzen wird freilich die

Luftbewegung durch Temperatur-Gegensatze bedingt — auf einem

kleineren Raume jedoch bedingt der Wind zunachst die Tem-
peratur-Vertheilung und letztere muss a]s Folge der Luftstromung,

nicht als Ursache derselben angesehen werden. Demungeachtet

ist die Construction der Temperaturkarten nicht ohne Nutzen,

indem sie durch die Abgrenzung zwischen den Gegenden relativer

Erwarmung und Abkuhlung die Natur der Luftstrome erkennen

lasst, welche iiber den betreffenden Gegenden lagern, was haufig

ohne Zuhilfenahrne der Temperatur-Verhaltnisse sich nicht zwei-

fellos entscheiden liisst. Wenn aber die Temperatur- Verhaltnisse

beri'icksichtigt werden sollen, so gibt es nach der Ansicht des

Vortragenden nur den einen Weg, den derselbe eingeschlagen,

namlich die Abweichungen vom normalen Stande der Temperatur

der Kechnung und Construction der Karten zu Grunde zu legen,

weil in jedem anderen Falle die Temperaturen von Stationen von

sehr verschiedener Seehohe und geographischer Breite unter-

einander durchaus nicht vergleichbar sind.

Herr Dr. Ed. Weiss legt eine genaue Berechnung der

beiden Sonnenfinsfcernisse des Jahres 1867 vor. Es ist dies

der erste Theil einer grosseren Arbeit, welche die Untersuchung

der Sonnenfinsternisse der nachsten Jahre zum Gegenstande hat

und zu dem Zwecke unternornmen wurde, um die Aufmerksam-
keit der Astronomen rechtzeitig auf die wichtigsten derselben

zu lenken.

Von den Resultaten seiner Berechnungen hebt Dr. Ed.
Weiss das Folgende als von allgemeinerem Interesse heraus.

Die erste der beiden Sonnenfinsternisse des Jahres 1867

fiillt auf den G. Marz und ist eine ringformige. Bei derselben

ist Madeira das erste bewohnte Land, welches in der Zone (W
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Ringformigkeit liegt. Diese Zone durchschneidet sodann das

nordwestliche Afrika, Siiditalien, Dalmatien (wo Ragusa und
Cattaro in derselben liegen), Bosnien nnd den Siidosten Sieben-

biirgens, dann lauft sie iiber Jassy zwischen Moskau und Kazan
hindurch nach Sibirien bis zu den Ufern des Jenisei , wo sie

hart an der Grenze des nordlichen Polarkreises ihr Ende erreicht.

Diese Finsterniss hat desshalb ein grosseres Interesse, weil

sie die letzte ringformige ist, die Oesterreich irn Laufe dieses

Jahrhunderts erblickt, und iibenlies die Breite des Hinges in

Dalmatien und Siebenbiirgen eine sehr geringe ist. Ueber-

baupt ist diese Finsterniss fur ganz Mitteleuropa eine so bedeu-

tende, dass ibr, was die Grosse derselben betrifft, in diesem

Jahrhunderte nur noch die beiden Finsternisse vom 22. Decem-

ber 1870 und 19. August 1887 als ebenbiirtig an die Seite ge-

stellt werden konnen. Was endlich Wien betrifft, wird daselbst

die Finsterniss im Ganzen 2
h 51 m dauern, und zur Zeit der Mitte

um I0
h
56m 5

s
mittlere Zeit eine Grosse von 10 3

/4
Zoll erreichen.

Die zweite Sonnenfinsterniss am 29. August 1867 ist eine

totale; indess durchschneidet bei derselben der Kernschatten in

Sudamerika nur Chile und einige Lander der argentinischen

Confederation, und verliert sich dann in den atlantischen Ocean

und das antarktische Meer. Von leichter zuganglichen Orten

werden daher nur Montevideo und Buenos Ayres die Sonne, und

zwar durch 2 !

/4
Minuten total verfinstert sehen.

Herr Dr. S. L. Schenk iibergibt eine Abhancllung: „iiber

die Bildung des Herzens und der Pleuroperitonealhohle in der

Herzgegend."

Verfasser schildert einen Querschnitt durch den Embryonal-

leib eines 2tagigen Huhns in der Herzgegend gelegt, welcher

darthut, dass das Herz Product der Ausstiilpung der Darmfaser-

platte ist, zu beiden Seiten desselben stiilpt sich die letztere

wieder ein und begrenzt die Pleuroperitonealhohle. Die Darm-
faserplatte setzt sich hernach als ausseres Blatt des Amnion iiber

den Embryonalleib fort.

Wird einer Commission zuo-ewiesen.

tverlag d«r kais. Akad. der Wissenschaften in Wien.

Buchdruckerei von Carl GeroWs SjUh.







Kaiserliche Akadeinie der Wissensehafteii in Wien.

Jalirg. 1866. Nr. XXIV.r>

Sitzunt? der mathematisch-naturwissenschaftlichea Classe vom 8. November.

In Verhinderung des Prasidenten der Classe fiihrt Herr

Professor Unger den Vorsitz.

Das w. M. Herr Prof. Dr. Fr. Rochleder in Prag iiber-

sendet eine Abhandlung: „Ueber den Gerbstoff der Rosskastanie."

Herr J. Schlesinger, Prof, der offentl. Oberrealschule

am Bauernmarkt, iiberrnittelt eine Abhandlung, betitelt: „Der

unendliche Raum und die Begrenzung geometrischer Gebilde."

Wird einer Commission zugewiesen.

Derselbe hinterlegt ferner ein versiegeltes Schreiben zur

Wahrung seiner Prioritat.

Herr Dr. J. G. v. Hahn, k. k. Consul zu Syra, iibersendet

einen Bericht des Herrn Dr. J. de Cigala iiber die Ausgra-

bungen auf der Insel Therasia.

Dieser Bericht lautet in deutscher Uebersetzung

:

,,Bei einem zweiten Besuche der Ausgrabungen von Therasia

bemerkte ich zwci kiirzlich ausgegrabene Mauern, von denen die

eine von der Westseite des grossen Baues auslauft und sich

unter der noch unberiihrten im Abbau begrifi'enen TufFschicht

fortsetzt."

„Die andere beginnt zwci Meter ostlich von dem runden

Bau desselben Gebiiudes und lauft 4*4 Meter parallcl^mit dem
vorigen gegen Norden, und von da tritt es in das Tufflager, wel-

ches hier 35 Meter senkrechte Hcihe hat. Es besteht mithin kcin

Zweifel mehr, dass dieser Bau vor den Auswurfen des einge-

stiirzten Vulkans existirte, wie dies bereits Herr Christomanos
angegeben hat."
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„Diese Baulichkeiten stehen auf einer Schichte schlacken-

artiger Lava, auf der auch die Tuftschicbte aufliegt, wie sich

dies aus dem inneren Boden der ausgegrabenen Mauerwerke er-

gibt, da dieser nicht gepflastert ist."

„Das grosste Gebaude ist 24 Meter von dem kleineren ent-

fernt, welches nur aus einein Gemache besteht, und zerfallt in

fiinf ungleiche Raume, von denen vier in einer Reihe gegen

Norden liegen, und das fiinfte, das grosste von alien, gegen

Si'iden anstosst."

„I)ieser Bau ist von Osten nach Westen 24'Meter lang und

20'25 Meter von Norden nach Siiden breit, mit Inbegriff des

ireo-en Osten und Siiden anstossenden Hofes. Das Ganze hat

die Form eines unregelmassigen Parallelogramms, indem seine

Winkel mehr oder weniger rundlich und seine Linien mehr oder

weniger gebogen sind. Denn in alien diesen Bauten herrscht die

schiefe Linie vor, so dass, der hellenischen ') Baukunst entgegen,

die innern Mauern der verschiedenen Gemacher leicht gegen die

Decke zu gebogen sind und in den Winkeln einander in einer

leichten Bogenlinie beriihren."

„Diese Bauten unterscheiden sich von den auf Therasia be-

findlichen hellenischen Bauten auch durch ihre Bauweise, indem

der sie verbindende Lehm 2
) keinen Kalk enthiilt, sondern nur

aus Thonerde mit Seegras vermischt besteht."

„Die Mauern bestehen nicht nur aus unbehauenen, mit Lehm

verbundenen Steinen, sondern auch aus vielen in verschiedenen

Richtungen mit diesen verbundenen Holzern, wie dies an vielen

namentlich kleinasiatischen Orten gebrauchlich ist
3)."

„Auch die Dacher der Gebaude waren, nach dem bei den

alten Hellenen ublichen Gebrauche, aus Holzbalken verfertigt,

') Aber nicht der an alteren Santorin-Bauten ersichtlichen. H.

2

)
IIr]6s', nach den andern Berichten und eingesandteu Mustern besteht

das Cement nicht aus Lehm. H.

3
)
Ich muss wiederholen, dass mir nur durch horizontal eiugemauerte

Holzleitern gestiitzte Steinmauern bekannt sind, aber bis jetzt noch kein Fach-

werk (ticcracc) zu Gesicht gekommen ist, welches mit Steinen ausgefullt war,

wie dies in verschiedenen deutsehen Gegenden nicht nur mit ungebrannten, son-

dern auch gebrannten Lehmsteinen geschieht. Ich habe seitdem erfahren ,
dass

auf Tinos und Mikono mit dem Lehm nicht nur Stroh, soudern auch Werg ver-

mischt wird. "•
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und mit einer diinnen und gepflasterten Lehrnlage bedeckt, wie dies

noch auf den meisten agaischen Inseln gebrauchlich ist."

„Diese verkohlten Balken sind dermassen vermodert, dass

die meisten bei dem kleinsten Drucke in schwarzenStaub zerfallen."

„Unter den erbaltenen fanden wir einen Cotinus-Stamm (xo-

Tivog) und zwei oder drei dicke Schinus-Aeste."

„An diesen Holzern zeigte sich nicbt die geringste Spur

von Nageln, ebensowenig fand sich bis jetzt irgend ein Metall-

stiick, vielmehr wurden zwei Werkzeuge aus Feuerstein gefunden
;

das eine hat die Gestalt einer Lanze, das audere die einer Sage

oder eines gez'ahnten Messers 4
)."

„Ferner drei Gewichte aus behauenen vulkanischen Steinen,

welche die Gestalt von Kugeln haben , die sich gegen ihre Pole

zuspitzen. Zwei derselben wiegen 165 Drachinen jedes, das dritte

nur 22. Auch fand man einen Ring aus vulkanischem Stein, 221

Drachmen schwer, und an demselben die offenbaren Spuren des

Ortes, wo er an dem Seile hing. Er stimmt in allem mit den

ehemals und jetzt waridia genannten Webstuhlringen uberein."

„Auch wurden ein pflugscharformiger und viele halbbear-

beitete Steine gefunden. Ferner zwei Schusseln aus vulkanischer

Materie, von denen die kleinere rund, die grossere oval ist.

Endlich fanden wir verschiedene nicht rund, sondern oval ge-

formte Miihlsteine, welche wahrscheinlich zum Mahlen von Korn-

friichten dienten, denn in einem Gemache sind zwei Einlasse fur

dieselben in den Felsboden eingehauen, und an der behauenen

Oberflaehe eines Miihlsteines, welcher auf einem andern in einem

der erwahnten Einlasse befindlichen Miihlsteine lag, fand sich

eine schwarze, feuchte und feingemahlene Pflanzensubstanz an-

geklebt."

„Eine Masse von Thongeschirrscherben werden fortwiihrend

ausgegraben; sie sind von verschieclener Grosse und Form, bemalt

oder unbemalt und den bei den Ilellenen gebrauchlichen ausserst

ahnlich; aber leider sind sie durch den Druck und die Feuch-

tigkeit des dariiber liegenden Tuffs dergestalt zerstort, dass sie,

kaum beriihrt, in kleine Stiicke zerfallen. Zwei derselben waren

in einem Winkel eines der vorderen Gemacher eingemauert,

welche zwar gleichfalls auseinanderfielen , aber nach ihrer in der

') Ich babe um Zeichnungen und Diinensiousangaben derselben gebeten.

H.
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Mauer eingedriickten Form 1*12 Meter hoch waren nnd 0*59

grossten Durchmesser batten. Diese Gefasse diirften, nach den

an ihrer Basis beflndlichen Lochern zu urtheilen, eino Art Halm

(jiQ06vy^) gehabt haben."

„Die meisten dieser Gefasse waren mit verschiedenen vege-

tabilischen, essbaren, mebr oder weniger verkoblten Substanzen

gefiillt, welcbe jedoch zum Theil ibre Gestalt behalten batten,

so dass Spelz (opiyog), Gerste, ccqccxoq? anethum, coriandrum,

Sesam und Kicbererbse leicht erkennbar waren 5
). Aucb gesalzener

Kase (fiv^itQOv oder Koitavvr]) wurde gefunden und war bestimmt

zu erkennen. Aber alle diese Substanzen sind mit Ausnabme des

Kases so vertrocknet, dass sie, kaum gedriickt, in scbwarzen Staub

zerfallen."

„In einem kleinen Gefasse fand sich eine mehlartige glan-

zende Masse, welcbe dem aussern Anseben nach scbwefelbaltigem

Chinin (d-epxi] xiv^vrj) abnlich war, wovon man nur eine kleine

Quantitat retten konnte, weil das Gefass zerbrach. Von dieser

Masse habe ich eine kleine Portion an die kaiserl. franzos. Aka-

demie der Wissenschaften gescbickt."

„An dem'^Boden des mittlerenGemaches batten wir dasGliick,

die Reste eines Skelettes von einem vierfussigen Tbiere zu finden,

vielleicbt eines Hundes von bedeutender Grosse; sowie in dem
grossen Gemach die Reste eines menscblicben Skelettes, von dem
wir leider nur die untere Kinnlade, und diese bescbadigt, retten

konnten. Theile der Scbulterblatter und des Beckens und alle

ubrigen erhaltenen sind mehr oder weniger verstiimmelt und etwas

angebrannt. Dennoch konnen wir diesen Knocben entnehmen, dass

sie einem Manne von 40—45 Jabren angeborten."

„Merkwiirdig ist, dass die zwei grossen linken Backzahne

carios und deren Hoblungen mit einer festen Masse mit eben

solcher Kunst, wie heutzutage die Zabnarzte die bohleu Zabne

plombiren, ausgefiillt sind."

„Von den fiinf Gemacbern, dem anstossenden Hofe und dem

darin befindlicben Rundbau, woraus der grosse Bau besteht, wur-

den bis jetzt nur die drei kleinen Gemacher ausgegraben, und ein

Theil des grossen, worin das menschliche Skelett gefunden wurde."

„Leider ist die ganzliche Ausgrabung und Blosslegung des

ganzen Baues unausfiihrbar, da die Mauern dies nicht aushalten;

5
) Die nach Wicn iiberschickten Proben enthielten nur Gerste. linger.
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daher kann haufig von der innern Mauerseite der Tuff nicht weg-

genominen werden , welcher die Mauersteine zusarnmenhalt, und

desswegen sind die von diesem verdeckten Thiir- und Fenster-

offnungen schwer zu finden."

„Zufalligerweise wurde eine Fensteroffnung gefunden, welche

071 ]\[eter hoch und 67 Meter breit ist, deren obere und untere

Seiten parallel gestellt sind und von dem iiusseren nach dem inneren

Boden abwarts lanfen, d. h. nach der naturlichen Richtung der

eindringenden Lichtstrablen c
). Diese Oeffnung liegt so hoch iiber

dem Boden des Gemaches, als fur den aufrecht Stehenden hin-

reicht, um aufwarts hinauszusehen."

„Aus dem Obenerwahnten ersehen Sie, geehrter Herr, wie

kostbar fiir die Wissenschaft die Auffindung dieser Reste ist.

Genehmigen u. s. w.

Thera, den ^-October 1866. J. de Cigala."

Das w. M. Herr Dr. 0. Jelinek legt eine Abhandlung
vor „iiber die mittlere Temperatur zu Wien nach 90jahrigen

Beobachtungen und iiber die Riickfalle der Kalte im Mai."

Durch die Veroffentlichung der meteorologischen Beobach-

tungen der k. k. Sternwarte zu Wien von Seite des Herrn Direc-

tors C. v. Littrow ist den Meteorologen der reiche Schatz dieser

Beobachtungen zuganglich geworden. Der Vortragende hat dieses

Material nach zwei Seiten hin bearbeitet.

Zunachst wurden die Monatmittel der Temperatur (fiir die

90 Jahre 1775— 1864) einer Revision unterzogen und hierauf

die erforderlichen Correctionen angebracht, um die aus 3 Beob-

achtungsstunden abgeleiteten Mittel in wahre (24 stiindige) zu

verwandeln. Die aus den 90jahrigen Beobachtungen der k. k.

Sternwarte abgeleiteten (24stiindigen) Monatmittel der Temperatur

(Reaumur) sind folgende:

Janner Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

— 143 +0 51 3-54 816 1261 15 23 1661 16"24 1278 8"37 338 -f-0'17
Jahresmittel 8 02.

Eine Vergleichung der gleichzeitig an der k. k. Central-

anstalt und an der k. k. Sternwarte angestellten Beobachtungen

6
) Keller loch? Halbkellergeschoss '?
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(Sept. 1852 — Dec. 1864) hat im Durchschnitte keine betraeht-

lichen Unterschiede geliefert. Keducirt man mit Hilfe dieser

Unterschiede die 90jahrigen Beobachtungen der Sternwarte auf

das Locale der Centralanstalt, so ergeben sich folgende Mittel

(giltig fiir das Locale der Centralanstalt und dieselbe Periode

von 90 JahrenJ.

Janner Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

— 135 +0-53 351 816 1254 1514 1644 16-10 1266 8*33 3"43 -4-0-20

Jahresmtttel 7-97.

Eine zweite Arbeit betraf die Ableitung der mittleren Tem-
peratur jedes einzelnen Tages im Durchschnitte der 90 Jahre.

Dove hat im VI. Hefte der prenssischen Statistik fiir eine Reihe

von Orten solche Warmemittel fiir jeden Tag des Jahres gegeben.

Fiir Wien finden sich dort Durchschnittswerthe aus 24 Jahren,

welche Pil gram's „Untersuchungen iiber das Wahrscheinliche

der Wetterkunde" entlehnt sind, jedoch von den wahren Werthen

nicht unbedeutend abweichen.

Durch die Publication der 90jahrigen Tagesmittel fiir Wicn
erscheint diese Stadt in zweiter Reihe unmittelbar nach Berlin,

fur welches die Mittel aus 110 Beobachtungsjahren (die sich aber

nicht auf dieselbe Localitat und dieselbe Combination der Beob-

achtungsstunden beziehen) berechnet werden konnten. Selbst

Mittel aus 90 Jahren geben keine solche Sicherheit, dass die

Zehntelgrade der Temperatur verlasslich waren. Es wird daher

zuerst die Grenze der wahrscheinlichen Unsicherheit untersucht,

und dann nach einer von Meermann herriihrenden und neuerer

Zeit auch von Bloxam in England angewendeten Methode eine

Ausgleichung der in den 90jahrigen Mitteln zuriickgebliebenen

Unregelmassigkeiten vorgenommen. Als wiirmster Tag des Jahres

ergibt sich daraus der 1. oder 2. August mit einem Tagesmittel

von 16°'81 R., als kaltester Tag der 8. Janner mit einem Tages-

mittel von — 1
0,86 R. und somit als mittlere jahrliche Schwan-

kung (der Tagesmittel) 18°-67 R.

Durch die eben erwahnte Arbeit war die Grundlage zu

einer Untersuchung gewonnen, welche die Meteorologen vielfach

beschaftigt hat , zur Untersuchung namlich der Riickfalle der

Kalie
t
im Mai. Der Vortragende bespricht in der vorgelegten

Abhandlung die Ansichten von Ermann, Madler und Dove
und kommt zu dem Schlusse, dass — wenn auch zum Eintreten

4er Erscheinung eine nordliche Luftstromung erforderlich ist —
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noch ein zweiter machtiger Factor, die nacbtliche Warmestrahlung,

initwirke. Es koramt nicht selten vor , dass durch das Zusani-

menwirken der eben beriihrten zwei Ursachen ein temporarer

Kaltepol sich in einer verhaltnissmassig niedrigeren geograpbischeu

Breite entwickelt. So lasst sich im Mai des Jahres 1866 aus

den im Bulletin International veroffentlichten telegrapbischen

Witterungsbericbten und aus den Beobacbtungen der osterreichi-

schen Stationen ein Fortschreiten der Kalte von Norden nach

Siiden nicht mit Sicberheit erkennen. Mit Riicksicht auf die

nordlicbere Lage kann die Kalte zu Haparanda , Helsingfors,

Petersburg, Moskau durchaus nicht ungewohnlich genannt werden.

Nach Aufstellung eines Massstabes, nach welchem die Grosse

der Temperatur -Depression im Mai zu sch'atzen ist, ergibt sich,

dass die bedeutendste Temperatur -Depression (nach Intensitat

und Dauer) im Mai des Jahres 1861 auftrat. An zweiter Stelle

erscheint das Jahr 1836, an der dritten das Jahr 1866, dessen

verheerende Maifroste noch frisch im Gedachtnisse sind, an vierter

das Jahr 1825 und an fiinfter das Jahr 1864; wobei es auffallend

ist, dass die nach dem angenommenen Massstabe starksten Tem-
peratur -Depressionen im Mai unter fiinf Fallen dreimal auf die

verhaltnissmassig kurze Periode 1861 — 1866 fallen. Wenn die

Kalte im Mai der Jahre 1861 und 1864 weniger Schaden ver-

ursacht hat, so liegt der Grund bios darin, dass in beiden Fallen

ein kiihlerer April vorherging und die Vegetation weniger ent-

wickelt war, wahrend gerade der April des Jahres 1866 sich

durch ungewohnliche Warme auszeichnete.

Die in der Sitzung vom 2. November 1. J. vorgelegten

Abhandlungen: „Ueber die Entwickelung des Herzens und der

Pleuroperitonealhohle in der Herzgegend," von Herrn Dr. S. L.

S c h e n k , und „ Osservazioni intorno alV azione della Fisostigmina

sugli Anjibii," von Herrn Dr. M. Cav. di Vintscbgau, werden

zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmt.
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Kaiserliche Akaclemie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. XXV.

Sitzuog tier matliematiscli-natunvissenscliaftliclicn Classe vom 16. November.

Das w. M. Herr Hofrath W. Hitter von Haidinger uber-

raittelt ein Sendschreiben des auswartigen Ehrenmitgliedes der

Akadeinie, Herrn Geheimrathes Dr. K. E. von Baer, an die

kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau und begleitet

dasselbe init der folgenden Zuschreift:

Hochgeehrter Herr Generalsecretar!

„Unserem hochverehrten Ehrenmitgliede, Herrn Geheiinrathe

Dr. K. E. von Baer in St. Petersburg, verdanke ich die Aus-

zeiehnung, in seinem Naraen hierbei angeschlossen ein Exemplar

eines von ihni an die kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher in

Moskau gerichteten Sendschreibens : ,,Ueber Schleim- oder Gallert-

massen, die man fiir Meteorfalle angesehen hat", an die hoch-

verehrliche mathematisch- naturwissenschaftliche Classe zu iiber-

reichen.

In einem freundlichen Begfleitschreiben erortert er noch seine

Ansicht, dass wohl jeder Fall von dergleichen schleim- oder

gallerttirtigen Massen nicht eigentlich meteorisch war, sondern,

ahnlich dem einen von ihm selbst untersuchten und beschriebenen

sich jederzeit als „aufgequollene Eileiter von Froschen, durch

Kaubvogel ausgespieen", darstellen wiirde.

Herr Geheimrath von Baer fragt, ob ich selbst Falle nach-

zuweisen wiisste, in welchen Massen dieser Art einen von dem

angegebenen abweichenden Ursprung besassen. Jedenf'alls ware

es ihm angenehm, wenn ich den Gegenstand in unserer Akademie

zur Sprache bringen wollte, um die Aufmerksamkeit neuerdings

fur den Gegenstand zu beleben.

Ich darf nicht fehlen, durch gegenwartige Anfrage an die

hochgeehrten Herren Collegen dem Wunsche des hochverdienten

Gonners und Freundes zu entsprechen, der noch in einem Bei-

satze, in einem andern Theile des Briefes, die Wahrscheinlichkeit
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seines baldigen Besuches in Wien wohl noch im Laufe dieses

Winters in Aussicht stellt, bei welchem er sich freut, mehrere

alte Freunde wieder zn sehen.

W. H a i d i n g e r.

Wien, am 15. November 1866.

Der Secretar legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

„Ueber die Paraoxybenzoesaure von Herrn L. Barth zu Inns-

bruck, woruber bereits in Nr. XIV Jahrg. 1866 S. 132 des An-
zeigers berichtet worden ist.

„Aphorismen uber Menschencultur" von Herrn F. Cerk
zu Tepl in Bohmen.

„Ein Versuch, das Newton'sche Gravitationsgesetz aus mo-
lecularen Kraften abzuleiten" von Herrn Emil Weyr in Prag.

Wird einer Commission zugewiesen.

Das w. M. Prof. Dr. Reuss legt fine Abhandlnng vor

unter detn Titel: „Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von

Wieliczka''.

Es ist schon lange bekannt und ausgesprochen worden, dass

dieses Steinsalzlager dem miocanen Schichtencomplexe angehort.

Das Niveau aber innerhalb desselben, in das es zu versetzen ist,

war nie schiirfer bestimint worden, so wie auch eine genauere

palaontologische Beweist'iihrung nie unternommen worden ist.

Beide Fragen sucht die vorliegende Arbeit zu losen.

Der Verfasser bat theils im Salzthone, theils im kornigen

Steinsalze selbst 273 Species von Thierresten nacbgewiesen, ab-

gesehen von zahlreichen Brucbstucken, deren Bestimmung nicht

versucbt werden konnte. Die Fauna von Wieliczka ist mithiu

oft'enbar noch viel reicher. Sie umf'asst bisher 149 Sp. Foramini-

feren, 1 Anthozoe, 23 Bryozoen, 26 Conchiferen, 3 Pteiopoden,

41 Gasteropoden, 28 Ostracoden, 1 Cirripeden und endlicb eiuen

knrzscbwanzigen Krebs. V
T
on der angegebenen Zabl sind 45 Spec.

bisher nur in Wieliczka angetroffen worden, so dass 228 schon

aus anderen Tertiarschichten bekannt geworden sind. Aus der

Iveihe derselben hat Wieliczka 203 Sp. — also 76 pCt. von der

Gesamtzahl der Petref'acten — mit den Miocanschichten des

Wiener Beckens gemeinschaftlich. Es kann daher an ihrer Zu-

sammenacehorigkeit wohl nicht ecezweifelt werden. Geht man tiefer
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in das Detail der Vergleichung ein, so ergibt sich die grosste

Uebereinstimmung mit dem oberen Tegel (z. B. von Grinzing,

Rudelsdorf u. a. O.) nnd jenen thonigen Schicbten, welche deni

unteren Theile des Leithakalkes angehoren. Besonders mit Steina-

brunn in Mahren gibt sich eine sehr grosse Analogie in Betreff

der Molluskenreste, welcbe bei der Vergleicbung jedenfalls am
meisten in das Gewicht fallen, kund.

Ans der Priifung der Fossilreste ergeben sich noch manche

andere Resnltate in Beziebung auf die Bildungsweise des Stein-

salzlagers von Wieliczka. Abgesehen davon, dass die Gegenwart

zablreicher Reste von Meeresthieren keinen Zweifel dariiber lasst,

dass dasselbe selbst marinen Ursprnnges sei, fiihren die Petre-

facten zu dem Schlusse, dass die Bildung in einem abgeschlossenen

Meeresbecken vor sich ging, dass aber zu wiederholten Malen

neue stiirmiscbe Einbriicbe von Meereswassern stattgef'unden

haben rmissten. Der oftmalige Wechsel von Gyps und Anbydrit

mit Steinsalz, das Auftieten von Salztbon in sehr verschiedenem

Niveau, das Vorhandensein von Petrefacten nur an einzelnen Stellen

sprechen klar genug fur einen solchen Vorgang. Die jedesmal

eintretende theilweise Wiederauflosung des schon gebildeten Salzes

erkliirt zugleich die zahlteichen und grossen Schichtungsstorungen,

die sich selbst bis zur Triimmerbildung steigern, ohne dass man
noting hatte, sehr liypothetische Hebungen und Senkungen in

verschiedener Richtung zu Hilfe zu rufen, besonders wenn man
noch der gewiss grossartigen spateren Umbildung des Salzes

und der dadmch bewirkten Vergrosseruiig des Volums gebiihrende

Redlining tiagt.

Die zwerghaften Dimensionen der meisten Versteinerungen

und das auffallige Vorherrschen von winzigen Brutexemplaren

beweisen, dass die mit jedem neuenMeereseinbruch herbeiget'iihrten

Tbiere in der sich concentrirenden Salzlosung ihre Existenz nicht

lange fortsetzen konnten, sondern rasch zu Grunde gingen, oder

bei etwas langerer Lebensdauer doch verkummerten und verkriip-

pelten. Desshalb finden wir auch die in dem Salzthone, der aus den

sich rasch niederschlagenden mechanischen Triibungen entstand,

begrabenen Reste am vollstandigsten erhalten, wahrend die von

dem erst spater krystallisirenden Salze umschlossenen sehr frag-

mentar und abgerieben sind, weil sie vor ihrer Umhiillung schon

im abgestorbenen Zustande durch langere Zeit in dem bewegten

Wasser herum":erollt worden waren.
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Die zahlreichen von Prof. Unger untersuchten und ausfiihr-

lich beschriebenen im Steinsalze eingeschlossenen Pflanzenreste,

vorherrschend Coniferenzapfen oder Holzfragmente, beweisen, sowie

das Auftreten von vereinzelten brakischen und Siisswasserthier-

resten, die unmittelbare Nahe des Festlandes, von welchem sie

herbeigeschwernmt wurden.

Endlich ging aus den vorgenommenen Untersuchungen noch

bervor, dass die rothe Farbung des Steinsalzes — des tertiaren

sowohl als des alpinen — nicht, wie Marcel de Serres und

Schafhautl vermuthen, durch Infusorien bedingt wird, sondern

durch reichlich beigemengtes formloses Eisenoxyd.

Die Schichten vom Niveau des Wieliczkaer Steinsalzes sind

aber nicht bios auf diese Localitat beschrankt, sondern erstrecken

sich westwarts bis nach Oesterr.-Schlesien. Erst neuerdings gelang

es, den palaeontologischen Beweis dafiir zu fiihren, indem in den

gypsfiihrenden Schichten von Kathrein im Norden von Troppau

Versteinerungen nachgewiesen wurden, die vollkommen mit jenen

von Wieliczka iibereinstimmen, darunter die sehr charakteristische

biischelrippige Form des Pecten scabridus Eichw. und die schaaren-

weise auftretende Modiola Horned Rss.

Die weit ausgedehntere Erstreckung der Wieliczkaer Schich-

ten nach Osten wird durch die am Nord- und Siidrande der

Karpathen in Galizien, Oberungarn und Siebenbiirgen auftretenden

Steinsalzlager angedeutet. Ihr gleiches Alter mit Wieliczka wurde

schon lange festgehalten, ohne dass man diess durch organische

Reste hatte beweisen konnen. Erst in der jiingsten Zeit gliickte

es dem Verfasser, in dem Steinsalze von Thorda uud Maros

Ujvar in Siebenbiirgen wenngleich sparliche Petrefacten zu ent-

decken, welche sammtlich auch bei Wieliczka auftreten.

Die Untersuchungen von Abich machen es endlich sehr

wahrscheinlich, dass auch die mit dem Supranummulitenkalk

(Leithakalk) verkniipften Gyps und Salz fiihrenden rothen Mergel

der russischen Armenien demselben geologischen Horizonte an-

gehoren. Dadurch wiirde neuerdings ein Beispiel von ungemein

grosser geographischer Ausbreitung geboten, in welcher man
dieselbe Schichtengruppe iiber weit entfernte Landerstrecken zu

verf'olgen im Stande ist.
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Herr Dr. Albrecht Schrauf, Universitatsdocent und Custos-

adjunct am k. k. Hofmineralien- Cabinet, legt seine Gewichts-

bestimmung des grossen Diamanten des kaiserl. osterreichischen

Schatzes, genannt „Florentiner", vor.

Der oben genannte Diamant nimmt unter den Diamanten

ersten Ranges eine hervorragende Stelle ein. In alien Werken

uber „Edelsteine" wird sein Gewicht zu 13972 Karat angegeben

— er ware somit schwerer wie sein franzosischer Rivale „Regent"

mit 136 3
/4

Karat, und an Gewicht iibertrafe ihn nur der russische

„Orlow„ mit 194% Karat.

Nach der gefalligst mitgetheilten Aufschreibung im Inven-

tarium der k. k. Schatzkammer mit 133 '/g Karat schienen sowohl

beziiglich des Gewichtes als uberdies auch beztiglich der Form

die gewohnlichen Literaturangaben einer Verbesserung zu be-

diirfen.

Zu diesem Zwecke trat den 18. April 1865 mit Genehmigung

der hohen Oberbehorden eine Commission zusammen der Herren

:

J. G. Seidl, k. k. Schatzmeister, Jos. Edlen von Raymond,
k. k. erster Official des hohen k. k. Oberstkammereramtes, Dr. M.

Homes, Vorstand des k. k. Hofmineralien -Cabinets, welcher

Commission auch der Vortragende beigezogen ward.

Die Gewichtsbestimmungen, ausgefuhrt von dem Vortra-

genden an einer Eckling'schen hydrostatischen Waage, ergaben

als absolutes Gewicht des Diamanten 27.454 Gramme, und seine

Dichte bei 19° Cels., gleich 3.5213.

Verwandelt man nach den jetzt bekannten Karateinheiten

das Grammgewicht in Karat, so wiegt der Stein 133 185
/i oo Wiener

Karat, 133% Pariser Karat oder 139y5 Florentiner Karat, wodurch

sich auch die Differenzen in den bisherigen Angaben erklaren.

Gleichzeitig ward ein Gypsmodell des Diamanten angefertigt,

wornach Hr. Director Homes aus Pierre de Strass mit genauer

Beruoksichtigung der Farbennuancen ein Modell ausfuhren liegs,

um so Form und Farbe des in seiner Art uniibertroffenen „Flo-

rentiner" den wissenschaftlichen Fachkreisen jederzeit zugangig

zu machen.

Nach der bekannten Karatregel berechnet, wiirde der Werth

des „Florentiner" sich auf 2'/
2

Million Gulden belaufen.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Luftdruck in Par. Linien

18h 2" 10h
Tages-
mittel

is if 5

Temperatur R.

18h 2h 10h Tages-
mittel a c u

1

2
3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

Hiitci

331 39
331.23
332 10

332.24
332.08

333 61
336.00
335.16
333 51

331.89

329.81
330 67
330. 19

327.99
329.53

331.

333
335.

334.

335.

335.

334
332
331.

329.

328 . 14

330.79
331.87
331 84
333.34

330.00

332.12

331.05
331.08
332.04
331.90
332.17

334.45
335.76
334.58
333.15
331.01

329.51
330.96
329.71
327.93
330.25

331.39
333 98
334.57
334.94
335.62

334.97
333 93
331.81
330.98
328.47

329.02
331.33
331.49
332.46
332.06

330.57

332.04

331.08
331.59
332 13

331.80
332.63

335.51
335.77
334. 18

332.78
330.13

330.05
330.73
328 85

328.74
331.08

332.

334.

334.

335.

335.

334.

333.

331.

330
328.

330.05
332 11

331.63
333.80
330.44

331.29

332.21

331.

331

.

332
331.

332.

334.

335,

334.

333.

331.

329.79
330.79
329.58
328.22
330.29

331.

334.

334
335,

335,

334,

333
332,

331.

328.

329.07
331.41
331.66
332.70
331.95

330.62

332.12

4-0.67

+0.81
+1.60
+1.49
+2.44

+4 04
+5.36
+4.16
+2.67
+0.53

-0.69
+0.31
—0.90
—2 25
—0.18

+ 1.15

+3.57
+4.33
+4.56
+5.18

+4.54
+3.52
+ 1.61

+0.61
—1.62

—1.32
+1.03
+ 1.29

+2.34
+ 1.59

+0.27

+ 1.69

+9.8
+8.2
+8.8
+8.0
+ 8.0

+8.0
+3.0
+3.4
+4.3
+4.0

+2.4
+ 3.6
+5.0
+7.9
+7.2

+6.9
+4.2
-0.4
+0.4
—0.6

—0.4
—0.1
-1.7
-2.4
—2.4

+ 1.8

+0.6
—2.5
+0.8
+3.7

+5.6

+3.42

+20.1
+ 19.9
4-19.0

+18.6
+ 18.5

+14.5
+ 12.2

+ 13.2

+ 11.6

+ 13.4

+12.0
+12.6
+ 14 4
+ 10.5

+10.2

+ 11.1

+ 8.4

+ 8.8

+ 8.9
+10.2

+ 9.1

+ 7.1

+ 6.6

+ 5.3

+ 6.8

+ 3.8

+ 5.9

+ 6.1

+ 7-8

+ 8.4

+ 8.7

+ 11.09

+ 11.8

+ 11.2

+ 11.6

+11.4
+ 11.7

+ 7.4

+ 6.3

+ 5.2

+ 6.8

+ 6.2

.3

.0

,4

.3

5

6

+ 5

+ 7

+ 9

+ 9

+ 7

+ 6

+ 2.0
4-2.5
+ 3,

+ 2,

+ 39
+ 1.0
— 0.6
— 0.2

+ 2.6

2.2
0.4
2 5

4.7
3.2

+ 8.4

+ 5.56

+ 13.90
+ 13.10

+13.47
+ 12.67

+ 12.73

+ 9.97

+ 7.17

+ 7.27

+ 7.57

+ 7.87

+ 6.57

+ 7.73

+ 9.60
+ 9.23

+ 8.30

+ 8.20

+ 4.87

+ 3.63
+• 4 17

+ 4.13

+ 4.20

+ 2.67

+ 1-43

+ 0.90
+ 2.33

+ 2.60

+ 2.03

+ 2.03

+ 4.43
+ 5.10

+ 7.57

+ 6.69

+2.66
+1.98
+2.46
+1.78
+ 1.95

—0.62
—3.23
—2.95
—2.46
—1.98

—3.12
—1.79
+0.24
-f-0.04
—0.73

—0.67
-3.84
—4.92
-4.22
—4.09

-3.83
—5.17
—6.22
-6.57
—4.95

—4.44
—4.76
—4.52
— 1.97
—0.9U

+1.69

—2.10

Maximum des Luftdruckes 336'". 00 den 7.

Minimum des Luftdruckes 327 ".93 den 14.

Corrigirtes Temperatur-Mittel + 6-71.

Maximum der Temperatur + 20°. I den 1.

Minimum der Temperatur — 2". 6 den 24.

Sammtlicbe meteorologische und magnetische Elemente werden beobachtet

um 18h , 22\ 2h
, 6h und 10h , einzelne derselben auch zu andern Stunden. Die an-

gegebenen Mittel fur Luftdruck, Temperatur, Dunstdruck und Feuchtigkeit sind

als vorlaufige zu betrachten, die definitiven Mittel ergeben sich aus den Aufzeicb-

nungen samintlicher 24 Stunden mittelst der Autograpben.
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99 7 Toisen)

October 1866.

Max.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt

im Monate

Windesrichtung: und Starke

18h 2h 10h

Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

10-18h 18-22h 22-2" 2-6" 6-10h

Wrdunstung
in Millim.

Tag Niirlit

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16
17

18

19
20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

Mitlel

SO



227

fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99-7 Toisen)

October 1866.

Bewolkung

I8h 2" 10h
bo.-S

Elektricitat

18" !<>»>

Tagesmittel dor magnetischen
Variationsbeohachtungen

Decli-

nation

Horizontal-

Intensitat

Ozon

Tag \acht



Sclb-iverlatr der kais. Akail. der Wisseuschaftcu in Wii-n.

iJuclidruckerei von Carl Uorold's ^ohn.



KaiserI iclie Akadeurie der Wissehschaften in Wien.

Jahrg. 1866. Nr. XXYI.

Sitzung der mathematisch-naturwisscnschattlichen Classc vom 29. November.

Der Secretar legt die eben erschienene VI. Lieferung des

Atlases der Hautkrankheiten von den Herren Prof. F. Hebra,
Dr. A. El finger und K. Heitzmann vor.

Herr Dr. Richard Maly in Olmiitz iibersendet folgende

Mittheilung

:

„Im Anschlusse an meine Arbeit iiber das Thiosinnamindi-

bromiir lassen sich, wie mir scheint, einige Bemerkungen an-

kniipfen iiber das Verfolgen bestimmter Atome in che-

mischen Processen.

Betrachten wir etwa die Einwirkung von Schwefelsaure auf

Chlorammonium , so ist uns das Resultat derselben auf das ge-

naueste bekannt.

Wir wissen aber nicht, und konnen aus der entstehenden

Salzsaure nicht schliessen, ob der in ihr enthaltene Wasserstoff"

friiher Bestandtheil des Salmiaks, oder ob er Bestandtheil der

Schwefelsaure war. Im ersten Falle haben wir die Gleichung:

2(H CI
.
N H3) + H

2
S

4 = 2 H CI + (N HJ2
S

4 ,

wonach die Schwefelsaure den Salmiak spaltet in jene binaren

Atonigruppen, aus denen er entstanden war.

Im zweiten Falle haben wir die Gleichung:

2(NH
4 C1) + H2 S04

2HC1

2(NH4).S04

und diese reprasentirt einen gegenseitigen Anstausch.

Das erwahnte Thiosinnainindibromiir gibt uns durch seine

Zersetzung per analog, zu erkennen, welches Wasserstoffatom
in der Salzsaure wieder erscheint.
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Icli habe in mcinor c. Abhandlung nachgewiesen

1. durcb die Bildungsweise,

2. durch die Analyse,

3. durcb die Bildung einer Platincbloridverbindung,

dass das Tbiosinnamindibromiir ein salmiakartiger Korper ist,

worin die Wasserstoffsaure durcb ein Molekiil Broni ersetzt ist.

Dadurch ist nun bei einer ahnlichen Reaction keine Ver-

wecbslung mehr mit dem Wasserstoffatom der Schwefelsaure moglich.

Bebandelt man dieses Dibromiir mit kalter cone. Schwefel-

saure, so entwickelt sicb ein farbloses, an der Luft Nebel bil-

dendes Gas, das in Wasser loslich ist, und dessen Losung durch

Cblorwasser braun wird. Dieses Gas ist demnach Bromwasserstoff.

Die Mischung wird dabei nur unbedeutend braunlich von einer

kleinen Menge freien Brom's.

Wenn wir nun von diesem Korper, was wir wobl tbun diirfen,

auf den einfachen Salmiak zuriickschliessen, so erkennen wir die

zweite Gleichung, die als Austausch verlauft, als die richtige,

und jene , nacb welcber die Schwefelsaure den Salmiak spaltet,

als falsch. Der Wasserstoff der Salzsaure war, wie der Versuch

zeifft, friiher Element der Schwefelsaure."

Das c. M. Herr Prof. Dr. K. Peters in Graz iibersendet

©ine fur die Denkschriften bestimmte Abhandlung, betitelt:

„Grundlinien zur Geographie und Geologie der Dobrudscha."

Das c. M. Herr Prof. Dr. Constantin Ritter v. Ettings-

hausen uberreicht cine fur die Denkschriften bestimmte Ab-

handlung als Fortsetzung seiner Arbeit iiber die fossile Flora

des Tertiar-Beckens von Bilin. Dieselbe enthalt den Schluss der

Apetalen und die Gamopetalen. Von Letzteren umfasst die

Biliner Flora 64 Arten, welche sich auf 16 Ordnungen und 35 Gat-

tungen vertheilen. Sie ubertrifft in dieser Beziehung die fossile

Flora von Radoboj , welche nach Unger 57 Gamopetalen ent-

halt, die sich auf 9 Ordnungen und 26 Gattungen vertheilen; sie

steht jedoch in Bezug auf die Artenzahl der Tertiar-Flora der

Schweiz nach, welche, wie man aus Heer's Bearbeitung ersieht,

84 Gamopetalen-Arten in 16 Ordnungen und 26 Gattungen um-

fasst. Von den Eigenthumlichkeiten der fossilen Flora von Bilin

6ind hervorzuheben : Compositen (Hyoserites), Lonicereen, Loga-

niaceen (Strychnos), Verbenaceen (Vitex), Cordiaceen (Cordia),

Asperifolien (Heliotropites) und Bignoniaceen (Tecoma).
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Herr L. Martin, Professor an der Ober-Realscbule zu

Pressburg, legt eine Abhandlung : „Ueber die Hauschlags-Curven

des Miihlsteines" vor.

Die vorliegende Arbeit zerfallt in mehrere Theile, da sie

die Frage fiber den Miihlstein -Hauschlag von verschiedenen

Seiten aus in Angriff nimmt. Zwar liegen mehrfache Arbeiten

vor, doch fiihrt keine derselben zum ganzlichen Abschluss des

Gegenstandes.

Der erste Theil weist nach, dass die Evolventenlinie unter

alien Polar- Curven als Hauschlagslinie aus dem Grunde einen

entschiedenen Vorzug verdient, weil bei ihr die statischen

Momente der Mahlwiderstande am kleinsten entfallen. Es lassen

sich ausser ihr noch andere Polar-Curven als Mahl-Curven ver-

wenden, obschon es Curven gibt, die als Mahl-Curven gar nicht

verwendbar sind. Es hangt dies von der Anzahl und der Art der

Vertheilung der Maxima und Minima derjenigen Functionen ab,

welche das Gesetz der Hebelarme der Mahlwiderstande der zu

wahlenden Curve darstellt. Die Schrift fiihrt mehr als 80 ver-

schiedene Specialitaten an, und zeigt den Weg, den eine Unter-

suchung iiber diese Frage einschlagen miisse. Sprecher kann sich,

um nicht zu weit ausholen zu miissen, nicht naher einlassen,

weist daher auf seine Abhandlung hin.

Hat man aber die Curve fur den Hauschlag des einen

Miihlsteines bestimmt, so lasst sich die Curve fur den Hauschlag

des zweiten Steines nicht mehr nach Willkur wahlen. Man ist

dabei an eine Grenze gebunden, von der ohne Nachtheil nicht

abzuweichen ist. Jeder Hauschlag hat namlich zwei Anforderungen

zu geniigen. Die erste ist: das Mahlgut sicher zu erfassen und

zu zerdriicken; die zweite hingegen: das Mahlgut vor und nach

dem Zerdriicken vom Centrum gegcn den Umfang der Mahl-

scheibe allmalig abzufiihren. Hiezu ist nothwendig, dass sich die

beiden Mahl-Curven unter einem gewissen Winkel dnrchschnei-

den; wird er zu klein gewahlt, so hurt die Verschiebung auf,

wird er zu gross gewahlt, so hort die Zerdriickung auf, und

damit keiner dieser beiden Nachtheile eintreten konne, ist erfor-

derlich, dass sich die beiden Curven stets unter einem Winkel

durchschneiden , der dem dem Mahlgut zukommenden Reibungs-

winkel gleich ist, wenn dieses langs dem Hauschlag hingeschleift

wird.
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Es liisst sich aber die zu einer bestimmten Curve passende,

als Mahl- Curve ihr zugehorige zweite Polar -Curve graphisch

sehr leicht mit hinreichender Genauigkeit verzeichnen, ohne der

meist sehr complicirten Gleichungen dieser Curveu zu benothigen.

Wird einer Commission zugewiesen.

Herr J. Loschmidt iiberreicht eine Abhandlung unter

dem Titel: „Zur Theorie der Gase."

Dieselbe enthalt Betrachtungen iiber die Temperatur-Ernie-

drigung comprimirter Luft beim Ausstromen in einen abgeschlos-

senen leeren Raum, ferner iiber die Ableitung bydrodynamischer

Gleichungen, und die Fortpflanzungsgescbwindigkeit des Schalles

in der Luft auf Grundlage der neueren Gastheorie.

Hinsichtlich der erstgenannten Thatsache wird darauf hin-

gewiesen, dass die zur fortscbreitenden Bewegung aufgewendete

lebendige Kraft dem Warmevorrath des Gases entnommen sei,

daher dieses eine mit dem Aufhoren der fortschreitenden Bewe-

gung voiiibergehende Teinperatur-Erniedrigung erfahren miisse,

dass aber zugleicb diese Thatsache fiir die Annahme spreche,

dass man nur die lebendige Kraft der im einzelnen Molekiil

existirenden Bewegungsform — also mit Ausschluss der intermole-

cularen — als effective Warme anzusehen habe.

Was die Anwendbarkeit der bekannten hydrodynamischen

Gleichungen auf die Gase betrifft, so erfordert dieselbe den

Nachweis folgender Eigenschaften

:

1. Absolute Verschiebbarkeit; 2. gleichmassige Fortpflanzung

des Druckes nach alien Seiten und 3. continuirliche Raum-
erfullung.

Dass den Gasen nach der Auffassung der neueren Theorie

absolute Verschiebbarkeit zukommen miisse, war nie zweifelhaft.

Der Druck gegen eine feste Wand ist durch die Wirksamkeit

der gegen sie gerichteten Stosse der Gastheilchen langst voll-

kommen erklart, und es wird hier gezeigt, wie sich diese Ab-
leitung leicht so erweitern lasst , dass sie auf den Druck im

Inneren der Gasmasse passt. Der Druck auf die eine Seite eines

ebenen Plachenelementes im Inneren wird namlich gemessen durch

die Summe der normalen Componenten der Bewegungsgrossen

aller auf dieser Seite des Flacbenelementes sowohl eintretenden,

als auch austretenden Molekiile. Auf Grundlage dieser Definition

bietet die Fortpflanzung des Druckes nach alien Seiten keine
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Schwierigkeit. Dieses gilt aber nur mit Ausschluss gewisser

Bewegungen, bei denen diese gleichmassige Fortpflanzung des

Druckes nach alien Seiten auch nach der alteren Theorie zweifel-

haft scheint, ein Umstand auf welchen wohl zuerst Poison hin-

gewiesen.

Bei der Frage nach der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des

Schalles in der Luft muss vorerst die Moglichkeit der Wellen-

bewegung in Gasen iiberhaupt auf Grundlage der neueren Theorie

nachgewiesen werden. Es zeigt sich bei naherem Eiugehen, dass

die Anwendung der Siitze vom Stoss vollkommen elastischer

Kugeln auf die Gastheilchen hier uniiberwindliche Schwierigkeiten

herbeifiihrt.

Diirfte man freilich alle Zusammenstosse als centrale in

Rechnung nehmen, so wiirden sich die einzelnen Schichten einer

Luftwelle als vollkommen elastische Korper verhalten, welche die

empfangenen Impulse auf bekannte Weise fortleiten , und iiber-

dies auch fiir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit selbst ein wenig-

stens annahernd richtiges Kesultat liefern wiirden.

Da aber der bei weitem grosste Theil der Zusammenstosse

als excentrisch anzusehen ist, so erhalten jene Schichten hin-

sichtlich der Fortleitung von Impulsen den Charakter unelasti-

scher Korper , wodurch jede Art von Wellenbewegung aus-

geschlossen ist. Es wird nun schliesslich gezeigt, wie unter ge-

wissen Bedingungen den Gasschichten die Eigenschaft unvoll-

kommen elastischer Korper zukomme, welche geniigt dieselben

fiir Wellenbewegungen zuganglich zu machen.

Wird einer Commission zugewiesen.

Das w. M. Herr Dr. C. Jelinek machte eine Mittheilung iiber

die stiirmischen Bewegungen der Atmosphare im Laufe des Mo-
nats November 1866 und legte die an der k. k. Centralanstalt

fiir Meteorologie arezeichneten Karten fiir diese Periode vor.

Diese stiirmischen Bewegungen, welche schon zu Anfang

November fiir West-Europa, namentlich den Canal la Manche be-

gannen
,

pflanzten sich um den 13. November bis nach Mittel-

europa fort und zogen die osterreichische Monarchic, Italien und

das adriatische Meer in den Bereich ihrer Action. Mit diesen stiirmi-

schen Bewegungen der Atmosphare waren ungewobnliche Schwan-

kungen des Luftdruckes verbunden; so zeigte z. B. das Barometer

am 14. November um 3 Uhr Nachmittags 326 ///,
05, am 15. Nov.
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um 10 Uhr Abd. 332'"11 (Steigen von 6"'-06), am 17. um 7 Uhr

Morg. 322"'-47 (Fallen um 9-'"64), am 18. um 10 Uhr Morgens

332"'-46 (Steigen um 9"'-99), am J 9. um 2 Uhr Nachm. 325"'-30

(Sinken 7'"* 16) u. s. f. Eben so war die Windgeschwindigkeit ge-

messcn an einem Robinson' schen Anemometer (Zahlapparat)

eine ungewohnlich grosse und erhielt sich oft Tage lang auf einer

betrachtlichen Hohe. In der Nacht vom 21. zum 22. war die

durchschnittliche Windesgeschwindigkeit (in der Secunde) 30*45

Par. Fuss, am 24. von 2 bis 6 Uhr Abends 29'91, am 14. von

6 bis 10 Uhr Abends 27'35, bei einzelnen Stossen stieg die

Windgeschwindigkeit wohl auf das Doppelte.

8elb8tverlag der kais. A.kad, <ler Wissenscliaften in Wien.

Buclidruckerei von Carl Gcrohi s Subn.







KaisorlUhe Akademie der Wissenscliaftcn in Wion.

Jahrg. 1866. Nr. XXVII.

Sitzung der mathcraatisch-naturwissenschaftlichen Classe vom 6. December.

Das h. k. k. Ministeriuni fur Handel und Volkswirth-

schaft ersucht, nrit Znschrift vom 3. December 1. J., aus Anlass

der im Zuge befindlichen Verhandlnngen in Betreff der beabsich-

tigten Einfuhrung des metrischen Mass- und Gewichtssystems in

der osterreichischen Monarchie, die kais. Akademie der Wissen-

scbaften wolle „dieser Angelegenheit den reichen Schatz ihrer

Kenntnisse und Erfahrungen zuwenden und einen ausfuhrlichen

Vorschlag iiber den Vorgang zur Herstellung eines alien Anfor-

derungen entsprechenden Urmasses und Urgewichtes aus den

hiefur am meisten geeigneten Materialien, so wie auch iiber die

Art und den Ort ihrer sicheren Aufbewahrung verfassen" und

dem h. Ministerium mittbeilen.

Der Secretar legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

„Zur Elementar-Analyse organischer Substanzen" von dem
w. M. Herrn Prof. Dr. Fr. Rochleder in Prag.

„Ein Quetscbbahn neuer Construction" vom Herrn W. Fr.

Gintl, Assistenten an der Lehrkanzel fur Cbemie an der k. k.

Universitat in Prag.

,,Kalender der Frucbtreife fur die Flora von Oesterreich"

von dem c. M. Herrn Vice-Director K. Frits ch.

„Theorie der Schwingungscurven , denen zwei elementare

Scbwingungen zu Grunde liegen," von Herrn Dr. Felix Hitter

v. Strzelecki, Prof, der Physik an der k. k. teebnischen Aka-

demie in Lemberg. Der Herr Verfasser bemerkt bieriiber Fol-

gendes:

„Die Schwingungscurven , zu deren optischer und autogra-

phiscber Darstellung so schone Methoden in neuerer Zeit gegeben

worden sind, besitzen nocb nicht eine entsprechende analytische

Darstellung. Die Lissajous'sche Tbeorie der Schwingungs-
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curven, denen zwei elementare Schwingungen zn (minde liegen,

die vorziiglichste unter den mir bekannten Theorien dieser Art,

ist noch unvollstandig und mangelhaft, und eher eine Theorie

einiger speciellen dieser Schwingungscurven, als eine allgenaeine

Theorie derselben zu nennen. Der Verfasser gesteht es selbst

zu , indem er seine betreffende Abbandlnng mit den Worten
schliesst: ^Nous n'avons pas la pretension oVavoir resolu le probleme

dans toutes ses parties ni par les methodes les plus simples, nous

laissons d, d'autres le soin de faire mieux." In der That schon die

Lissajous'schen analytischen Reprasentanten der genannten

Curven entsprechen unvollstandig ihrer Bestimmung. In von der

Zeit independenten Form werden dieselben durch zwei wenig

durchsichtige Gleichungen gebildet, von denen jede nebst einer

bestimuiten Schwingungscurve auch die Symmetriecurve derselben,

und zwar die eine in Bezug auf die eine, die andere in Bezng
auf die andere Coordinataxe angibt. Sie stellen daher nur dann

keine von einer bestimmten Schwingungscurve verschiedene Curve

dar, wenn diese Schwingungscurve selbst in Bezug auf eine

Coordinataxe synimetrisch ist, und zu ihrer analytischen Darstel-

lung die entsprechende derselben verwendet wird. Ist dagegen

eine Schwingungscurve in Bezug auf jede Coordinataxe un-

syrnrnetrisch, so stellt jeder jener Reprasentanten nebst dieser

Curve auch eine davon verschiedene dar. Diese Reprasentanten

lassen uns also schon in dem allereinfachsten Falle, jenem glei-

cher Dauer beider Elementarschwimxunijen im Allgenieinen im

Stich. In der Lissajous'schen Abhandlung vermissen wir all-

gemeine Forraeln zur Bestimmung der Gipfel- und Knotenpunkte,

welche fiir die in Rede stehenden Schwingungscurven so charak-

teristisch sind. Diese Punkte sind darin nur fiir einige specielle

Werthe der relativen Schwingungszahlen, und selbst hiefiir nur

fiir zwei specielle Werthe der Phasenzeitendifierenz berechnet.

Endlich zieht die Lissajous'sche Abhandlung nur rechtwinklig

zu einander geneigte Elementarschwingungen in Betracht."

„In der vorliegenden Abhandlung habe ich getrachtet, eine

allgemeine Theorie der mehrmals genannten Schwingungscurven

zu entwerfen. Jeder der von mir gegebenen analytischen Repra-

sentanten dieser Curven entspricht seiner Bestimmung unter alien

Umstanden auf eine einfache, durchsichtige und keiner Zweideu-

tigkeit Raum gebende Art. Die Untersuchung iiber die Gleich-

heit der durch geschlossene Formeln ausgedriickten Wurzeln der
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Gleichung tier Schwingungscurve fuhrte zu allgeineinen Formeln

far die Gipfel- und Knotenpunkte dieser Curve, welche ihrerseits

sehr interessante Gesetze liber die Anzahl dieser Punkte und die

Vertbeilung derselben auf der Schwingungscurve entdecken liessen.

Endlich zieht meine Abbandluug beliebig zu einander geneigte

Elementarschwingungen in Betracht. Der letztere Urnstand erwies

sich der Betrachtung der Sehwingungscurven, denen zwei ele-

mentare Schwingungen von gleicher Dauer zu Grunde liegen,

besonders giinstig. Una hier nur eines der wichtigsten Umstande

zu erwahnen, treten, wie aus meiner Abhandlung hervorgebt, die

auf die Veranderlichkeit der Phasenzeitendiflerenz sich beziehen-

den drei Ereignisse: das Minimum der grossen Axe, das Maxi-

mum der kleinen Axe und das Minimum der Excentricitat der

Schwingungsellipse im Allgemeinen bei verschiedenen Wertben

der Phasenzeitendiflerenz ein. Der specielle Werth— des Schvvin-

gungswinkels bewirkt, dass jene drei Ereignisse bei einem und

demselben Wertbe der Phasenzeitendifferenz, dem mit dem Vier-

tel der gemeinschaftlichen Schwingungsdauer aquivalenten zusam-

liien eintreten; er verdeckt also die Einsicht in die Gesetze der

betreffenden Erscheinungen."

"Wird einer Commission zugewiesen.

Das w. M. Herr k. k. Hofrath W. Ritter v. II a i dinger

legt ein an ihn eingegangenes Sendschreiben vor, von Herrn

J. F. Julius Schmidt, Director der Sterinvarte zu Athen, iiber

die von ihm beobachtete und besonders glanzende diesjahrige Er-

scheinung des November-Meteorstrom-Phanomens. Bekanntlich

wird seit langerer Zeit, besonders seit der glanzenden Erschei-

nung am 13. Nov. 1835 in Nordamerika, zumal auf Olbers' An-

sicht sich beruf'end, einMaximum dec Iliuiflgkeit jener Meteore in

je 34 Jahren erwartet. In den letzten Jahren war die Haufigkeit

allerdings im Zunebmen. Die ausserordentliebe und glanzvolle

Erscheinung in der Nacht des 13./14. November I860 zu Athen

bestatigt die Vermuthung einer periodischen W iederkehr, und

stellt das wirkliche Maximum auf das Jahr 1867 mit einiger

Wahrscheinliehkeit in Aussiebt. Director Schmidt entwirft ein

Bild, welches weder zu Klagen uber Undeutlicbkeit, noch zu Be-

schwerden wegen Uebertreibungen Veranlassung geben soil. Er

beobachtete in Gesellschaft von drei Personen, welche er seit
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Jahren, obwohl sie andern wissenschaftlichen Beschaftigungen

fern stehen, zu dem Zwecke dieser Beobachtungen eingeiibt hatte.

Jedenfalls war dieses Jahr bestimmt und nnzweifelhaft die grosste

Haufigkeit nur in der Nacht vom 13. auf den 14. November, und
namentlich nach 14 Uhr.

Als Hr. Schmidt selbst um 16 Uhr auf die Terrasse kam,

war die Menge der Sternschnuppen aller Grossen ausserordent-

lich, doch nicht mit Regen- oder Schneefall zu vergleichen. Doch
reichte die gewohnliche Art der Beobachtung nicht aus. Das
Auge wurde fort und fort auf gewisse Stellen am Himmel an-

gezogen, wo die Meteore fast ohne Unterbrechung in parallelen

Bahnen neben einander hinflogen , namentlich im grossen Hund,
im Orion und in der Hydra. Dann kamen wieder grossere Phano-

meue, als Boliden oder Feuerkugeln bezeichnet, wenn ihr Glanz

grosser als der des Sirius war. Anch diese flogen oft zu drei bis

fiinf innerhalb weniger Stunden nachbarlich neben einander. Haufisr

erglanzten ausserdem eigenthiimliche langsame Lichtschimmer von

Meteoren, die ihrer Lage wegen nicht selbst gesehen werden
konnten. Eines liess sich ganz mit dem Meteor des 18. October

1863 vergleichen; wie dieses erleuchtete es die ganze Landschaft

starker als der Vollmond.

Es geniigte Eine Minute, um zu erkennen, dass alle Meteor-

bahnen, riickwarts verlangert gedacht, den bekannten Convergenz-

punkt im Lowen trafen. Von 16 h
0, bis 16 h 2 nahm die Haufig-

keit der Meteore rasch ab. Hr. Schmidt verfolgte dann einige

der wunderbaren Schweifbildungen mit dem Kometensucher. Um
16h 8m erloschen momentan fast alle Sterne in dem strahlend

griinen Lichte eines machtigen Meteors ersten Ranges , und es

ergliihte die Stadt nebst der ganzen Landschaft wie im Lichte

des bengalischen Feuers. Der blendende gekriimmte Suhweif ward
schon in den ersten Secunden an dem 8mal vergrossernden Kome-
tensucher betrachtet. Erscheinung gewohnlich. Nach 5 Minuten
aufgelost in rothgelbes Gewolk, vielfach getrennt und durchbro-

chen, ahnlich theilweise den gekrauselten und gedrangten Dampf-
massen an der Mundung eben abgefeuerter Geschiitze. Dem freien

Auge schien er eine grosse rothliche vom Monde beleuchtete

Oumuluswolke zwischen den beiden Baren. Bei langsamer Licht-

abnahme mindestens 51 Minuten dem freien Auge sichtbar, bis

die Morgendammerung ihn erloschen liess.
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Am Morgen des 14. Nov. sprach die ganze Stadt von dem
Phanomen.

Nutnerische Ergebnisse, sorgsam nacbgewiesen, sincl : Maxi-

mum der Erscheinung 1866, am 13. Nov. 14 Ubr 15 Minuten

mittlerer Zeit zu Athen; Maximalzahl fiir 12 Stunden, von 6 Uhr
bis 18 Uhr fur den Athener Horizont niclit holier als 15.000

bis 16.000.

Hierauf gibt Herr Director Schmidt noch eine Uebersicbt

der Meteorfalle in den Nachten des 12. zum 13. November seit

dem Jahre 1799, ferner vom 13- zum 14. November.

Einzelne Mittheilungen hatte Hr. Schmidt, doch ohne noch

genaue Zableu geben zu konnen, bereits vorlaufig an die Herren

Le Verrier, Birt, Heis gemacbt, auch in der athenischen

Zeitschrift „Aeon" und den „Astronomischen Nachrichten", doch

ist die gegenwartige der eigentlicb umfassendste und allein au-

thentische Bericht iiber das Gesammt-Pbanomen.

Anscbliessend an die Mittheilung des Herrn Directors Julius

Schmidt in Athen legt Haidinger eine rasche Uebersicbt der

Entwickelung der Betrachtung des Zusammenbanges der Erschei-

nungen der Sternschnuppen, der Feuerkugeln und der Meteoriten-

schwarme vor, wie sie stufenweise in unseren Sitzungen aufeinan-

der folgten, entsprechend den Mittheilungen von Julius Schmidt,
mit dem Pracht-Meteor vom 18. October 1863 beginnend , und

seinen eigenen, und den gleichzeitigen Darstellungen von Alexander

Herschel und E. Heis. Vorziiglich wird nun die vielfache Er-

weiterung und Bestatigung nachgewiesen , welche, auf neueren

Ereignissen beruhen, dem neuen Meteoritenfall eines Schwarmes

von Steinen bei Knyahinya am 9. Juni einerseits, andererseits

aber wieder der wicbtigen Beobacbtung der glanzenden Schau des

Meteorstrom-Phanomens am Morgen des 14. November durch

Director Schmidt in Athen, mit ihren so zahlreichen fiir die

Richtigkeit der Betrachtungsweise sprechenden eiuzelnen Er-

scheinungen.

Das c. M. Herr Prof. v. Lang legt eine im physikalischen

Cabinete der Wiener Universitat von H. A. Brio aus Cbaikow

ausgefuhrte krystallograpbiscbe optische Untersuchung des amei-

sensauren Kadmiuinoxyd-Baryt vor. Dasselbe krystallisirt im

monoklinischen Systeme, doch ist die Abweichung von dem rbom-
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bischen Systeme so gering, dass es ohne Zuhilfenahme der op-

tischen Untersuchungsmethoden nicht moglich gewesen ware das

richtige Krystallsystem aufzufinden. Den krystallographiscben Con-

stanten folgeu die Wefthe des wirklichen und scheiubaren Axen-

winkels und des mittleren Brecbungsquotienten.

Herr Dr. E. Hering, Prof, der Physiologie an der k. k.

medicin.-chirurg. Josephs-Akademie, legt die Fortsetzung seiner

Abbandlung: „Ueber den Bau der Wirbelthierleber" vor.

In der Leber von rana temporaria und esculenta, hyla arborea

und salamandra maculata tritt der tubulose Bau nicht mehr so

deutlicb hervor, wie in der friiher beschriebeuen Leber der Rin-

gelnatter, weil die viel grosseren Leberzellen nur zu 3 bis 4 die

engen Gallencanale umschliessen, und weil die Zahl der Leber-

zellen im Vergleich zur Zahl der Blutcapillarmaschen viel kleiner

ist, als bei der Schlangenleber. Doch lasst sieh auch an jenen

Lebern zweif'ellos nachweisen, dass die feinsten Gallencanale

iiberall urn den Durcbmesser einer Leberzelle von den benach-

barten Blntbahnen abliegen, dass sie nicht von einer besondern,

der Blutcapillarwand vergleichbaren Membran, sondern lediglicb

von den Leberzellen umschlossen werden, und dass die letztern

als Driisenepithel mit demselben Kechte auizufassen sind, wie

z. B. die Speichelzellen. Aebnlich wie bei den Batrachiern ver-

balt sich die Leber bei testudo graeca.

Sehr abweicbend von den beschriebeuen Lebern erweist

sicb die des Siiugethieres, deren Bau der Vortragende zunachst

am Kanincben erorterte. Die Blutcapillaren einer Leberinsel

verlaufen vorherrschend radial vom freien Ende und vom Stamme

der Centralvene nacb der Peripherie, tbeilen sich wiederholt spitz-

winklig dichotomisch und liegen so dicht beieinander, dass je

zwei benachbarte nur um den Durcbmesser einer Leberzelle von

einander abstehen. Diese radial verlaufenden Capillaren commu-

niciren untereinander durch quere Anastomosen, die jedoch viel

sparlicher sind als jene, so dass ein Netz mit langen radial ge-

stellten Maschen entsteht, welche vollstandig von den Leber-

zellen ausgefiillt sind. Jede Leberzelle ist im Allgemeinen zwi-

schen je vier, seltener zwischen drei der radial verlaufenden

Capillaren eingezwangt und steht ausserdem noch mit 8—10
Nachbarzcllen mit je einer ebenen Flache in Beriihrung. Jede
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Kante einer Leberzelle Heart entweder ihrer ganzen Liinare nach

einer Blutcapillare an, oder stosst wenigstens mit beiden Enden
je an eine Capillare. Je zwei sich mit Flachen beriihrende

Leberzellen sind durch eine Scheidewand getrennt, welche zwi-

schen den Capillaren ausgespannt ist. In der Mitte dieser

Scheidewande verlaufen die intralobularen Gallencanalchen. Diese

beriihren nirgends, wie schon Andrejevic undBriieke richtig

angegeben haben, die Blutbahnen, was sie thun miissten, wenn
sie an den Zellenkanten verliefen, wie Andrejevic irrig annahm.

Da, wie es scheint, in jeder Zellenscheidewand ein Gallencanal

verlauft, und die Gallencanale der einzelnen Scheidewande unter-

einander zusammenhangen , so bilden sie ein Netz mit polygo-

nalen Maschen vom Durchmesser der Leberzellen. Jede einzelne

Zelle ist im Allgemeinen von zwei Maschen dieses Netzes ein-

geschlossen, deren Ebenen sich annahernd rechtwinklig durch-

schneiden. Diese intralobularen Gallencanale haben keine eigene

Wand, wie die Blutcapillaren , sondern werden von den Leber-

zellen selbst unmittelbar begrenzt.

Die interlobularen Gallengange gehen in die intralobularen

derart iiber, dass sich die letztern meist rechtwinklig von den

ersteren abzweigen, entweder, indem sie zunachst zwischen die

kleinen Zellen des einschichtigen Pflasterepithels treten, an wel-

chen dann sofort die grosseren Leberzellen anliegen, zwischen

welchen der abgezweigte Gang weiter verlauft, oder aber die

Wand des interlobularen Ganges wird an der, der Leberinsel zu-

gekehrten Seite schon selbst von Leberzellen gebildet, wahrend

die andere Seite noch von den kleineren Epithelzellen hergestellt

wird, und der abgezweigte Gang tritt dann sofort zwischen die

Leberzellen selbst. Die Leberzellen stellen also sozusagen die

vergrosserte Fortsetzung des Epithels der interlobularen Gange
dar. Bisweilen finden sich auch deutliche Uebergange zwischen

beiden Zellenarten.

An keiner von zehn verschiedenen Siiugethierspecies, welche

ausserdem noch untersucht wurden, liess sich irgendwie ein

eigentlicher tubuloser Bau erkennen , wie ihn noch neuerdinffs

Be ale angenomuien hat, oder ein Gallencapillarsystem mit eigener

A\ andung, wie es Budge, MacGillavry, Chrzonszczewsky,
Frey und Irminger angenommen haben. Beale's Auffassung

ist nur insofern zutreffend , als ihr zufolge die Leberzellen als

Dt'usenepithel anzusehen sind, die Ansicbt Budge's und der
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sich ihm anschliessenden Forscher insofern, als sie die Existenz

eines feinen, intralobularen Gallengangnetzes urgirt.

Die Leber der Fisebe, Reptilien und Vogel passt obne

Weiteres in das Scbema einer netzformig angeordneten tubulosen

Druse, die des Saugethieres lasst sich in diesem Schema nur

unterbringen, wenn man es erweitert. Denn die Saugethierleber

bietet uns das durchaus neue Beispiel einer Driise, deren Ab-
sonderungsgange zwar auch vora Driisenepithel umschlossen nnd

dnrch dasselbe von den Blntbahnen getrennt sind, in welcher

aber einerseits die Beruhrungsflache zwischen dem Blutgefass-

system und dem Driisenepithel dadurcb eine cnorme Grosse er-

reicht, dass jede Drusenzelle mit drei bis vier Capillaren in Be-

riihrnng ist, deren Absonderungsgange anderseits dadurch eine

enorme Gesammtlange erreichen, dass jede Drusenzelle mit jeder

ihrer 8— 10 Nachbarn einen besondern Canal fur das Secret bildet.

Wild einer Commission zugewiesen.

Die in der Sitzung vom 29. November vorgelegte Abhand-

lung : wZur Theorie der Gase" von Herrn Prof. J. Loschmidt
wird zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmt.

Selbstverlag der kais. Akad. der Wissenschaften in Wien.

Buclulruckerei von Carl Gerold's Solin.



Kaiserliche Akademie dor Wisscnschaften in Wien.

Jalirg. 1866. Nr. XXVIII.

SHzum der mathematisch-naturwissenschaftlichcn Ciasse vom 13. December.

Das h. k. k. Ministerinm des Aeussern iibermittelt, rait Zu-

schrift vom 9. Decbr. 1. J., einen Bericht des Herrn Dr. Ballarini,

k. k. ost. Vice-Consuls zu Durazzo in Albanien, nach welchem am
10. November 1. J. urn 11 Uhr Abends zwei starke nach aufwarts

gerichtete Erdstosse wahrgenommen wurden. Der erste Stoss

dauerte etwa 5 Secunden, der zweite trat eine oder zwei Minuten

spater ein und wahrte etwa 15 Secunden. Obgleich Erderschutte-

rungen in der dortigen Gegend nichts Ungewohnliches sind, so

waren doch jene vom 10. November durch ihre Starke und die

Richtung des Stosses bemerkenswerth ; auch waren dieselben von

einem Gerausche begleitet, „als ob eine ungebeure Kraft das Erd-

reich von seinen Grundfesten losrisse". Ferner berichtet Herr

Ballarini iiber den Sternschnuppenfall in der Nacht vom 13.

zum 14. November, welcher auch zu Durazzo wahrgenommen
wurde und bei der dortigen Bevolkerung grosse Aufregung und
grossen Schrecken verursachte.

Herr Dr. Joh. N. Wold rich, k. k. Professor am Gym-
nasium zu Salzburg, dankt mit Schreiben vom 3. December fur

die ihm zur Herausgabe seines Werkes: „Versuch zu einer Kliraa-

tographie des salzburgischen Alpenlandes" bewilligte Subvention

von 150 fl. Oe. W.

Das w. M. Herr Dr. Leop. Jos. Fitzinger uberreicht

eine von ihm gemeinschaftlibh mit Herrn Dr. Theodor v. Heuglin
ausgefuhrte Arbeit unter dem Titel : ,,Systematische Uebersicht

der Saugethiere Nordost- Afrika's mit Einschluss der arabischen

Kiiste, des rothen Meeres, der Somali- und der Nilquellen-Lan-

der si'idwarts bis zum 4. Grade nordlicher Breite", zur Auf-

nahme in die Sitzungsberichte.
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Diese, ein weites Landergebiet umfassende Arbeit enthalt

vorzugsweise das Ergebniss der die Saugethiere jener Lander

und ihre geographische Verbreitung betreffenden wissenschaft-

lichen Forschungen des hochverdienten Reisenden Herrn Dr. Theo-

dor v. Heuglin, der wahrend einer Reihe von Jahren zu wie-

derholten Malen die genannten Lander nach den verschiedensten

Richtungen durchzogen und unsere Kenntniss beziiglich der

daselbst vorkornmenden Saugethiere und Vogel durch seine zahl-

reiehen Entdeckungen und wichtigen Beobachtungen ausserordent-

lich bereichert hat. Doch sind auch die Entdeckungen anderer

Naturforscher und deren Beobachtungen hiebei nicht unberiick-

sichtigt geblieben, wodurch es nioglich geworden ist, dieser fiir

die geographische Verbreitung der Saugethiere so hochst wich-

tigen Arbeit die grosstmoglichste Vollstandigkeit zu geben.

Ebenso ist auch auf die Provinzial-Namen, welche die ein-

zelnen Arten oder grossere Gruppen derselben bei den Ein-

geborenen fiihren, ganz besonders Bedacht genommen worden;

daher diese Uebersicht nicht nur ein genaues Bild der Sauge-

thier-Fauna Nordost-Afrika's und des benachbarten Arabien gibt,

sondern auch fiir jeden Naturforscher, der jene Lander in Zukunft

zu bereisen gedenkt, den sichersten Leitfaden bei seinen For-

schungen beziiglich der hochststehenden Thierf'ormen bildet.

Mit Beruhigung konnen die Verfasser die Ueberzeugung aus-

sprechen, dass diese Nordost-afrikanischeSaugethier-Fauna in einer

Weise ausgefiihrt sei/wie keine selbst unserer europaischen Lander.

Das w. M.Herr Prof. R.Kner iibergibt eine Abhandlung iiber

die Unhaltbarkeit der Ganoiden als naturliche systematische Einheit

und weist zuerst nach, dass sie einheitlich nicht abzugrenzen und

daher auch nicht zu definiren sind. Hierauf sucht er nachzu-

weisen, dass die Aufstellung der Ganoiden als Ordnung der Aus-

bildung des naturlichen Systems nicht nur nicht forderlich, son-

dern vielmehr hinderlich war, indem das Gesetz der progressiven

Entwicklung, das auch fiir die Classe der Fische wie fiir die

gesammte organische Natur gilt, in Folge dessen nicht in ge-

biihrender Weise berucksichtigt wurde.

Die in der Sitzung vora 6. Decbr. vorgelegte Abhandlung:

„Ueber den Bau der Wirbelthierleber" II. von Hrn. Prof. Dr. Ewald

Hering wird zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmt.
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Luftdruck in Par. Linien

18 h 2h 10h Tages-
mittel

Temperatur R.

18" Oh 10h
Tages-
mittel

a-

— - -
«-" 3 O

I

2
3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
lit

20

21

22
23
21

25

26
^7

28
29
30

330.97 330.98
331.39
329.48
330.52
331.66

331 92
332.56
331.81
329.33
329 . 36

330.57
329.94
330.57
331.85

331.62
332.74
331. 80
328.36
331.35

330.04 331.22 329.86
330.0Sl330.98 331.01
329.39 327.69 327.40

331.42
330.07
330.63
331.23
332.13

332.09
332 38
330.50
327.65
333.31 331.34

326.36 326.23
328.49 330.62

330.20
322.76
332.16
326 72
327.43

328.26
328.68
331 . 58
324. 7! t

328.83

325.21
326.56
328.13
332.65
332 87

Wittel 329.44

328 00
326.13
331.47
325.30 326.45
327.27 328.95

327 . 28
332.11

326.45
330.80
328.79

328.27
330.21
330.67
325 20
328.47

326.14
326.38
329.35
333.30
332.06

329.49

331.12
330.68
330.02
330.77
331.88

331.88
332.56
331.37
328.45

328 04
331.47
328.26
326.89
325.94

326.68
32f$.90

331.18
333.88
331.77

329.72

331.37
330.69
328.16
326 . 62
330 41

328.22
326.56
330.81
326.16
327.88

328.19
330.12
330.17
325.63
327.75

326. 01
326.61
329.55
333.28
332.23

329.55

ft

+0.38
+0.34
—0.31
+0.44
+ 1.56

+ 1.57
+2.2
+1.07
—1.85
+ 1.05

1.08
.41

—2. 12

—4.01
+0.14

—2.05
—3.72
+0.52
—4.14
-2.43

-2.13
—0.21
—0.17
—4.72
—2.61

—4.36
-3.77
—0.84
+2.88
+ 1.82

—0.82

+ 9.2

+ 2.3

+ 4.4

+ 4.6
+ 8.0

+ 4.6

+ 8.4

+ 3.6
+ 0.4
+ 5.0

— 1.7

+ 2.3
+ 4.4
+10.2
+ 4.0

+ 0.4

+ 3.0
— 1.4

+ 2.8
+ 0.2

+ 0.4

+ 0.2
— 1.4

+ 1.8

+ 2.8

+ 4.3
+ 3.2

+ 1.8

+ 1.0
— 2.4

+2.88

+ 11.6
+ 12.2

+ 9.9

+ 9.5
+12.2

+12.4
+ 12.3

+ 11.3

+ 8.1

+ 6.3

+ 4.4

+ 9.0
+12.0
+ 8.7

+ 5.7

+ 5.8

+ 3.9

+ 1-7

+ 4.0

+ 1.7

+ 2.2
+ 1.4

+ 0.2
+ 4.4

+ 5.8

+ 4.4

+ 32
+ 3.1

+ 2.4
— 0.6

+ 6.31

+
+
+
+
+
+
+
+ 3.5

+ 9.6

+ 2.3

+ 3.2
+ 5.6
+12.4
+ 4.4
+ 2.4

+ 4.5
— 0.7
— 1.2

+ 1.0
- 0.9

1.0
1.7
0.0
3.0
2.9

3.0
2.0

+ 1.5
— 2.2
— 1.2

+

+ 9.53

+ 6.9

+ 6.63

+ 6.50

+ 8.73

+ 8.67

+ 8.63
+ 6.13

+ 6.03

+ 4.53

+ 1.97

+ 5.63

+ 9.60
+ 7.77
+ 4.03

+ 3.57

+ 2.07
— 0.30
+ 2.60
+ 0.33

+ 1.20
— 0.03
— 0.40

+ 3.0

+ 3.83

+ 3.90

+ 2.80

+ 2.13

+ 0.40
— 1.40

+ 3.33+ 4.17

+3.8
+ 1.5

+ 1.3

+ 1.4

+3.9

+4.0
+4.3
+2.0
+2.2
+0.9

—1.5
+2.4
+6.5
+4.9
+1.4

+1.2
-0.1
—2.2
+0.9
—1.3

—0.4
—1.5
— 1.8

+1.7
+2.6

+2.8
+ 1.8

+ 1.3
—0.3
-2.1

+1.39

Maximum des Luftdruckes 333'". 88 den 2i).

Minimum des Luftdruckes 32u". 76 den 17.
Corrigirtes Temperatur-Mittel + 4.113.
Maximum der Temperatur + 12°. 4 den 6. 13. und 14.
Minimum der Temperatur — 2". 5 den 30.

SSmmtliche meteorologische und magnetische Elemente werden beobachtet
urn IS 1

', 22h
. 2h

, 6h und 10h, einzelne derselben auch zu anderu Stunden. Die an-
gegebenen Mittel fur Luftdruck, Temperatur, Dunstdruck und Feuchtigkeit sind
als vorlSufige zu betrachten, die definitiven Mittel ergeben sich aus den Aufzeicli-
riungen siiinmtlicher 24 Stunden mittelst der Autograplien.
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Max. Min.

der

Temperatur

Dunstdruck in Par. Lin.

18h 10h Tages-

mittel

Feuchtigkeit in Procenten

18h 2h 10h
Tages-
mittel

Nieder-

schlag

in Par.

L

+ 11.6
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im Monate

fee

=8

Windesriehtung und Starke

18h lOh

Windesgeschwindigkeit in Par. Fuss

10-18h ,ie-22 h 22-2h 2-6h 6-10h

Wrdunstung

in Mill. in.

Tag Naclit

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22
23
24
25

26

27
28
29
30

Jlitlel

w
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fur Meteorologie und Erdmagnetismus (Seehohe 99*7 Toisen)

November 1866.

Bewolkung

I8h 2h 10h

Elektricitat

18h 2h 10h

Tagesiuittel der magnetischen
Variationsbeobachtungen

Decli-

nation

Horizontal-

Intensitat

Ozon

Tag Xacht

10

1

1

10

9

rt>v

2
2

10
2

1

8
10

10
4

2
10
1

10

1

6.3

3

6

7
4

4

9
6

3
9
10

5

5

10

LO

2
10

10

1
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