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I N 11 A L T.

A.

Abel, John, J. Dr.: „Bc'stimniuug dcs Moleciilarg-ewiclites dcr Cliolalsiiure.

des ('holestcrins imd dos Hydrobilirabins u;ich dor R:ioiUfschen

Methadc". Nr, VI, S.41,

Ackerbau-Ministerium, k. k.: „Bil(lcr von den Kupferkies-Lag-erstiitten

bci Kitzbiiliol und den Scliwefcl-Lagerstatton bei Swoszowico. Nacli

der Natiir aufgenommen von den k. k. Ber.i^bcaniteu, redigirt voni

Miuistcriahath V. M. v. Fricse". Herausgegeben auf Bofehl Sr. Ex-

celleuz des Herrn Ackerbau-Ministers Julius (TialVn Falkenliayn.

Wien 189.); 40, Nr. V. S. 40.

Adanikiewi cz, A., Professor: „Die Arterien dcs verlaugerrcn Markes

vom Ubergang bis zur Briicke". Xr. X, S. 91.

— „UbLn- die Giftigkeit der bosartigen Geschwiilste (Krebse)". Nr. XITI.

S. 1-21.

— „Uber das Wesen des Hirndvucks uud die Principieii der Beliandlung

der sogenannteu Hirndrucksjariptome". Nr. XXIII, S. 237.

— „Weitere Beobachtungen Uber die Giftigkeit der bosartigen Ge-

schwiilste (Krebse)". Nr. XXIV, S. 244.

Adlcr, August: „Uber die zur Ausfiihrung gcometrischer Gonstructions-

aiifgaben zweiten Grades notliwendigen Hilfsniittel". Nr. XIX. S. 192.

— „Zur Theoiie dcr Mascheronisclien Coustructionen". Nr, XXII, S. 229.

— Gottlieb. Dr.: „Uber die Energie magnetisch polarisirter Korper

von voriinderlicher Magiietisiriuigzahl". Nr. XVII, S. 1G9.

— Gottlieb, Dr.: „Uber eiue Consequenz der Poisson-Mosotti'schen

Theorie. Nr. XXVII, S. 27G.

Albarraciu, Thomas, Dr.: „Scchs Mikrophotographicn einiger fiir die

Lehre von den Tonempfiiidnnger. wichtiger Org.me dei Ohres".

Nr. VI. S. 24.

Alraauach fiir das Jala- 1S90. Vorlage dessclben. Nr. XIX, S. 189.

Anonym us: ,,Versiegeltes Schreiben behufs Wahrung der Prioritiit,

angeblich cine Mittheilung iibcr eiue pilanzenphysiologische Frage

mit dem Motto: Evidentiae sunt -. Nr. XIII, S. 127.

Arrhcnius, Svante: ^Ubcr das Leitungsverinogen von Salzdiimpfen in der

Bunsenflamnie." Nr. XVIII. S. 174.



IV

15.

Biimberger, Max: „Ziir Analyse der llaize uiul Balsame". Nr. VII, S. 53.

— imd Professor Riidolpli Bene dikt: „Uber eine quantitative Reac-

tion des 1 jguins". Nr. XV, S. 146.

Barth, Ludwig Ritter v. B artheuau, HotVatli, w. M.: „Gedeuken des Ver-

histes, den die Akademie durch sein am 3. August 1890 in Wien
crfolgtcs Ableben erlitteu hat". Nr. XIX, S. 189.

Becke, Friedricli, Professor: „Uber die Ursacho der Tetartoedrie des

Dolomit". Nr. IV, S. 25

Benedikt, Rudolph, Dr.: „tjber Schmidt's Verfahreu znr Urawandlung von

Oxalsiiure in feste Fettsauren". Nr. VI, S. 47.

— und Max Bamberger: ,,Uber eine quantitative Reaction des Lig-

nins". Nr. XV, S. 146.

Bidschof, Friedrich, Dr. : „Berechnung des Elemeutensystems fiir den

von Brooks am 2J. Mjirz 1890 entdeckten teleskopischen Kometen".

Nr. IX, S. 78.

— „Elemente- und Ephemeridenberechuung des von Herrn Cogia in

Marseille am 28. Jnli 1890 entdeckten Kometen". Nr. XVIII, S. 187.

Bisehof: „Eleraente- und Ephemeridenberechnung des von Dr. Zona in

Palermo am 15. November 1890 entdeckten Kometen. Nr. XXIV, S. 247.

Binder, W., Professor: „Uber Plancurven vierter Ordnung vomGeschlechte

Eins". Nr. XI, S. 101.

Blanckenhorn, Max, Dr.: „Das marine Miociin in Sja-icn". Nr. XII, S. 112.

Boltzmann, Ludwig, Hofrath, w. M.: „Anzeige, dass er einem Rufe der

Universitjit Mlinchen Folge geleistet babe und in das Ausland iiber-

getreten sei". Nr. XXI, S. 227.

Bonaparte, Le Prince Roland: „Le Glacier de I'Aletsch et le Lac de Miir-

jelen". Paris, 1889. 40. Nr. IX, S. 83.

— „Le premier Etablisseraent desN6erlandais a Maurice". Paris, 1890; 4*^.

Nr. IX, S. 83.

Brauner , Bohuslav. Dr. : „Dankschreiben tiir die ihm zur Fortsetzung seiner

Arbeiten liber das Tellur bewilligte Subvention". Nr. I, S. 1.

— „Volumetrische Bestimmung des Tellurs". Nr. XVIII, S. 179.

— „V()lumetrische Bestimmung des Tellurs". I. Theil. Nr. XXI, S. 227.

Breuer, Adalbert, Professor: „Uber Conographie. Ein Beitrag zur con-

structiven Geometric der Kegelschnitte". Nr. XIX, S. 191.

Bukowski, Gejza, Dr.: „Reisebericht aus Kleinasien". Nr. XIII, S. 124.

— „Zweiter Reisebericht aus Kleinasien". Nr. XIV, S. 138.

— „Dritter Reisebericht aus Kleinasien". Nr. XVII. S. 161.

— „Schlussbcricht liber seine geologischeReise in Kleinasien". Nr. XIX,

S. 192.

C.

Cantor, Mathias: „Zur Chemie des Accumulators-'. Nr. XVIII, S. 184.

Caruel, Theodoro, Filippo Parlatore. „riora Italiana-. Vol. VI— IX.

Firenze, 1884-1890; so. Nr. Xltl, S. 130.



Cluus, C, HotVath, Professor, w. M. : „Aibeiteii hus dem zoologischen In-

stitute der k. k. Universitiit in Wieii uud der zoologischen Station

in Triest". Band VIII, Heft I (1888) uud Heft II und III (1889).

Nr. VIII, S. 5f).

— „Uber die Organisation der Cypriden". Nr. VIII, S. 55.

Coggia in Marseille: „Entdeckung eiiies Kometeu am 28. Jiili 1890".

Nr. XX, S. 214.

<'on\veutz, H. : „Mouograi)bie der Baltischeu Berusteiubiiume. Ver-

gleicheude Untersuclumgen iiber die Vegetationsorgane uud Bliithen,

sowie iiber das Hnrz und die Kraukheiten der Baltischeu Bernstein-

baunie". Mit 18 lithographischen Tafeln in Farbendruck. Danzig

1890. Nr XX, S. 214.

Ciiratorium der kais. Akademie der Wissenschaften : Mittheilung, dass

Seine kais. und konigl. Hoheit der durchlauchtigste Hcrr Erzherzog

Curator in der diesjiihrigen feiei lichen Sitzung am 21. Mai erscheinen

und dieselbe mit einer Ansprache eroffnen werde. Nr. XI, S. 99.

Czerniak, Paul, Dr.: „Ein Beitrag zur Constitution der Niveanlinien".

Nr. XIII, S. 119.

D.

D.ifert, F. W., Professor: „Beitrage zur Kenntniss der brasilianischen

Provinz Sao Paulo". Nr. XVI, S. 155.

Darapsky. L.: „L«s Aquas Minerales de Chile (Preissclirift)". Valparaiso,

1890 -,80. Nr. XIII. S. 130.

!)"Kngelhardt, B.: ^Observations astronoraiques". Ib'me Partie. Dresde,

1890. 40. Nr. XVI, S. 160.

D enkschriften: „Vorlage des erschiencnen T^G. Bandes". Nr. I, S. 1.

— .,Vorlage des erschienen 57. Bandes". Nr. XXVII, S. 2G7.

Dircccion General de Estadistica de la Provincia de Buenos Aires. Ceuso

Agrlcolo-Pecuario de la Provincia de Buenos Aires, Levantado en el

raes de octubre de 1888. Buenos Aires 1889; 80 Nr. IV. S. 26.

I) obrzynski, Franz v.: „tjber die photographische Wirkung der elektro-

magnetischen Wellen". Nr. XIX, S. 195.

Do Iter, C, Professor: „Versuche iiber die Loslichkeit der Minerale".

Nr. XI, S. 101.

D on a th, Ed., Professor: „Uber eine neue allgemeine Reaction auf Stick-

stoflfin organischon Substanzen". Nr. T, S. 2.

Douliot, H. etPh. vonTieghem: „Recherches comparatives sur TOrigine

des membres eadogenes dans les plautes vasculaires". Paris 1889
;

Nr. XIX. S. 210.

D u t c z y n ski. Wladyslaw, Bitter v., Baurath : „\"crriegeltes Schrei I3 vu bchufs

Wahrung der Prioritat mit der Inhaltsangabe: T\>sentlioho Neue-

rungen, welche bei dem vom Einsender erfiindencn, mit mechanisclier



VI

Kraft zu bctreibciidcii, leukbaron Luftscbiff projectirt sind uiid bis-

lier bci aiuU'iou bokannt gcwordciu'a Lul'tscliiffcoiistructioncii iiocli

nicht in Anwoiidung- ycbracht wmvlcn". Nr. XVII I. S. 181.

Uutczyiiki, Alfred, Ritter v.: Vorsicgeltes Schreiben behufs Waliruug

der Prioritat mit der Inhaltsaugabe: „Die wesciitlichen Angaben iiber

ein gefuiidcnes Mittel, die J'/n/Uoxcra rustalvix, I'erunonpora imd

aiidere Parasiton zu bekiiinpfon, welches gleichzeitig als Diiuguiig

gilt". Nr. XX, S. 21.H.

E.

Ebncr, Victory., Professor, c. M.: „Strittige Frageii iiber den Ban des

Zahnschiuelzes". Nr. Ill, S. 22.

— Professor, \v. M.: ..B'^'oi'^issuiig desselben als iieiieingetretenes Mit-

glied". Nr. XIX, S. 189.

— „Danksehreiben liir seine Wahl ziim wirklichen Mitgliede". Nr. XIX,

S. 190.

Eder, J. M., Dr.: „Uber das sichtbare iind ultraviolette Emis-iousspectriun

schwae.h leuchtendcr verbrennender Koldenwasserstoffe (Swan'sches

Spectrum) nnd der Oxyhj'-drogenflammo (Wasserdarapfspectrum)".

Nr. XI, S. 103.

— „Ausfiihrliches llandbucb der Photographie". Nr. XXIII, S. 237.

Elster, J. und H. Geitel: „Beobachtuugen, betreffend die elektrische

Natur der atraosphjirischen Niederschliige". Nr. XI, S. S9.

— — „E]ektrische Bcobachtungen auf dera Hohen Sonublick (3100 w
iiber dem Meere). Nr. XXV, S. 250.

Ettingshuusen, Const., Freiherr v., Regieningsrath, c. M.: „Uber fossile

JJan/csia-Avteii und ihrcBeziehung zu den lebenden". Nr. XXI, S. 228.

Exner, Franz, Professor, c. M. : „Beobachtungen iiber atmosphiirische

Elektricitat in den Tropen (II.)". Nr. XVII, S. 167.

Exner Karl, Professor: „Uber diepolarisirende Wirkung derLichtbeiigiing''.

(I. Mittheilung.) Nr. XVII, 8. 1G8.

V.

Firtsch, Georg: „Rumpfit, ein neues Mineral". Nr. XVIII, S. 17>^.

Fossek, W. uud E. Swobo da: „Zur Kenntniss einiger vom Isobutyr-

aldehyd derivirender zwciwerthiger Alkohole". Nr. XVIII, S. 181.

Fraenkl, S. und Dr. Richard Kerry: „Die Einwirkung der Bacillen des

maliguen Odems auf Kohlehydrate". Nr. XVI, S. 151.

Freund, August, Professor: ,,Znr Kenntniss des Vogelbeersaftcs und der

Bildung der Sorbose". 1. Mittheilung. Nr. XXV, S. 257.

Freyd 1 , Julian: „Uber den Stick stoffabgang bei der Analyse vonGuanidin-

und Biguanidverbindungen nach der Methode von Will und Var-

rentrapp". Nr. IX, S. G8.

Friedreich, A. und A. Smolka: „Zur Kcuutniss des Annuelins. Nr. VI,

S. 41-42.



VII

Frdhlich-Stiftung, Das Ciiratoriiim der Schwestern — : Ubermittelt die

diesjahrige Kundinachung iiber die Verleihung von Stipendien und

Pensioueu aus diescr Stiftung. Nr. XV, S. 145.

Froschauer, Justinian, Dr., Ritter v.: Versiegeltes Schreiben behufs

Wahriing der Prioritiit mit der Aufschrift: „Znr Frage der Imnni-

nitiit tVn- Infectionskrankheiten". Nr. XXII, S. 230.

— Versiegeltes Schreiben behufs Wahrung der Prioritiit mit der Aiif-

schi'ift: „Uber auf chemisehera Wege dargestellte krystalloide Svib-

stanzen, welche das Individuum fiir eine Infectionskrankheit immun

machen". Nr. XXIII, S. 239.

Fuchs, Fritz, Dr.: „Uber das Verhalten der Phenole und Oxysauren gegen

die Hydrosulfite der Alkalien". Nr. XVIII, S. 176.

— K.. Professor: „Hohlcylinder, durch iiussere Krafte erzeugte Defor-

mationen und Spaunungen". Nr. IX, S. 71.

— „Uber die Entstehung organischerCylindergebilde". Nr. XXV, S. 251.

G.

Giingl V. Ehrenwerth, Joseph, Professor: „Ist die directe Darstellung

von schmiedbarem Eisen aller Art, beziehungsweise die Darstellung

von Roheiseu mit Gasen moglich?" Nr. XXII, S. 229 u. 231.

Galileo Galilei — Le Opere di . Edizione nazionale sotto gli auspicii

de Sua Maesta it Re d'ltalia. Vol. I. Firenze 1890; 4o Nr. XX, S. 214.

Gegen bauer, L., Professor, c. M. : „Einige Satze iiber die Function

C;(.t)". iNr. VI, S. 42.

— „Zahlenthe()retische Studien". Nr. IX, S. 68.

— „Uber einen arithmetis^chen Satz des Herrn Charles Hermite".

Nr. Xn, S. 110.

— „Einige Satze iiber Determinanten huheren Ranges". Nr.XVIII,S. 177.

— „Uber Congruenzen mit uiehreren Unbekannten". Nr. XIX, S. 201.

— ,,Zur Theorie der regulareu Kettenbriiche." Nr. XXVll, S. 267.

Geitel, H. und J. Elster: ,,Beobachtungen, betreflfend die elektrische

Natur der atmosphiirischen Niederschlage". Nr. XI, S. 99.

— — „Elektrische Beobachtuugen auf deni Hohen Sonnblick (3100m

liber demMeere)". Nr. XXV, S. 250.

Gerstendorfer, J., Professor: „Die Miueralien von Mies". Nr. XVII,

S. 164.

Giaxa, V. v., Professor: „Uber die Unzulassigkeit der Poisson'scheu

Theorie des Schiffsmagnetismus und iiber die Hypbthese, welche

derselben zu Grunde liegt". Nr. VI, S. 43.

— „Theoretische Formel fiir die Gangbestiuimuug astronomischer

Regulatoren". Nr. XXVI, S. 265.

Gliicksmann, C: „Uber die Oxydation von Ketonen vermittelst Kalium-

permanganat in alkalischer Losuug". Nr. XV, S. 145.

Graber, Veit, Professor: „Vergleichende Studien am Keimstreif der

Insecten". Nr. XII, S. 111.



VIII

Grossly, 0. mid M. Noiicki: „Ziiv Fr;isc iilHT die Constitutiou des Car-

boxyl-»-Aiiiid(iphenols". Nr. XV, S. 145.

Grobben, C, Dr. uud Dr. Emil von Marenzeller: „Vorlaiifiger Bericbt

liber die zoologischen Arbeiteu der Tiefsee-Expedition". Nr. XIX.

S. 207.

— C. Dr.: ,.Die Antenueiidriise von Liirifer llei/tiaiidii M. Edw.".

Nr. XXV, S. 257.

Groller-Mildensee, Max von, k. nnd k. Oberstlieiitenaut: „Versiegeltes

Schreiben, behiifs Wahruug der Priori tat". Nr. XXV, S. 252.

Gross, Thcodor, Dr.: „Beltrage zur Theorie des galvanischeu Stromes".

III. „Uber die Anwendung des zvveiten Haui)tsatzes der mecba-

niscben Warmetheorie auf raoleculare und im Besondercn auf elek-

trolytische Vorgiinge". Nr. IX, S. 71.

— „Cl!emi3che Versuche liber den Schwefel". Nr. XXVII, S. 267.

Griinwald, A., Professor: „Dankschreiben fiir die ibni zur Fortsetzung

seiner spectrologischen Untersucbungen bewilligte Subvention".

Nr.I, S. 1.

— „Uber das sogcnannte II. oder zusammengesetzte Wasserstoff-

spectrum von Dr. W. Hasselberg und die Structnr des Wasser-

stoflfes". Nr. IX, S. 70 und Nr. XIX, S. 19G.

Grunberg, Victor: „Vcrsiegeltes Scbreiben behufs Walirung der Prioritat

niitderAufschrift: ,Ein nieteorologiscbes Problem'". Nr. XXV, S. 252.

H.

Haaf. Karl: „Zur Kenntniss der Guanamine". Nr. XIX, S. 191.

Haberlandt, G., Professor: „Zur Kenntniss der Conjugation hei Spiro-

gyra''. Nr. XIII, S. 12U.

Hamburg, Commission fiir das zweibnndertjabrTge Jubilaiim der mathe-

matisctien Gesellscbaft: „Eiuladuiig zu der ara 15. Februar 1890

stattfindendeu feierlichen Sitzung". Nr. Ill, S. 21.

Handlirscli, Anton: „Monographie der mit Nysson und Benibex ver-

wandten Grabwespen". Nr. VI, S. 45.

Hann, J., Ilofrath, Director, w. M. : ,.Das Luftdruckmaxiraum vom No-

vember 1889 in Mitteleuropa, nebst Bemerkungen iil)er die Baro-

metermaxima im Allgemeinen". Nr. IX, S. 73.

— „Die Veriinderliebkeit der Temperatur in Ustcireicb". Nr. XXV
S. 252.

Harkup, J. Ricbard: Versiegeltes Scbreiben bebufsWahrung der Prioritat:

,,Eine Beschreibung der Ertindung binsichtlieb einer neuartigen

Scbiesspulverladnug fiir alle Arten von Schusswaffen". Nr. IV, S. 23.

— ,, Versiegeltes Scbreiben bebufs Wahrung der Prioritat, die Erfin-

dung liinsicbtlicb der Patroneuhiilson fiir Hinterladervvaflfen be-

trelfend". Nr. XXI, S. 2-i7.



IX

Hattcnsjiur, G.: „Zur chcniischen Znsummeiisctziiiig- von Molimid cocridea

(Mouch.l vom Konigsberg bei Raibl". Nr. I. S. 2.

Ileinricher, E., Professor: „UbLr einen eigcnthiimlichen Fall von Umge-

staltnng einer Oberhaut nnd (lessen biologif<che Deutniig-. Nr. IV,

S. 24.

Hepperger, L. v., Dr.: „Integratiou der Gleiclmngen liir die Stornngen

der Elementc periodischer Kometen von geringer Neigung dnrch die

Planeten Erde, Venns und Merkur". Nr. Ill, S. 22.

Herzig, J., Dr. und Dr. S. Zeisel: „1. Neue Beobachtungen liber Bin-

diingswechsel bei Phenolen". (V. Mittlieilung.) „Die Athylirung

der Resorcins".

— — „2. Neue Beobaclitiingeu liber Bindung-swechsel bei Phenolen".

(VI. Mittheilnng.
)
„Die Athylirung dos sym. r//-Ortins". Nr. XVII. S. 1 70.

— — „Neue Beobachtungen fiber Bindungswechsel bei Phenolen".

(VII. Mittheilnng.) Die Athylirung desDiresorcins." Nr. XVIII, S. 185.

— — „ErkennHng des Diresorcins namentlich im synthetischen Phlo-

roglucin". Nr. XVIII, S. 186.

Hirschkron, Johann, Dr.: Versiegeltes Schreiben behufs Wahrung der

Prioritat rait der Aufschrit't: .,Heilung der Amblyopie und Amanrose".

Nr. XXVI, S. 265.

Holetschek, J., Dr.: „Uber den scheinbaren Zusammenhang der helio-

centrischeu Perihellange mit der Perilielzeit der Kometen". Nr. XVI,

S. 157.

Holl, M., Professor: „Uber die Reifung der Ei/.elle des Huhus". Nr. XVII,

S. 161.
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— Begriissung der Mitglieder der Classe bei Wiederaufnahme der

akademischen Sitzungen insbesondere des neueingetretenen Mit-

gliedes Professors Dr. V. v. Ebner. Nr. XIX, S. 189.

Stein, Lorenz, Hitter v., w. M.: Gedenken des Verlustes, den die Akademie

dnrch sein am 23. September 1890 erfolgtes Ableben erlitten hat.

Nr. XIX, S. 189.

Stolz, Otto, Professor: „Die Maxima uud Minima der Fnnctionen von

mehreren Veranderlichen". Nr. XII, S. 111.

S torch, L. : „Zur Frage der Constitution des Thioharnstoffes". I. Nr. XIX,

S. 190.

Strache, H., Dr.: „Znr Kenutniss der OrthodicarbonsJiuren des Pyridins".

Nr. X, S. 91.

Stransky, S.. Dr.: „Uber Veratrin". Nr. XIX, S. 201.

Sncharda, A., Professor: „Zar 'I'heorie einer Gattung windschiefer

Fliichen". Nr. XI, S. 101.

Suess, Ed., w. M. : Besprechung der vorlaufigen Ergebnisse von

Studien, welchc von dem k. n. k. Linienschitfs-Lieutenant L. v.

Hohnel, von Professor F. To ill a und E. Suess liber gewisse

Theile des ostlichen Afiika gemacht woiden sind und iintcr dem

Titel: „Grundziige des Banes des ostlichen Afrika" vorgelegt werden

sollen. Nr. X, S. 93.

— „Uber den Kalkglimmerschiefer der Tauern''. Nr. XXIV, S. 245.

Suida, W., Dr. nnd Professor J. Mauthner: „Uber die Darstellung von

GlycocoU und liber einige seiner Derivate". Nr. XVIII, S. 177.

S w b o d a , E. undW.F o s s e k : „ Zur Kenntniss einiger vom Isobutyraldehyd

derivirender zweiwerthiger Alkohole^. Nr. XVIII, S. 181.

T.

Tiefsee-Exp edition: Angaben tiber ihre Arbeiten. Nr. XIX, S. 201.

Tieghem, Ph. van. Professor, c. M. : „Dankschreiben fiir seine Wabl zuui

correspondirenden Mitgliede". Nr. XIX, S. 190.

— und H. Douliot: „Recherches comparatives sur TOrigiue des

membres endogenes dans les plantes vascidaires". Paris 1889
•,

8^*.

Nr. XIX, S. 210.
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T(.(l esauzi-igi-ii. Nr. 1, S. 1 ; Nr. IV, S. 23; Nr. VI. S. 41; Nr. XIX, 8. 189 ;

Nr. XIX, S. 189.

To 111 a, Fraiiz, Professor: ,,GeologisclieUnter8ucbinigeii iin ostliclu'ii Balkan

iiiul in lieu angrciizeudeii Gebieten". Nr. II, S. 17.

— „Bericht iiber cine Anzahl von Siiugethierresten, gesaninielt bci

Oelegenheit des Baues der Eisenbahn von Skutari nach l.siiiid ini

MJirz 1873". Nr. XII, S. 112.

— „Geol()gische Beobachtungen an der iinteren Donau (zwischeii

Orsowa—Moldawa eiuer- iiud (jlolubac abwiirts andererseitsj".

Nr. XII, S. 114.

Tschermak, G.,Hofrath, w.M.: „Uber die Chloritgruppe". I. Theil. Nr. IX

8. 72.

L.

Universite de France, Academie de Paris: Inauguration de la Nou-

velle Sorbonne par le President de la Republique le 5 aout 1889.

Paris 1889; 40. Nr. IV, S. 27.

Unterweger, Johannes: „Uber die kleinen Perioden der Sounenflecken

und ihrcBeziehiing zu einigen periodischenErscheinungen der Erde".

Nr. XVIII, S. 1V8.

Upsala, Direction des meteorologisclien Observatoriunis der koniglichen

Universitiit: „Dankschreiben fiir die Bctheilung mit den Pnblicationen

der osterndchischen Polarstation Jan Mayeu". Nr. 1. S. 1.

v.

Verzeicliniss der an die mathemathiscli-natiirwisseuschaftliche Classe ini

J.ihre 1889 gelangten periodischen .^chriften. Nr. VII, S. 1.

Voyage of II. M. S. Challenger 1873—1876. Reports on the results.

Published by Order of Her Majesty's Government. Physics and

Chemistry. Vol. II. — Zoology. A^ol. XXXII. London 1889; 40.

Nr. VII. S. 54.

W.

Wiichter, Friedrich, Dr.: .Znr Theorie der elektrischen Gasentladniigen".

Nr. VI, S. 43.

Waclsch, Emil: ,,Uber allgemeine Strahlencongruenzen und Nornialen-

systeme". Nr. VI, B. 43.

Walter, Alois, Dr.: „Der freie Fall, bercehnet aus demGravitatioiisgesetz".

Nr. XIII, S. 119.

Wegscheider, Rudolf, Dr.: ,,Uber Heniipinsaurejithylather". Nr. XXII,

S. 231.

Weidel, H., Professor, c. M.: „Dankschreiben fiir seine Wahl ztmi corre-

spondirenden Mitglicde". Nr. XIX, S. 190.

— „Studien iiber stickstofi'freie, aus den PjTidincarbonsiliiren ent-

stehende Siiuren". (I. Mittheilung.) Nr. XX, S. 211.
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Weiss, Adolf, Regierungsrath, Professor, c.M.: ..Uutersncbiingeu iiber die

Tristome von Coroskia budlcoidcs L;". Nr. IX, S. 67.

— ., VVeitere Uutersucbaugeii iiber die Zahlen- iind Grossenverliiiltuisse

der Spaltoflnuugeu mit Einschhiss der eigentlicben Spalte dersclben".

Nr. XIII, S. 119. •

— E., Director, w. M.: „Besprechun8' des vcn Brooks am 20. Miirz

1890 entdeckten teleskopischen Kometeii". Nr. IX, S. 78.

— „Bericht iiber den am 28. Juli diirch Herrn Cog-gi;i in Marseille ent-

deckten Kometen". Nr. XX, S. 214.

— „Bericht iiber den teleskopiscben Kometen, den Dr. Zona in Palermo

:im 15. November 1390 im Sternbilde des Fubrnianns aiifgefiinden

bat". Nr. XXIY, S. 216.

— ,,Besprecbnng' des von dem Assistcnten der Wiener Sternviarte

R. Spitaler in den Morgenstunden des 17. November 1890 entdeckten

Kometen". Nr. XXVII, S. 272.

— Wilhelm: „Uber eine algebrai<che Tbeorie der Schaaron nicbfc-

adjiingirter Beriibrungscnrven, welche zn einer algebraischen Curve

geb.iren-. Nr. YI, S. 48.

Weitbofer, K. Anton, Dr. und Dr. Alfred Rodler: „Dic WiedLTkiiiier der

Fauna von Maragha". Nr. XVI, 8. 154.

Wettsteiu. Richard, Ritter von, Privatilocent: „Uber die fossile Flora der

Hottinger Breccia". Vorliliilige Mittheilnng. Nr. XXIII, S. 239.

— „Die Omorica-Fichte, Piccu Oinorirn. Eine monographische Studie'".

Nr. XXV, S.-257.

Weyr, Erail, Professor, w. M.: „tJbcr R;iumcnrven secbster Ordnung vora

Gescblechte Eius". (Erste Mittbeilung.) Nr. XXVI, S. 265.

Wiesner, Julius,Professor, w. M.: „Stiidieu,betreftend dieElementargebilde

der Pflanzenzelle". Nr. XIII, S. 127.

— „Vorlaiifige Mittbeilung iiber die Elemeutargebilde der Pflanzen-

zelle". Nr. XIV, S. 138.

Wilbelm, F. : Versiegeltei Schreibeii behufs Wabrung der Prioritiit mit

dem Titel: „Ein pbysikalisches Problem". Nr. XXV, S. 252.

Willkomm, M., Professor, c. M.: „Da5ikscbreiben iiir seine Wabl znm corre-

spondirenden Mitgliede". Nr. XIX, S. 190.

Winckler, A., Hofratb, w. M. : „iJber den Multiplicator der Differential-

glelcbungen erster Ordnung". I. Nr. XIII, S. 130.

— „Uber den ^^Iiiltiplicator der Differentialgleicbungen erster Ordnung-'.

II. Nr. XXII. S. 230.

Wirtinger, W., Dr.: „Uber Functionen, welcbe gewissen Functional-

gleichungen geniigen". Nr. XXII, fS. 230.

Z.

Zapalowicz, H.: „Roslinna szata gor Pokutko Marmavoskich. (Pflanzen-

decke der Pokutisch-Marmaroscber Karpatben.)" Krakau 1889; 8^.

Nr. X, S. 97.
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Zeisel, S., Dr. inid J. Herzig: „1. Neiie Beobachtimgeu iibcr liiiuliings-

weclisel bci Phenoleu". (V. Mittheiliing.) „Die Athylinuig des Re-

sorcins^ Nr. XVII, S. 170.

_ — „2. Neue Beobachtungeu iiber Bhuluugswechsel bei Pheuoleu".

(VI. Mittheiluug.) „Die Athyliniug dcs sym. ///-Orcins". Nr. XVII,

S. 170.

— — „Neue Beobaehtungcii iibcr liiiidiiugswechacl bci Phenoleu".

(VII. Mittheiliing.) „Die Athyliniug des Diresorcius". Nr. XVIII,

S. 185.

— — „Erkeunuug des Diresorcius, uaiueutlich im syuthetischenPhloro-

glnciu". Nr. XVIII, S. 18G.

Zcpharovich, .Alclanie von: „Zuschril"t an dasPriisidium wegen Errichtung

einer Stiftuug von 20.000 ii. zur Forderung wissensuhaftlichcr For-

schungen aiif mineralogisch-krystallographischem Gebiete". Nr. XIV,

S. 137.

Zepharovich, Victor Leopold, Bitter von, Ilolrath, Professor, w. M.:

Gedenken des Verlustes, deu die kais. Akademie durch scin am

24. Februar 1890 erfolgtes Ableben erlitten hat. Nr. VI, S. 41.

Zimels, Jacob: „Beweis einer der harmonischen Punktreihe ira Kreise

zukommenden Eigeuschaft". Nr. VI, 8. 44.

Zlatarski, G.N.: „Eiu geologischerBericht iiber dieSrednja Gora zwischcu

deu Fliisscn Topolnica und Strema". Nr. XI, S. 106.

Zona, Dr.: „Aut'fiudung eines hellen teleskopischeu Kometeu am 15. No-

vember 1890 im Steiubilde des Fuhrmaunes". Nr. XXIV, S. 246.

Zoth, 0., Dr.: „VeiSuche iiber die beugende Structiir der quergestreiften

Miiskelfasern". Nr. XXIV, S. 244.

Zulkowski, Karl, Professorund Peters Karl: „Uber das Orcein". Nr.XIII.

S. 120.



Kaiserliche Akademie der Wissenschafteu in Wieu.

Jahrg. 1890. Nr. I.

Sitzung der matliematisch - naturwissenschaftlichen Classe

vom 9. Janner 1890.

Dei' Vorsitzende gecleukt des Vevlustes, welclien die

kaiserliclie Akademie durch das am 27. December v. J. erfolgte

Ableben des wirklichen Mitgliedes, k. k. Ministers a. D, Dr.

Alfred Freiherrn v Kre rner in Wien (Ober-Dobling) erlitten bat.

Die anwesenden Mitglieder geben Ibrem Beileide dnrcb

Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der Secretar leg-t den eben erscbieneuen 56. Baud der

Denkschriften vor.

Die Direction des Meteorologiscben Observatoriums
der konigl. Universitat in Upsala daukt fiir die Betbeilung mit

den Publicationen der osterreicbiscben Polarstation Jan Mayen.

Ferner sind Dankscbreiben eingebangt, und zwar von Prof.

Dr. A. Griinwald in Prag fur die ibm zur Fortsetzung seiner

spectrologiscben Uutersucbungen — und von Dr. Bobuslav

Brauner in Prag fiir die ibm zur Fortsetzung seiner Arbeiten

tiber das Tellur bewillie-te Subvention.



Der SecrctUr leg't folgende zwei Aibeiten aus dem Labora-

torium fUr clieraische Teclmologie au der k. k. techiiischen Hocli-

schule in Briinu vor:

1. „Uber eiue ucue allgcmeine Keactiou auf Stick-

stoff ill organischeu Substanzen", von Prof. Ed.

Donath.

2, „Zur chemiscben Zusammensetzung von Molimia

cnerulea (Monch.) vom Konigsberg bei Raibl", von

G. Hatteusaur.

Herr Dr. Alfred Nalepa, Professor an der k. k. Lebrer-

Biidungsan stall in Linz liberseudet folgende vorlaufige Mit-

tbeilung Uber neue Gall mil ben.

Phytoptns tUiae x\. sp. aus dem Cernfoneo/i extensmm Bremi,

den kugeligen Blattgallen und dem Erineum von THia grandi-

I'olia Ebrb. — Phytoptus tetratrichus n. sp. aus den Verkriim-

mungen und Randrollungen von Tilia fpandi/olia Ehrh. — Phy-

toptus Loewi n. sp. aus den Knospendeformationen von Syrinf/a

vulgaris L. — Phytoptns phloeocoptes n. sp. aus den Rindengallen

von Prunus domestica L. — Phytoptus fiUformis n. sp. aus den

Blattpockeu von Ulmus campestris L. — Phytoptus capsellae n. sp.

aus denBliitbendeformationen von CapselhiBursapnstorisMonch.

— Phytoptus pUcator n. sp. aus den Blattfaltungen von Medlcngo

falcata L. — Phytoptus fraxinicola n. sp. aus den Blatt- und

Blattstielgallen von Fraxinns excelsior L.

Cecidophyes gracilis n. sp. erzeugt nach v. Sc bl echtendal

bleiche Blattflecke mit Constrictionen und Zerstorung der Nerven

von Rubus Idaens L. - - Cecidophyes trilobus n. sp. aus den Blatt-

randrollungen von Sambucus nigra L. — Cecidophyes heterogaster

n. sp. aus den Blattfalten von Clematis recta L.

Phyllocoptes mastigophorus n. sp. auf den Blattern von

(Jlmus campestris L. — Phyllocoptes galentus n. sp. auf den

Blattern von Ulmus effusa Willd. — Phyllocoptes phytoptoides

n. sp. auf Salix babylonica L. — Phyllocoptes Schlechtendali

n. sp. erzeugt das Bleichen der Blatter von Pirus Malus L.



Der Vorsitzende, Herr Hofratli Prof. J. Stefan tiberreicht

folgende Miltheilung: „Uber elektrische Schwingungen in

geraden Leitern."

Die Vertheilimg eines constant en elektriscben Stronies in

einem Leiter oder die Verzweiguug desselben in mehrere Leiter

gescbieht in der Weise, dass bei gleicber Grosse des gesammten

Stronies die nach dem Gesetze von Joule bestimmte Warme-

entwicklung ein Minimum wird. Dieser Satz ist von Kircbhoff

fiir Leiter von beliebiger Gestalt bewiesen worden. Er gilt jedocb

nur, wenn die einzelnen Theile der Leitung keine eigentbiim-

licben elektromotoriscben Krafte entiialten, er gilt dessbalb niebt

flir verauderlicbe Strome, bei welcben inducirende Krafte in den

Leitern auftreten.

Bei Stromen von rapider Veranderlicbkeit, im Besonderen

bei periodiscben Stromen von sebr bober Scbwingungszabl, tritt

der Einfluss, welcben die Widerstiinde auf ibre Regulirung

nehmen, hinter jeneu der Inductionswirkungcn zuriick, und zwar

bei periodiscben Stromen um so mebr, je bober die Sebwingungs-

zabl wird. Bei der Losung mancber Fragen, welcbe sich auf das

Verbalten solcber Strome beziebeu, kann man von dem Wider-

stande der Leiter ganz abseben und die Gleicbungen anwenden,

welcbe fiir Strome in Leitern obne Widerstand gelten. Auf diese

Gleicbungen und ibre Anwenduug ist zuerst von G. Lippmann
bingewiesen worden.

Aus diesen Gleicbungen kann man folgenden Satz ableiten:

Die Verzweiguug oder Vertbeilung eines veranderlicben Stromes

gescbiebt in der Weise, dass fiir jede Zeit bei gleicber Grosse

des gesammten Stromes die elektrodynamiscbe Energie des-

selben ein Minimum wird. Da diese Energie aucb als eiue magne-

tische dargestellt werden kann, welcbe in der Magnetisirung

der Leiter und des dieselben umgebendeu Mittels ibren Grund

bat, so kann man das Princip aucb so aussprechen: Die Ver-

tbeilung der Strome erfolgt in der Art, dass bei gleicber

Grosse des Gesanimtstromes seine magnetiscbe Energie ein

Minimum wird.

In einem geraden Leiter von kreisformigem Querschnitte,

welcber keinen seitlicben Einwirkungen ausgesetzt ist, konnen

sicb elektriscbe Strome nur symmetriscb um die Axe vertbeilen.
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Wie nun auch die Stromdichte von dcr Axe gegen die Oberflaclic

hin vaiiiren mag, der Leiter wirkt nacli aussen magnetiscli so,

als ob der ganzc Strom in der Axe coneeutrirt wiire. Das Minimum

der uiagnctiscben Energie ist also dadurcb beslimmt, dass diese

Energie in dem vom Leiter erfuUten Raume den kleiusten Werth

erhalt. Dieser kleinste Werth, und zwar der Werth Null wird

dann erreicbt, weun der ganze Strom in einer unendlich dunnen

Sehiclite an der Oberflache des eylindriscben Leiters condensirt

ist, deun eine solche Stromrohre ubt in dem von ihr einge-

schlossenen Raume keine magnetische Kraft aus.

Ist der Quersehnitt des Leiters nicht kreisforraig, so gibt es

gleichfalls eine Vertheikmg des Stromes in der Oberflache, welehe

die magnetische Wirkung in jedem inneren Punkte der Null

gleich macht und dem Principe des Minimums der magnetischen

Arbeit entspricht. Diese Vertheilung ist conform derjenigen,

vi^elche eine elektrische Ladung annimmt, wenn sie sich auf dem

Leiter im Zustande des Gleichgewichtes befindet. So wie die

Resultante der elektrischen Krafte einer solchen Ladung in jedem

Puukte des Leiters Null ist, ist dies auch fltr die Resultante der

magnetischen Krafte der verschiedenen in der Oberflache liegen-

deu Stromfaden der Fall, wenn die Stromdiclitigkeit langs der

Umfangslinie in der>elben Weise variirt, wie die Dichtigkeit der

statischen elektrischen Ladung. Ist z. B. der Quersehnitt des

Leiters von einer Ellipse begrenzt, so werden die Stromdichten

in den verschiedenen Punkten dieser Ellipse sich verhalten wie

die Perpendikel, welehe auf die zu diesen Punkten geiiorigen

Tangeuten aus dem Mittelpunkte gefallt werden.

H. Hertz hat in seiuen zuletzt veroffentlichten Versuchen

sehr auffallende Belege daftir geliefert, dass elektrische Schwin-

gungen von sehr lioher Schwingungszahl nur langs der Oberflache

der Leiter sich bewegen. Aus seinen Beobachtungen liber solche

Bewegungeu in einem streifenforraigen Leiter geht auch hervor,

dass die Stromdichtigkeit in den Randern des Streifens eine sehr

viel grossere ist, als in der Mitte der breiten Seiteuflachen.

Es mag hier noch bemerkt werden, dass das aufgestellte

Princip der Vertheilung nicht bloss zur Beurtheilung des Ver-

haltens von Schwiuguugen dienen kann^ sondern auch auf

rapide elektrische Stosse, wie z. B. Blitzschlage oder auch Strom-



schlusse, deren Dauer aiif eine selir kurze Zeit beschrankt ist,

augewendet werden darf.

Die Geschwiudig-keit, mit welcher sicli elektrische Wellen

in elDem Leiter fortpflauzen, ist abhangig von dem Producte

zvveier Factoren, des Coefficienteu der Selbstindiiction und der

Capacitat, beide aiif die Langeneinheit des Leiters bezogen. Bei

der oben beschriebenen Vertheilung der Stromdichte in der Ober-

flache eiues Leiters wird die magnetische Energie, also auch die

Selbstiuduction, unabhangig von der magnetischen Bescbaffenheit

der Substanz des Leiters. In Folge dessen pflanzen sicli elektrische

Wellen von hoher Schwnngungszahl in einem Eisendrabte mit der-

selben Geschwindigkeit fort, vrie in einem Kupferdrahte. Nach

einem von H. Hertz angestellten Versuebe ist dies thatsacblich

der Fall. Nach H. Hertz v^are diese Thatsache nur so zu deuten,

dass der Magnetisraus des Eisens so schnellen Schvringungen

nicht zu folgen vermag. Nach dem hier Vorgetragcnen liegt die

Sache viel einfacher, das Eisen bleibt von jeder magnetischen

Einwirkiing dieser Schwinguugen frei.

Den Versuchen von H. Hertz ist auch zu entnehmen, dass

die Fortpflanzung elektrischer Wellen in diinnen wie in dickeren

Drahten mit derselben Geschvrindigkeit sich vollzieht. Nach der

oben bestimmten Art der Vertheilung solcher Wellen in der Ober-

flache eines Leiters folgt, dass diese Geschwindigkeit in einem

geraden Leiter nicht nur von der Grosse, sondern auch von der

Gestalt seines Querschnittes unabhangig ist. Man kann namlich

deu Coefficienten der Selbstinduction ausdrucken durch das dop-

pelte Potential eines Stromes auf sich selbst, dividirt durch d.is

Quadrat seiner Intensitat. In analoger Weise ist der reciproke

Werth der Capacitat gleich dem doppelten Potentiale der elek-

trischen Ladung auf sich selbst, dividirt durch das Quadrat ihrer

Quantitat. Nimnit man zur Berechnung des Strompotentials die

von F. Neumann aufgestellte Formel fur das Potential zweier

Stromelemente, so fallt dieses in einem geraden Leiter, in welchem

nur parallele Elemente vorkommen, mit dem Potentiale zweier

Elemente der statischen Ladung zusammen. Wenn nun noch die

Stromdichte wie diejenige der Ladung in der Oberflache nach

dem gleichen Gesetze vertheilt sind, so hat man zur Bestim-

mung der beiden Potentiale dieselbe Rechnung zu fUhren. Beide



sind in gleicher Weise von der Grosse und Gestalt des Quer-

schnittes abbiingig, und deranacb wird das Product aus dem

Coefficienten der Induction und der Capacitat, somit auch die

Fortpflanzungsgescbwindigkeit der Wellen von der Grosse und

Gestalt des Querschnittes unabhangig.

Die gleiche Form des elektrodynamischen und des elektro-

statiscben Potentials fur gerade Leiter bat zur Folge, dass die

Vertbeilung vou Stromen auf solcben Leiteru, welcbe parallel

gelegt und nicbt mit einauder verbunden sind, nacb den Regeln

der Elektrostatik bestimmt werden kann. Dabei ist das Potential

in einem Leiter, dessen Strom nur durcb die Induction dcp

andereu hervorgerufen wird, gleicb Null zu setzen.

Herr Dr. James Moser itberreicht zwei Arbeiten aus dem
physikal.-cbemiscben Laboratorium der k. k. Universitat in Wien,

und zwar:

1. „Elektriscbe Schwingungen in luftverdlinnten

Raumen ohne Elektroden."

Geleitet von der Heaviside-Poynting'schen Anscbauung,

dass elektrische Scbwingungen in einen Drabt von der Ober-

flacbe aus eindringen, und beeintlusst durch den Hertz'scben

Versucb am Drabtkafig, Wied. Ann. 37, S. 395, bat der Verfasser

luftverdiinnte Eaume obue Elektroden als Leiter beniitzt, in

welcben elektrische Schwingungen stattfinden.

Eine Glasrobre, welche ein Vacuum von constanter Ver-

diinnung entbielt, wurde mit einer weiteren Rolire umgeben und
iu dieser mittelst Luftpumpe die Verdiinnuug variirt. Es ergab

sich Folgendes:

a) Bel gewobnlichem Atmospbarendruck im aussern Rohr
leuchtet die innere Robre, die ausserc bleibt dunkel.

b) Bei geniigender Evacuirung der Mantelrobre, kebrt sich

die Erscbeinung um, die innere Robre wird dunkel, die aussere

leuchtend. Es offenbart sich also Schirmwirkung.

2. „Uber die Leitungsfabigkeit des Vacuums."



Im Verfolg der vorangehenden Arbeit wurde dieVerdiiiinimg

noch weiter fortgesetzt UDd hiebei

c) Die iiussere Rohre wieder duukel, die innere leuchtend,

so dass fiir das Auge dieses dritte Stadium dem ersteii Stadium

gleicht.

Das vollkommeuere Vacuum tibt also keine Schirmwirkung

aus, es hat die Leitfahigkeit fiir den elektrischen Strom ver-

loren.
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SE
S
S
s

w

3| W
1 w
2 NW

NE
SE

NW
2 W
5 W
3 W
4; NW
2 NW
2 NE

—
N
E

E
W
NW

NW 2

NW 1
—
—
SE 1

—
W 4
W 4
NNW 3

NW 1

' 1



11

Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202.5 Meter),

November 1889.

BewQlkung

Tages-

mittel

Dauer
Ver- des
dun- Sonnen-
stung

II
scheius

in Mm.
,_

Stunden

!10

10

!
9
9

10
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Beobachtungen an der k. k. Centra]

Erdmagnetismus

^alt fiir MeteorCo. und

Hohe Warte bei \vien (Seeliohe 202*5 Meter),

iniMonafe November 1889.

Tag

Magnetische Variationsbeobachtungen*

Declination

Tages-

mittel

9° +

Horizontale Intensitat

gh Tages-

mittel

2.0000 +

Verticale Intensitat

Tages-

miltel

4.0000 +

.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

8.5
9.0
9.0
8.7
8.3

8.5
8.5
8.4
8.7
8.4

9.1
9.1
8.9
8.5
8.3

8.1
8.9

10.1
8.8
8.3

7.9
9.3
8.7
8.3
8.3

8.8
11.6

, 9.1
10.8

I

9.6

Milte! 8.

9.7
11.2
5.6
9.5
12.8

10.9
11.6
11.2
10.8
11.1

12.3
11,3
11.2
10.2
11.2

11.1
12.2
9.1
10.4
9.3

10.8
11.3
10.7
10.7
10.8

10.4
10.2
11.6
9.7

11.0

0.5
4.6
7.6
8.3
7.4

8.2
7.7
7.5
6.3
8.0

8.6"

8.7
8.3
8.8
6.1

7.3
1.6
6.9
7.4
6.1

,

8.1
8.3
8.5

I

9.3
,SA
12.6
59.7*
5.0
7.7
2.0

6.23
8.27
7.40
8.83
9.50

9.20
9.27
9.03
8.60
9.17

10.00
9.70
9.47
9.17
8.53

8.83
7.57
8.70
8.87
7.90

8.93
9.68
9.30
9.43
9.17

10.60
7.17
8.57
9.40
7.53

642



Kaiserliclie AkadeutiC der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1890. Nr. II.

Sitzung der mathematiscli-iiaturwissenscliaftlichen Classe

vom 16. Janner 1890.

Das Prasidiiim des Niederosterreichischen Glewerbe-

Vereines in Wien ladet die kaiseiiiche Akademie zur Theil-

nahme an dera Jubilaum des fiinfzigjahrigen Bestandes dieses

Vereines ein, welches am 28. Februar d. J. stattfinden wird.

Das Prasidium der Physikalisch-okonomisclien Ge-

sellschaft zu Konigsberg in Preussen ttbermittelt die Einladung

zu der am 22. Februar d. J. statttindenden Feier des hundert-

jahrigen Bestehens dieser Gesellschaft.

Herr Prof. W. F. Loebiscli in Innsbruck iibersendet eine

in seinem Laboratorinm ausgefiihrte Arbeit von Herrn Dr. Paul

Mohr: „Uber die Einwirkung von Anilin auf Benzol,

hexaclilorid".

Bei Einwirkung von 12 Molek. Anilin auf 1 Molek.

Benzolhexachlorid in zugeschmolzenem Glasrohr bei einer Tem-

peratur von 130° C. aber auch schon bei Zimmertemperatur nacb

mehrmonatliehem Steben des Reactionsgemisches entsteht in

geringer Menge eine in mennigrothen, seidenglanzenden, rhom-

biscben Blattcben krystallisirende Verbindung. Die Elementar-

analyse derselben fUhrt zur Zusammensetzung Cg^H^jNg ent-

sprechend einem Triphenylimidbenzol

1
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\CeH,NH

Bei laiigerem Erhitzcn des Triphenylimiclbenzols mit con-

centrirter Scbwefelsaure bei 170° C. ciitsteht unter Abscbeidung

von Koblensaurebydrid eine ticfduukelblau gefarbte Losung, aiis

welcber jedoch kein loslicbes Barytsalz zu erbalten war. Die

bbuie Losiing wird beiin Neutralisireu mit Kalilauge violettrotb

und bebalt diese Farbiing aucb bei Ubersebuss von Alkali.

Das w. M. HeiT Prof. J. Loscbmidt ubcrreicbt eine Ab-

bandhmg unter dem Titel: „Stereochemische Studien". I.

In derselben wird der Versuch gemacbt, die Form des regu-

laren Tetraeders fiir das Koblcnstoffatom, dessen Einfiihruug in

die Structurscbemen der die Polarisatiouscbene drebenden Sub-

stanzen zu so erbeblicbenllesultateu gefUbrt bat, aucb beiandereu

Koblenstoffverbindungen in Anordnung zu bringen.

In der vorliegenden Arbeit wird speciell das Scbema des

Benzols auf dieser Grundlage entworfeu, wobei eine vollkommene

Harmonie desselben mit der allbekannten Kekule'scben Benzol-

Forme! zuni Vorscbein kommt.

Der Vorsitzende Herr Hofratb Prof, J. Stefan iiberreiebt

folgende zweite Mittbeilung: „tj ber clektrische Scbwin-

gungen in geraden Leitern"'.

Wird ein veranderlicber Strom durcb einen Drabt gcscbickt,

welcber von einer concentrischen Metallrobre isolirt umgeben ist,

so wird in dieser Robre ein Strom inducirt. Die Ricbtung und

Grosse, sowie die Vertheilung desselben in der Robre, lasst sicb,

wenn der Strom im Drabte als gegeben betracbtet wird, aus dem
Princip der kleinsten magnetiscben Energie unmittelbar ableiten.

Das Minimum dieser Energie wird bei folgender Anordnung der

Strome erreicbt: Der centrale Strom ist in einer uuendlicb diinnen

Sebicbte an der Oberflacbe seines Leiters condensirt. Der in-

ducirte Strom fliesst in einer unendlich diinnen Sebicbte an der



15

inneren Flache der Rolire unci bat in jedem Zeitpnnkte dieselbe

Inteusitat, wie der Strom im Mitteldrahte, aber die entgegen-

g-esetzte Ricbtimg. Bei dieser Anordnimg sind nur in dem Raume,

welcher zwischen der Oberflache des Drahtes und der innereu

Wandflache der Rohre liegt, magnetische Krafte in Wirksamkeit.

Das Innere des Drahtes, sowie der von der Masse der Rohre er-

fiillte, aber ausserdem noch der ganze aussere Raum, sind von

magnetischen Kriiften frei.

Die um den Draht gelegte Rohre hebt auch seine indneirende

Wirkung im ganzen ausseren Raume auf, sie bildet einen voll-

kommenen Schirm fiir die inducirenden, wie filr die magnetischen

Krafte des von ihr umhitllten Drahtes. Die Schirmwirkung der

Rohre besteht nach dieser Darstellung also darin, dass die Wir-

kungen des centralen Stromes durch jene des inducirten Stromes

in der Rohre aufgehoben werden.

Dieser Fall steht in vollstiindiger Analogie mit dem elektro-

statischen Problem der Vertheilung der Elektricitat auf zwei

concentrischen Cylindern, von welchen der innere isolirt, der

aussere zur firde abgeleitet ist. In derselbeu Weise ist die Auf-

gabe der Stromvertheilung auch dann, wenn der Draht und die

Rohre nicht concentrisch sind und auch andere als kreisformige

Querschnitte haben, durch die analoge Aufgabe der Elektrostatik

gelost. Die Schirmwirkung der Rohre bleibt auch bei diesen ver-

anderten Bedingungen eine vollkommene.

Der Einfluss der urahlillenden Rohre auf die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Wellen im Drahte ergibt sich auf folgeude

Weise: Durch die Einschrankung des magnetischen Feldes auf

den zwischen dem Draht und der Rohre liegenden Raum wird

die Selbstinduction im Drahte bedeutend vermindert. Fiir kreis-

formige Querschnitte und concentrische Lagerung lasst sich

diese Verminderung leicht angeben. Dieser entspricht eine Er-

hobung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit, wenn die Capacitat

nahezu dieselbe bleibt, was nach den Regeln der Elekrostatik

der Fall ist, so lange die Rohre isolirt bleibt. Ist dieselbe aber

zurErde abgeleitet, dann vergrOssert sie die Capacitat des inneren

Drahtes in demselben Masse, in welchem die Selbstinduction

vermindert wurde, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit bleibt dem-

nach uugeaudert.

1*
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Man karni aber die Capacitat iiocli in bedeuteudeiem Masse

verstiirken, wenn man den Raum zwischen deui Dralite uud der

Rohre mit einem starkercn Dielektriciim, als die Luft es ist, aus-

fullt, z. B. zwischen Draht und Rohre eine Glasrohre einschiebt.

Auf die Selbstinduction hat diese Glasrohre keiuen Einfluss, die

Capacitat aber erlioht sic nahezu aiif den doppelten Betrag. Es

sinkt somit die Fortpflaiizung-sgeschwindigkeit im Verhaltniss von

\/2 zn 1 hcrab. Diesen Einfluss des isolirenden Mediums auf

die Fortpflanzuugsgeschwindigkeit hat schon Sir W. Thomson
angegcben.

Wird ein Strom in zwei gleiehe Drahte verzweigt, von

welchen der eine von eincr Rohre umgebeu ist, der andere aber

nicht, so wird der erstere einen viel grossereu Theil des Stromes

aufnehmen als der zweite wegen der grossen Vermiuderung der

Selbstinduction, welche die umhiillende Rohre zur Folge hat.

Wird einem stromfuhrenden Leiter ein zweiter gerader

Leiter parallel gestellt, so vertbeilen sich der gegebene Strom

in der Oberfliiche des ersten und der inducirte in jener des

zweiten ebenso, wie sich eine gegebene Ladung auf dem ersten

und die inducirte auf dem zweiten Leiter vertbeilen, wenn der

letztere zur Erde abgeleitet ist. Hat der erste Leiter einen kreis-

formigen Querschuitt, so ist doch der Strom iiber seine Ober-

flache nicht gleichformig vertheilt, sondern hat an der dem
zweiten Leiter zugeweudeten Seite eine grossere Dichte als an

der abgewendeten. Wenn diese Verdichtung sichtbar wird, wie

in einer Geissler'schen R(3hre, so gewahrt sie die Erscheinung

einer Anziehung des Stromes gegen den angenaherten Leiter. In

Wirklichkeit besteht aber zwischen dem Leiter des primaren

Stromes und dem angenaherten Leiter eine elektrodynamische

Abstossung, welche bei grosserer Verdiinnung der Luft, also bei

erhohtem Widerstande, bei welchem die scheinbare Anziehung

nicht mehr eintritt, beobachtet wird.

Auch ein solcher Leiter, welcher den stromfiihrenden nicht

rings umschliesst, iibt eine theilweise Schirmwirkung aus, und

zwar umso mehr, je ausgedehnter er ist. Herr Hertz hat gezeigt,

dass auch ein System parallel gespannter Drahte wie ein flachen-

fdrmiger Leiter sich verhalten kann. Ein solches System von

Drahten kann aber eine Schirmwirkung nur dann ausUben, wenn
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der primare Strom in diesen Driihten Strome induciren kann,

solche Drahte bildeu de.sslialb keinen Schirm, wenu sie seukrecht

zum primaren Leiter gestellt werden. Die iuducirten Stroiiie

bilden auch eiae wesentliche Bedingung- dafiir, dass ein Leiter

inducirende Wirkungen zu reflectiren im Stande ist. Die reflec-

tirteu Wirkungen sind die Wirkungen der Strome, welche in der

Oberflache des reflectirendeu Leiters indueirt werden.

Herr Prof. Dr. Franz Toula iiberreicht seinen Bericht tiber

die ira Auftrage der akademischen Boue-Stiftungs-Commission

ausgefiibrten geologischen Untersuchungen im ostlichen

Balkan und in den angrenzeuden Gebieten.

Zu besonderem Dank ist er dem k. und k. osterr.-ungar.

General-Consul in Sofia, Herrn Stefan Burian von Rajecz

verpflicbtet, der ibm die Averktbatige Forderung seiner Reise-

zweeke von Seite der flirstl. biilgariscben Regierung erwirkte, von

welcher er, in gleicbfalls zu bobem Danke verpflicbtender Fiir-

sorge, Empfehlungen an alle Bezirksbeborden erliielt, und die

ibm einen Begleiter in der Person des Gymnasial-Professors

Hermenegild Skorpil zur Seite gab, der leider durcb Er-

krankung wabrend der Reise verhindert war, ihn auf alien Reisen-

wegen zu begleiten.

Zum Aussprucbe verbindlicben Daukes ist er aucb folgenden

Herren gegeniiber verpflicbtet:

Dem Herrn k. und k. General-Consul K. v. Kwiatkowski
in Ruscuk (dermalen in Amsterdam ), dem k. und k. Vice-Consul

Pogatscher in Varna, dem kais. deutschen Vice-Consul Baron
von Briick ebenda, den Herren fiirstl. bulgariscben Bezirks-

ingenieuren Pifnicka in Rasgrad, Jeletz in Sliven und Miiller

in Sumla, dem Herrn Inspector J v. Java so v in Rasgrad, den

Herren Stationsvorstanden Scbnellerin Sumla road und 8 1 e i n e r

in Ruscuk, dem Herrn Dr. Darlanski in Kotel, endlicb Herrn

Dr. Dram en und dem Herrn Apotbeker Weiss in Sumla.

Die Reise wurde von Ruscuk aus angetreten und wurde der

ostlicbe Balkan auf secbs Linien durcbquert.

1. Von Rasgrad iiber Kasan (Kotel) nacb Sliven.



18

2. Von Sliven liber Binkos ziir Kohle am Mandralyk und

liber den Zuwanci-Pass nach Kecidere und Starareka.

3. Von Starareka tiber den Demirkapiipass uacli Sliven.

4. Von Sliven liber Biirgudzi, Komarevo, den Calikavakpass

iind Bairamdere nach Sumla. — Sumla und Varna.

5. Von Varna liber Aivadzik nach Eskipasli und nach Aitos.

6. Von Aitos liber Tikenlik und Praca nach Provadia und

Varna.

In der vorgelegten Arbeit werden auch die fossilen Faunen

von Piasgrad (Barreme-Snfe) und Kasan CKorallen-Mergeln mit

Parkerien) ausfuhrlicher besprochen und das Ergebnis der Unter-

suchnng der von Herrn Skorpil eingesendeten Materialien

behandelt.

Im ostlichen Balkan treten auf

:

1. Quarternar. Lossablagerungen beiEasgrad mit Elephas

und Bos. Alte, zum Theil terrassirte Alluvionen in den breiten

Thalern des Akili- und Deli-Kamcik und im Becken von Cam-

dere. Ausgedehnte junge Ablagerungen am Siidfusse des Balkan.

2. Belvedere Schotter bei Lidza (Aitos SO) und slid-

lich von Varna.

Sarmatische Bildungen sind weniger verbreitet als bis-

her angenommen v\'urde.

Spaniodon - Schichten im SO von Varna und an der

Haupstrasse liber dem Emineh-Balkan slidlich von Varna.

Marine-Schichten von Varna, a) Oolithe mit kleineu

Gastropoden, b) z. Th. oolithische Kalke mit Pecten, Chama
etc. bei Varna und slidlich davon bei Pasadere (Aquivalente des

Tschokrakkalkes der Krim?) c) Mergel mit Lucina Dujardini,

Nucula, Dentalium etc. bei Orehova slidlich von Varna. (Aqui-

valente der TlifiFerer Mergel?)

3. Alteres Tertiar. Oligocan mogen die Kalke mit Korallen-

und Lithothamnien bei Orenzik im Sliven-Balkan sein. Sandige

Mergel mit Nummuliten, Orbitoiden, Austern, Cyrenen etc. liegen

aus dem Selidza-Thal (Sliven N) vor; Nummuliten, Strombus

Toiirnuiieri, Volnta, Cassidaria finden sich bei Sotire (Sliven NO)
etc. (Aquivalente der Ronca-Schichten).

Im Eocan von Ajladin (Varna W) wurde auch ein Alve-

olinenhorizont nachgewieseUo



19

Ein Theil der Flyschsandsteine des Ostbalkan gehort zwei-

fellos zum Eociin.

Sandsteine mit Hieroglyphen {Palueodictyon und Zoophy-

cos in neuen Formen) wurden im Emineh-Balkan bei Keteler

augetroffeu. Fucoidenmergel treten an vielen Punkten auf, znm

Theile wie bei Alcakdere (Emineh-Balkan) zusammen mit Ino-

eeramen.

4. Kreide. Ausser dem Kreide-Flysch (durch Inoceramen

gekennzeichnet) treten in ahnlichen Sandsteinen (leider sehr

sparlicb) aueh Ammoniten auf.

Nordwesteuropitiscben Cbavakter triigt die obere Kreide

von Sunila, Praca und Provadia an sich: Obersenon mit

Galeriteu, uiit Ostrea vesimdaris, Inoceramus Cripsi etc.

Obercenoman (ahnlich den Korycaner Scbicbten) tritt bei

Madara ( iSuuda Ost) auf, mit C'ularis Sorigneii, Ostrea haliotoides,

Spondylus, Pecten, Lima etc.

Untercenoman zwiscben Tikenlik und Praca mit Cato-

pygus carmains Gldf.

Dem Ceuoman entsprecben aucb die Orbitolinen Scbicbten

mit grosseri Orbitoliuen von Kasan (Kotel), und aucb die

Korallen-Mergel von Kasan mit Parkerien sind bieber zu stellen.

Der unteren Kreide entsprecben: die Barrenie-Stufe von

Basgrad mit Desmoceras difficile, Aspidoceras Percevali, Crio-

ceras TabareUi, dissimile etc, Aucb zwei Hilfsformen liegen

von Basgrad vor, sowie ein Exemplar von Holcodiscus incertus

(Mittel Neoconi).

Die Hauterive Stufe ist ausserdem entwickelt:

Am Wege von Sumla zur Eisenbabnstation, mit Crioceras

Duvali, Holcodiscus Astierianus, Haploceras Grasianum etc. ; bei

Makak mit Nautilus pseudelegaiis ; vor Ailadin (Basgrad-Eski

Dzuma) rait Crioceras afi'. Villiersianutn, und im Derbend-Balkau

(S.v.Osnianbasar) m\\ Hoplites aff. cryptoceras,E.. cf. pexiptychus,

Haploceras Grasianum mit Aptychus, Holcostephanus Astierianus,

Crioceras Duvali, Hoplites aff. Malbosi u. Aptychus Didayi.

5. Der Jura ist nur sporadiscb bekannt geworden (Lias-

Dogger): siidlicb von Eski Dziima, bei Kasan (Kotel) und im

Karnabad Balkan. (Calikavak Pass").
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6. Die Trias ist auf wenige Fimdpunkte iin Slivenbalkan

beschrankt und fehlt weiter im Osten.

Die itlteren Sedimentformationen felilen.

7. Krystallinisclie Massengesteine treten gleichfalls

im BalkaDgebiete sehr zurlick. Granit wurde nur am Mandralyk

anstehend getroflfen. Granitrollsteine finden sich in Conglo-

meniten der Flyschgesteine und als FindKnge in den Flussbetten.

Dioritfindlinge wurden bei Catak angetroffen, Forphyre anstehend

bei Sliven und als Findlinge bei Aivadzik sudlich von Varna.

In dcm grossen Eruptivgebirge siidlich vom Emineh-Aitos

Balkan spielen Augit-Andes it e die Hauptrolle. Auch Mandel-

steine sind verbreitet. Untergeordnet treten Trachyt (Dautli),

phonolitischer Trachyt vor Aitos, Nephelin-Tephrit bei Dautli auf.

Ein Krystalltuff ganz ahnlich jenem von Cirkova im Karadza

Dagh liegt von Burgudzi (Sliven 0) vor.

Aas der k. k. Hof- und 6taatsdruckerci In Wien.



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wieii.

Jahrff. 1890. Nr. III.

Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftliclieii Classe

vom 23. Janner 1890.

Der Secretar legt das Heft X. (December 1889), Scbluss-

heft des X. Bandes der Monatshefte fur Chemie vor.

Die Commission fur das Zweihundertjiihrige Jubilaum
der Matliematisclien Gesellschaft in Hamburg iiber-

mittelt die Einladung zu der am 15. Februar d. J. stattfindenden

feierlicben Sitzung dieser Gesellschaft.

Das c. M. Herr Prof. G. v. Escherich in Wien ubersendet

eine Abhandluog von Dr. A. Sehwarz, betitelt: „Zur Theorie

der reellen Hnearen Transformationen und der Loba-

tschefsky'schen Geometrie".

Der Secretar legt eine eingesendete Abhandlung des Herrn

Edmund Jiissen in Wien: „Uber pliocane Korallen von

der Ins el Rhodus" vor.

Ferner legt der Secretar ein versiegeltes Schreiben behufs

Wahrung der Prioritat von Herrn Edmund Poppy, Ingenieur

in Wien, vor, mit der Aufschrift: „Abhandlung liber die

Theorie seibstthatiger Ventile, mit besonderer Rlick-
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sicht auf das vom Verfasser erfundene und patentirte

Ventil-System und dessen Anwendung bei der Con-

struction schnellgehenderPumpen, Geblase und Com-
pressor en".

Das c. M. Prof. Victor v, Ebner in Wien Uberreiclit eine

Abhandlung unter dem Titel: „Strittige Fragen iiber den
Ban des Zahnschmelzes".

Dieselbe behandelt: 1. die briiunlichen Parallelstreifen von

Retzius, 2. die Schreger'scben Faserstreifen, 3. die Quer-

streifen der Scbmelzprismen, 4. die Brucbflachen derselben,

5. die Doppelbrecbung des Schmelzes, 6. die Kittsubstanz der

Scbmelzprismen und das Scbmelzoberbautcben, 7. die Canalcben

des Scbmelzes und ihren Zusammenhang mit den Zahncanalcben.

Herr Dr. L. v. Hepperger, Privatdocent fUr Astronomic an

der k. k. Universitat zu Wien, iiberreicbt eine Abbandlnng be-

titelt: ^Integration der Gleicbungen fiir die Storungen
der Elemente periodischer Kometen von geringer
Neigung durcb die Planeten Erde, Venus und Mercur".

Der Verfasser zeigt bierin, wie die Integrationsmethode,

welche er in der am 11. Juni 1889 der kaiserl. Akademie vorge-

legten Abbandlnng entwickelt bat, die Storungen aller Elemente

eines Kometen linden liisst.

Aus der k. k. Ilof and Staatsdruckerol in 'Wien.



Eaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1890. Nr. IV.

Sitzung der mathematiscli - naturwissensckaftliclieii Classe

vom 6. Febmar 1890.

Der Vorsitzencle gedenkt in warmen Worten des Ver-

Instes, welchen die kaiserliche Akademie und speciell diese

Classe durch das am 29. Janner d. J. erfolgte Ablebeii des cor-

respomlirenden Mitgliedes Prof. Dr. Melehior Neumayr in Wien

erlitten hat.

Die anwesenden Mitglieder geben ihrem Beileide durch

Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der S ecretar legt das ersebienene Heft VIII—X (October

bis December 1889) des 98. Bandes, Abtbeilung II. b. der

Sitzungsberichte vor.

Herr G. C Schmidt in Basel tibersendet eine Abhandlung:

nUber die Volumanderung beira Losen von Salzen in

Wasser".

Der S ecretar legt ein versiegeltes Schreiben von Herrn

J. Kicliard Harkup in Krems a. D. behufs Wahrimg der Priori-

tat vor, w^elcher angeblicli eine Beschreibung seiner Erfindung

hinsichtlich einer neuartigen Schiesspulverladung fUr alle Arten

von Schusswaffen enthalt.
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Das w. M. Herr Prof. J. Loschmidt iiberreicht eine im

phyf^ikaliscb-chemisclion Laboraforium dev k. k. Wiener Univei-

sitat von Herrn Dr. James Moser ausgefiibrte Arbeit: „Ver-

gleichende Beobacbtung von Inductionscapacita t

und Leitungsfabigkeit evacuirter Ranme".

Herr Prof. Losclnnidt iiberreicht ferner: Secbs Mikro-

photograpbien einiger fiir die Lebre von den Ton-

empfindiingen wicbtiger Organe des Obres, welcbe

von Herrn Dr. Tomas Albarracin aus Chile in deni physi-

kaliscb-chemiscben Laboratorium der Wiener Universitat unter

der Leitung des Herrn Dr. Moser ausgefiihrt wordeu sind.

Das w. M. Herr Prof. Wiesner iiberreicht eine Abbandlung

des Herrn Dr. E. Heinricber, Professor an der k. k. Universitat

zu Innsbruck^ welcbe den Titel flibrt: „Uber einen eigen-

tbiimlicben Fall von Umgestaltiing einer Oberbaut
und desseii biologiscbe Deutung".

Die Hauptergebnisse dieser Arbeit lauten:

1. Die Innenepidermis der Kapsel von Adlumia cirrhosa ist

entwicklungsgescbicbtlicb wobl eine Oberbaut, sie weicbt aber

fast in alien ihren Eigentbiimlichkeiten von den gewobulicben

Epidermen, selbst von den bekaunten inneren Frucbtoberbauten

ab. Sie besitzt im ausgebildeten Zustande keine Cuticula, besteht

aus dickwandigen. fibrosen, verbolzten, mit Tiipfeln versebenen,

durcb v^eite Intercellularen getrennte, gitterfOrmig angeordnete

Zellen, v^elche die Fahigkeit besitzen, grosse Quautitiiten von

Wasser aufznuebmen.

2. Diese metamorphe Innenepidermis des Pericarps der

genaunten Pflanze stebt mit den Keimnngsverbaltnissen der

Pflanze im ursacblicben Zusammenbange und erscheint als zweck-

massige Anpassung. Es erfolgt namlicb die Keimung der Adlttmia-

Samen innerbalb des Frncbtgebauses und die nietamorpbisirte

Epidermis des Pericarps bat den Zweck, einen Wasservorratb fiir

die Keimung aiifzunebmen, in geeigneter Weise zu speicbern und

dem Samen zuzufiibrcn.
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Das w. M. Herr Hofrath G. Tschermak berichtet liber eine

Arbeit des Herrn Prof. Dr. Fricdrich Be eke in Czernowitz:

„Uber die Ursache der Tetartoedrie des Dolomit".

Ein von Herrn Seligmann in Coblenz entdecktes Vor-

kommen im Topfsteiu von Scaleglia bei Disentis, Schweiz, zeigt

nebeneinander mid gleichzeitig- gebildet krystallisirten Dolomit

und Magnesit. Der erstere tragt an dem vorlierrschenden, ein-

seitig gestreiften Grruudrhomboeder imtergeordnet die Endflache

und folgende Rhomboeder dritter Art:

/ Arm
^410) + ^^, /r(201) + -~, /t(751)-f-l^

r 2 '
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Der geriugere Giad von Symmetrie in der Molekel von

Dolomit und Titaneisenerz pragt sich in der Tetartoedrie der

Krystallform aus.

Die hier angedeuteten Beziehungen lassen sich anschaulich

dar8tellen,wenn man in jenemSpecialfalle des zusammengesetzten

Rhomboedersystems von Sohncke, welcherder rhomboedrischen

Hemiedrie entspricht, an Stelle der „Punkte" eiumal mit einer

Symmetrieebene versehene Molekel oder solche ohne Symmetrie

einflibrt. Das System entspricht im ersten Falle der rhomboedri-

schen Hemiedrie (Calcit, Maguesit, Eisenglan/.), im zweiten Falle

der rhomboedrischen Tetartoedrie (Dolomit, Titaneisenerz). Sie

sind auch in Ubereinstimmung zn bringen mit den Annahmen von

Wulff (Zeitschr. f. Kryst. 13, 554).

Die ausfuhrliche Arbeit, vrelche auch eine Revision der

Dolomitformen enthalt, wird demuachst erscheinen.

Herr Dr. J. S chaffer, Privatdocent und Assistent am histo-

logischen Institute der k. k. Universitat in Wien, iiberreicht eine

Abhandlung, betitelt: „Die Far bung der me nsch lichen
Retina mit Essigsaurehamatoxylin".

Verfasser farbte Schnitte meuschlicher Netzhaut mit Essig-

saurehamatoxylin nach einer von ihm modificirten Methode von

Kultschitzky, und erhielt dabei mannigfache Farbungen der

Sehzellenschicht, unter denen die Schwarzfarbung von Zapfen-

zellen mit alien ihren Bestandtheilen hervorzuheben ist. Es

scheint sich dabei um eine pericellulare Lackbildung zu handeln,

ahnlich, wie bei den Farbungen nach Golgi um periganglionare

Niederschlage.

Die Methode bietet nebst dem praktischen Interesse, auch

ein solches fur die Theorie der Farbung.

Selbstandige Werke oder neue, der Akademie bisher Dioht zuge-

kommene Periodica sind eingelangt:

Direccion General de Estadistica de laProvincia de

Buenos Aires, Censo Agricolo-Pecuario de laProvincia
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de Buenos Aires. Levaatado en el mes de octubre de 1888.

Buenos Aires, 1889; 8".

Von dem auswartigen Ehrenmitgliede M. Charles Hermite
eingesendet:

Institut de France. Academie des Sciences, Discours de

M. Hermite, President, lu dans la stance publique annuelle

le 30 decembre 1889. Paris, 1889; 4^.

University de France. Academic de Paris, Inauguration de

la Nouvelle S or bonne par le President de la Republique

le 5aotit 1889. Paris, 1889; 4".



Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fur Meteorologie und

im Monaie

I
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

December 1689.

Temperatur Celsius Absolute Feuchtigkeit Mm.

Max. Miu.

[insola- Radia-

i
tion tion

Max. Min.

Tages-

mittel

Feuchtigkeit in Procenten

2.2
3.3
1.0
0.4
1.8

3.1
4.6
4.2
4.8
3.9

1.8
0.0
2.2
0.0
3.0

0.8
0.9
1.5
4.6
4.7

6.1

5.2
2.2
0.8
1.0

2.6
4.5
4.5
4.7
3.6
2.8

— 6.2
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Monate

Tag
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Erdmagnetismus, Holie Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

December 1889.
-
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Beobaohtungeii an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

hn Moriate December 1889.
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I7l>ei:'siclit

der am Observatorium der k. k. Central-Anstalt fiir Meteorologie und Erd-

magnetismus im Jahre 1889 angestellten meteorologischen und magnetischen

Boobachtungen.

M 11 a t
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Vorlaufige Monats- und Jahresmittel der erdmagnetisclieii

Elemente.

1

1

j
Decliuation



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahig. 1890. Nr. T.

Sitzung der mathematisch-naturwissenscliaftlicheii Classe

vom 13. Februar 1890.

Dei- Secretilr legt das erscliieiiene Heft VIII—X (October-

December 1889) des 98. Bnndes, Abtbeilung- III der Sitzungs-

beri elite vor.

Das w. M. Herr Hofrath Dr. L. Sell mar da iiberseiidet eine

Abbaudlung von Dr. Alfred Nalepa, Professor an der k.k.Lelirer-

bildungsanstalt in Linz, betitelt: „Zur Systeinatik der Gall-

milben".

Das w. M. Herr Director E. Weiss liberreiclit eiue Abband-

liing, betitelt: „ Babnb estimmuug des Meteors vom
23. October 1889, von Prof. G. v. Nicssl in Briinn.

Ans dem reicben Beobacbtuugsmateriale, das ziim grosseren

Tbeile von der k. k. Universitats-Sternwarte in Wien gesammelt

worden ist, ergab sich, dass das Meteor, welches am 23. October

1889, 5'^22'" mittl. Wiener Zeit, 110 km hoch iiber der Gegend

von Hajos bei Kalocza in Ungani aufleiielitete, sich in einer um
28°5 gegen den Horizont geneigten und aiis 341° Azimuth ge-

richteten Babn bis zii 36*6 km iiber der Gegend zwisehen Neutra

und Tapolczau bewegte, wo es erlosch. Das Licht des Meteors

war von ausgepragt griiuer Farbe. Der Durchmesser der Feuer-

kngel ergab sich iiber 300 Meter. Die geocentrische Geschwin-
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digkeit kann nach sorgfaltiger Discussion von 21 Angaben liber

die Daiier nicht weniger als 22 km betragen haben, woraus sicb

die heliocentrische zu mindestens 52 km, daher eine Bahn von

ausgeprjigt liyperbolischem Cliarakter ergibt. Fiir deii schein-

bnieuRadiationspunktwurde die Position a:=:311°4, o =— 11 °3

get'nnden, welcbe einen Vergleich mit zvvci anderen analogeu

Erscheiniingen im October und December zulasst.

Selbstandige Werke oder neue, der Akademie bisher nicht

zugekommene Periodica sind eingelangt:

. k. Ackerbau-Miuisterium, Bilder von den Kupferkies-

Lagerstatten bei Kitzbiihcl und den Schwefel-Lagerstatten

bei Swoszowice. Nach der Natur aufgenommen von den k. k.

Bergbeamten, redigirt von Ministerialratb F. M. v. Friese.

Herausgegeben auf Befebl Sr.Excellenz des Herrn Ackerbau-

Ministers Julius Grafen Falkenhayu. (Mit 78 Lager

statten-Bildern.) Wien, 1890; 4".

Aus der It. b. Hof- und Staatsdruckerei in Wicn



Kaiserliclie Akademie Uer Wissenschafteii in VVien.

Jalira. 1890. Nr. YL

Sitzung der mathematiscli - naturwissenschaftlichen Classe

vom 6. Marz 1890.

Die Nachricht liber das am 24. Februar d. J. in Prag er-

folgte Ableben des wirklichen Mifgliedes Herrn Hofrathes Prof.

Dr. Victor Leopold Ritter v. Zepharovich wiirrie in der Ge-

sammtsitzuiig der kaiserlicben Akademie vom 27. Februar zur

Keuutniss genommen iind der TbciJnahme an diesem Verluste

Ausdruck gegeben.

DerSecretar legt das erschienene Heft VIII—IX (Octo-

ber—November 1889) des 98. Bandes, Abtheilung II. a. der

Sitzuugsbericbte vor.

Das w. M. Herr Prof. E. Weyr iibersendet eine Abbandlung

von Otokar Jecek in Prag: „Uber die Reibenumkehrung".

Das c. M. Prof. Rich. Maly in Prag iibersendet eine Abband-

lung von Dr. John J. Abel aus dem medicinisch-chemischen La-

boratorium in Bern, betitelt: „Bestimmung des Molecular-

gewichtes der Cholalsaure, des Cholesterins und des

Hydrobilirubins nach der Raoult'scben Methode."

Das c. M. Herr Hofrath Dr. A. Bauer Iibersendet eine

Arbeit aus dem cliemisclien Laboratbrium der k. k. Staatsgewerbe-

1
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schule in Bielitz, belitelt: „Zur Kenntniss des Ammelins",

von A. Smolka und A. Friedreich.

Die Verlasser besclireiben zwei iieue Synthesen des Amme-

lins aiis Dicyandiamid, bezvv. Biguanid und Urethan. Die hierau^

bezugnebmenden Reactionen werden durcb folgende Gleiebungen

zuni Ausdrucke gebracbt, und zwav:

CN.NH.C(N1-I).NH. H-t-CaH.O .CO-NH^^:
Dicyandiainid

r^CgH.N.OH-C^HjO.OH
Ammcliu

NH2.C(NH).NH.C(NH).NH. H+ C^H.O .CO.NHg =•2

Bii'uanid

= C3H.N,0+ C2H,.OH+ NH3.

Ferner werdeu nahere Angaben liber die Eigenschaften des

Ammelins gemacht, und zwar namentlich rlicksicbtlicb seiner

Loslicbkeit in verschiedenen Losungsmitteln, sowie seines Ver-

baltens gegen Ammoniak, Wasser und Schwefelwasserstoff, mit

welchen Korpern es keine Additionsproducte bildet; ebenso

wird constatirt, dass es mit Benzoylchlorid kein Benzoylderivat

gibt.

Nachdem nocb das sebwefelsaure, chromsaure und oxal-

saure Ammelin beschrieben werden, besprechen die Verfasser

die Constitution des Ammelins und formuliren ihre Ansicht dabin,

dass es als ein in die Isoreibe geboriges Melaminderivat auf-

zufassen sei, wobei sie von der Voraussetzung ausgehen, dass

das Dicyandiamid ein Cyanguanidin, der Harnstoff aber Car-

bamid sei.

Das c. M. Herr Prof. L. Gegenbauer in Innsbruck iiber

sendet eine Abhandlung unter dem Titel: „Einige Satze iiber

die Function C^(a^).

Herr Prof. Dr. J. Puluj inPrag libersendet eine Abhandlung:

„Uber die Temperatur mess ungenim Bobrloche zuSauer-

brunn".
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In derselbcn werden die Resiiltate jener, mit Hilfe eines vom
Verfasser construirteii Telethermometers ausgeftthrteii Messnngen

mitgetheilt imd aiis denselbeu das Gesetz der Abhangigkeit der

Temperatur t von der Tiefe h unter Tage nach der Methode der

kleinsten Quadrate, sowie die geotherraische Tiefenstufe, be-

reehnet. Die Rechnuug ergab die empirische Formel:

t — 11-459 + 0-031182 (/t- 30)

nnd die geotliermische Tiefenstnfe von 32-07wi flir je 1 ° C.

Aus!?erdeiu werden in der Abhandlung die Resiiltate der Tem-

peraturbestimmungen in fiinf Bohrlochern besprochen, welehe von

der koniglich preussisehen Bergverwaltung in den letzten Jahren

mit grossem Aufvvand an Muhe and Kosten ausgefiihrt wurden,

und daran, entgegen der herrschenden Ansiebt, die Benierkung

geknlipft, dass in Folge der geothermischen Temperaturdifferenz

in Schladebach von 1 ° C. bei 36w Tiefe keine Wasserstromiingen

entsteben konnen, im Gegentheil das Wasser in circa 3 Kilometer

Tiefe die Siedetemperatur erreichen konnte, ohne jedocb dessbalb

zu sieden oder zu Stromungen in der Richtung gegen die Ober-

flacbe Veranlassung zu geben, was im Meere ebenfalls der Fall

sein dltrfte.

Der Se ere tar legt folgende eingesendete Abhandlungen

vor:

1. „tJber die Unzulassigkeit der Poisson'schen The-

orie des Schiffsmagnetismus und Uber die Hypo-

these, welehe derselben zu Grunde liegt", von Prof.

V.v.Giaxa an der k. k. nautischen Schule in Lussinpiccolo.

2. „Zur Theorie der elektrischen Gasentladungen"
von Dr. Friedrich Wachter in Wien.

3. jjUber allgemeine Strahlencongruenzen und Nor-

malensysteme", von Emil Waelsoh, Assistent an der

k. k, deutschen technischen Hochschule in Prag.

4. Uber eine algebraische Theorie der Schaaren
nicht-adjungirter Beriihrungscurven, welehe zu

einer algebraischen Curve gehoreu", von Wilhelm

Weiss, Assistent an derselben Hochschule.
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5. „Beweis einer der harmonise hen Punktreihe im

Krcise ziikommenden Eigenschaft", von Jacob

Zimels iu Brody,

Das w. M. Herr HofVath Director J. Hann uberreicht eine

Abhandlung" von Dr. M. Margules in Wien: ,,Uber die Schwin-

gungen periodisch erwarmter Luft".

Prof. Hann's „Untersuchungen iiber die tagliche Oscillation

des Barometers" veranlassten den Verfasser, die Diuckschwan-

kungen zu berechnen, welche durch periodische Temperatur-

anderung der Luft entstehen. In einer ebenen Luftschicht fort-

schreitende ebene Temperaturwellen erzeugen Druckwellen von

gleicher Periode, deren Amplitude um so grosser ausfallt, je raehr

sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der erzwungeuen Schwin-

giingen derjenigen freicr Schwiugungen nahert. Wiirde man die

Atmosphiire in eine grosse Anzabl von Zoneu scheiden, deren Jede

von einer tiiglichen Temperaturwelle durchzogen wird, so liatten

die Zonen in der Niihe des Aquators Druckwellen, in denen das

Maximum rait dem Maximum der Temperatur zusammenfallt; in

der Niihe des Pols waren die Phasen entgegcngesetzt; bei 50°

Breite waren die Amplituden iiberaus gross und iu zwei benach-

barten Zonen von umgekehrter Phase. Die Grosse der Druck-

unterschiede, welche sich so zwischen einzelnen Zonen ergeben,

zeigt, dass man mit der Ubertragung auf ringformige Riiume der

fiir ebene Wellen gcltenden Rechnung nicht auskommt und dass

man die Bewegunj^en der Luft auf der Erdkugel ohne Scheide-

waude berechnen muss, wenn Temperaturwellen von Meridian

zu Meridian fortschreiten. Die Rechnung fiir die ruhende Kugel

Ichrt nun, wie auch Lord Ray lei gh in einer vor kurzem.(Phil.

Mag. 1800. Feb.) erschienenen Abhnndlung bew^eist, dass die

12stiindigen Druckwellen auf der ruhenden Erde viel kleiner

ausfallen, als die 24Tstiindigen, selbst wenn die entsprechenden

Temperaturwellen von gleichen Amplituden sind. In Wirklichkeit

aber sind die 12stiindigen Tempcraturschwankungen (welche

man durch Zerlegung der tagiichen Temperalurcurve nach dem
Schema der periodisehen Reihen erhiilt) klein im Verglcich mit

den ganztagigen. Wie sich trotzdem die relativ ii-rossen halb-
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tagig-en Druckschwankuugen erklareu lassen, hat gelegentlich

Sii- W. Thomson angedeutet. Die Rechiiuug fiir die rotirende

Kugelschale, ganz analog der Laplace'sehen Berechnung der

Ebbe iind Fluth duichgefiihrt, bestatigt Thomson's Vermuthuug.

Kteinc lialbtJigige Tempeiaturschwaiikungen geniigen, um bei

entsprechenderWahl der mittleren Tempevatur sehr grosse Druck-

schwankungen zii erzeiigen.

Herr Anton Handlirsch in AYieu ubeiTeicht den funften

Theil seiner „Monographie der niit JSysson und Bembex ver-

wandten Grabwespen".

Dieser Theil der Monographie entliiilt die systematische und

kritisclie Bearbeitiing der ausschliesslich auierikanischen Gattung

Monedula Latr. mit A^erimdvierzig Arten, von dcnen die Hiilfte

fiir die Wissenschaft neu ist.

Herr Dr. Max Maudl in Wien liberreicht eiue Abhandlung:

„Uber eine das Jacobi'sche Symbol darstellende De-

terminante".

Herr stud. med. Alois Lode, Demonstrator am physiolo-

gischen Institute der k. k. Universitiit in Wien, iibersendet eine

von ilim an diesem Institute ausgefiihrte Arbeit, betitelt: „Bei-

triige zur Anatomie und Pli ysiologie des Farben-

weclisels der Fische'', niit folgender Notiz:

Pouch et wies 1872 durch seine Versuchc an Steinbutteu

*und Schollen die Abhiingigkeit der Hautfavbe der Fische von der

Gesundheit der Augen nach. Er zeigte audi, auf welcliem Wege

der Reiz von der Retina zu den Pigmentzellen geleitet wiirde,

indem er den Versuchsthieren einraal das Ruckenmark und das

andere Mai den nervus sympathicus durchschnitt und dieselben

hierauf bei hellem Lichte beobachtete. Obwohl die Fische diese

Operation nur kurze Zcit iiberlebten, konnte Pouchet doch

(leutlich cikennen, dass diejenigen, denen er das Riiekenmark

durchtrennt hatte, keine Anderung der Hautfarbe zeigten, wohl

aber wurdeu die Thiere mit durclisclmittencm Sympathicus von
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(ler Durchsclineidimgsstelle nach hinten zu dunkler. Dieser Ver-

such ist aber wegen der, wie auch Pouch et erwahnt, unvermeid-

licben Verlctzung dcr Naclibargebilde des Sympatbicus: Aorta

uiul aufsteigcnde Cardinalvene nicbt ganz einwurfsfrei, indem

moglicberweise dnrcb die iiacb der Verletzimg in dev binteren

KorperliUlfte eutstandene Aniiinie die Expansion der Cbromato-

phoren entstanden sein kann. Man kann aber die Ricbtigkeit der

Angaben Poucbets leicbt durcli folgendes Experiment zeigen:

Wenn man z, B. einer Forelle, die wegen ibres anffallenden

Farbenweebsels scbon von Tscbudi das Cbamaeleon unter den

Fiseben genannt wurde, Nadelektroden vor der Riickenflosse,

2 bis 3 cm von einander entfernt, in das Riickenmark senkt und

den Inductionsstrom eines Dii Bois'scben Jnductoriums durcb-

sendet, so wird anf der ganzen Hautoberflaebe eine Contraction

der Cbromatopboren eintreteu, die einige Zeit nach Sistirung des

elektriscben Reizes der allgemeinen Hautfarbe weicbt. Zugleicb

tritt auch ein Tetanus ein, der sich ebenfalls anf die Muskulatur

des ganzen Tbieres erstreckt. Nacbdem sich das Tbier, das

man constant klinstlich respiriert, erbolt bat, durcbtrennt man etwa

1 cm vor der Fettflosse das Riickenmark und reizt abermals. Es

tritt nun ein Tetanus ein, der durcb die Durcbscbneidungsstelle

abgegrenzt ist. Die Contraction der Pigmentzellen bingegen

erstreckt sich wie frliber bis zum distal en Ende des Tbieres.

Nacbdem man auf dieseWeise das Riickenmark alsLeitungsbahn

fiir den Reiz ausgescblossen bat, durcbtrennt man, unbeliiimmert

um die verletzten Blutgefiisse, einfacb tiefer schneidend den

Sympatbicus und reizt abermals. Nunmebr ist nicbt nnr der

Tetanus, sondern auch dasAblassen durcb die Durcbscbneidungs-

stelle localisirt und letzteres, dem Verlaufe der Nerven enf-

sprechend, durcb eine Linie abgegrenzt, die von der Durcb-

scbneidungsstelle ventiral und nacb hinten ziebt.

Die rotben Tupfen der Forelle besteben aus Zellen, die nacb

den angestellten Versuchen sich als unabbiingig vom Nerven-

systeme ervviesen baben und in die Reibe der Siebold'scben

„starren Pigmentirungen" zu gcboren scheinen.

Scbon kann man die Abbjingigkeit der dunklen Cbromato-

pboren vom Nervensysteme durcb die Vergiftung der Versucbs-

thiere mit Curare zeigen. Zugleicb mit der Labmung der Nerven-
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eDflplatteii in dcm willkuilicben Muskelapparate tiitt auch Expan-

sion (ler Farbstofftrag-er auf. Die aiif diese Weise erzeugte dunkle

Hautfarbe liisst sich nicbt mchr wie friiber durcb Reize voni

Kiickenmarke modificiren; die Nerven baben ibre Gewalt iiber deu

Contractionszustand derZellenverloren; man ist also znrAnnabme

gezwungen, dass diivcb das Curare aucb die Nervenendimgen

in den Pigmentzelleu gelabmt werden.

Dass das Protoplasma der Farbzellen ebenso wie die

Muskelsubstanz von Curare nicbt beeinflusst wird, kanu raau

dadurcb dartbun, dass die Zellen auf localen elektriseben Eeiz

wie beim nicbt vergifteten Tbiere sicb prompt contrabiren.

Der anatomise be Nacbweis des Zusammenbanges der

Nerven mit den Farbzellen wurde in der Flossenbaut mittelst

der Goldmetbode erbracbt. Es gebt das contractile Zellproto-

plasma obne scbarfen Ubergang in die zarten Fasern ein, so dass

man die Grenze beider Gebilde nicbt anzugeben im Staude ist,

und zwar umsoweuiger, da nicbt selten nocb das letzte Nerven-

stuckcben Pigmentkorncben entbalt.

Herr Dr. Rudolf Benedikt in Wien uberreicbt eine Abband-

lung: ,,Uber Scbmidt's Verfabreu zur Umwandlung von

Oxalsaure in feste Fettsiiuren".

Selbstandige Werke oder neue, der Akademie bisber nicbt

zugekommene Periodica sind eingelangt:

Ludwig C. Arbeiten aus der pbysiologiscben Anstalt zu Leipzig,

Jabrgang 1888 und 1889. Leipzig, 1889; 8«.

Museo Nacional de Buenos Aires: G. Burmeister, Los Ca-

ballos fosiles de la Pampa Argentina. (Suplemento.) — Die

fossilen Pferde der Pampasforraation. (Nachtrag.) — Text

spaniscb und deutscb. (Slit Taf. IX—XIL) Buens Aires, 1889

;

Fol.
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BeohRchtuDgen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Man (lie



Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

Janner lt>90.

T



Beobachtung'en an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Monate
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Erdmagnetismus, Holie Wafte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

Jdnner 1890.

Bewolkung
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BeobacMungen an der k. k. Centralanstalt fur Meteorologie und

Erdmagnetismus, Hobe Warte bei Wien (Seehohe 202'5 Meter),

im Monate Junner 1890.

Tag

Magnelische Variationsbeobachtungen*

Declination

7'' 211 9h

'9'

Tages-

mittel

Horizontale Intensitat

Tages-

mittel

Verticale Intensitat

7h 211 9h 7h 2ii 9I1 Tages

mittel

2.000U-t- 4.0000-1-

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

7.3
7.0
7.0
8.2
6.2

7.1
6.7
6.6
G.5
7.0

6.8
7.2
7.3
6.3,
6.6

6.7 8.7
6.4 10.3
7.8j 9.2
6.41 8.9
6.9 8.7

8.9
9.2
8.9
8.9
8.0

9.7
8.3
9.2
9.0
9.3

8.2
9.3
9.1
9.6
8.3

7.2
6.8
6.8
6.6
7.0

7.2
6.7
6.7
7.2
6 3
7.6

6.91

8.2
9.3
12.0
9.2
9.9

9.5
9.9

11.8
9.6
9.4
9.7

7.2



Kaiserliche Akadeniie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1890. Nr. Til.

Sitzung der inatliematiscli-naturwissenscliaftlichen Classe

vom 13. Marz 1890.

Der Secretiir legt das eben erschieneue Heft VIII—

X

(October—December 1889) des 98. Baudes, Abtheilung I der

Si tziingsberi elite, ferner das Heft I (Janner 1890) des

11. Baudes der Monatshefte fiir Cheinie vor.

Die furstl. Liechtenstein'sche Hofkanzlei in Wien

macbt mit Zuscbrift vom 3. Marz 1. J. die Mittheihmg, dass

Seine Durchlaucbt der regiereude Filrst Johann von

und zu Liechtenstein, Ehrenmitglied der kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften, ziir Forderung der wissenschaftlichen

Durchforschung Kleinasiens fiir die nacbsten sechsJahre von

diesem Jahre angefangen einen Beitrag von jabrlich fUnf-

tausend Gulden o. W. zu widmen und der kaiserlichen Aka-

demie zurVerfiigung zu stellen beabsichtigt, wobei Seine Dure h-

laucht dem besonderen Wunsche Ausdrnck gibt, dass diese

Widmung den (isterreichischerseits bereits mit glucklichem Er-

folge begonueuen archaologischeu Forschuugen in Klein-

asien zugewendet werden moge.

Das c. M. Herr Hofrath A. Bauer Ubersendet eine Arbeit

aas dem Laboratorium fiir allgemeine und analytische Chemie

an der k. k. technischen Hochschule in Wien: „Zur Analyse

der Harze und Balsame", von Max Bamberger.
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Vierzig Harze wiirden in Bezug aiif iliren Gehalt an Metli-

oxylgruppen gepriift und die erhalteneu Resultate in eiuer Tabelle

niederg-elegt. Von diesen vierzig Substanzen gabcn aehtzelin

Methylzahlen, und zwar betriigt die niedcrste 3 • 1», die iiocliste 84.

HeiT Dr. Josef S chaffer, Privatdocent und Assistent am
histologischen Institute der k. k. Universitat in Wien, uberreiclit

eine Abhandlung: ,,Uber das Verhalten fossiler Zabne
im polarisirten Licbte."

Diesclbe entbiilt nebst Bcmerkungen iiber den Ban des

recenten Elfenbeins den Nachweis, dass sicb fossile Zabne in

Bezug auf ibre Doppelbrechung vollkommen analog den fossilen

Knocben verbalten.

Selbstandige Werke oder neue, der Akademie bisber nioht

zugekommene Periodica sind eingelangt:

Voyage of H. M. S. Challenger 1873—1876. Reports on the

results. Published by Order of Her Majesty's Gouvernment

Physics and Chemistry. Vol. II. — Zoology. V(.l. XXXII.

London, 1889; 4".

Alls dur k. k. Hot- und Staatsdrucknrei in Wi«u



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wieii.

Jahrg. 1890. Nr. VIII.

Sitzung der mathematiscli - naturwissenschaftlichen Classe

vom 20. Marz 1890.

Der Secretar leg-t das Autoreii- und Sachregister zu Bd. X.

der Monatsliefte fii r Chemie vor.

Das vv. M. Hen- Hofratli Prof. C. Clans iiberreicht.die er-

schienenen Fortsetzungen des Werkes: „Arbeiten aus dem
zoologischen Institute der k. k. Universitat in Wien
und der zoologischen Station in Triest". Bd. VIII, Heft I.

(1888;) und Heft E und III (1889).

Ferner theilt HerrHotrath Claus dieErgebnisse seinerUnter-

suchung-en: „Uber die Organisation der Cypriden" mit.

Unsere Kenntniss vom Organismus der „Muschelkrebsclien"

des sussen Wassers hat seit Zenker's bekannter Monographie

(1854), so sehr auch die Zahl der als Arten beschriebenen Formen

zugenommen hat und die Zerlegung der alten M u 1 1 er'schen Gattung

Cypris in Untergattungen, beziehungsweise neue Gattungen vor-

geschritten ist, keine bemerkenswerthen Fortschritte gemacht,

Wenn wir von meiner kleinen vor 22 Jahren publieirteu Schrift

uber die Entwicklungsgescliichte von Cypris nnd den jiingst ver-

offentliehten Arbeiten einiger Schiller Weismann's (Stuhl-

niann, Nordqnist) liber die als Ejaculationsapparat erkannte

sogenanute Schleimdritse der mannlichen Cypriden absehen, so

stehen wir im Wesentlichen noch auf dem Standpunkte der

1
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Zen kcr'sclien Monographic iind siiid zur Orientiiuug liber das

Detail der Organisation auf die^e Arbeit verwiesen, welclie trotz

der unvollkoniinenen Untersuchungsmethodcn der damaligen Zeit

zahlreiche bemerkenswertbe Resiiltate gebracht hatte. Indessen

entsprioht dieselbe nicht deni gegenwartigeu Niveau unserer Ein-

sicht in den Org-anismus der Crustaceengrnppeu, und es war

voraus/iiseheu, dass uiittelst der so ausserordentlich vervoU-

komnineten Hilfsmittel der jungeren Zeit, insbesonderc der An-

fertigiing- von Scbuittserien an erbarteten und gefarbten Objeoten

zablreiche Ltieken unserer Kenntniss dieser Organismen obne

grosse Scbwierigkeit auszufullen seiii wlirden. Icb entsprach

daber nur einem dringenden Desiderate, wenn icb die Unter-

sucbungen liber Cypris wieder aufuahm. Die Evgebnisse derselben

sind in Folgeudem kurz zusanimeugestellt.

1, Das Nerven system besteht ausser dem von einer dicken

Gaugliendecke bekieideteu Gebirn aus einem langgestreckten,

fiinf Ganglienpaare entbaltenden Raucbstrange. Der vordere

Abscbnitt des Gebirns, dem Vorderbirn des Arthropodengebirns

entspiecTiend, entsendet die Nerven zu dem dreitbeiligen Stirn-

augc und besitzt einen besonders macbtigen Belag von Ganglien-

zellen, in denen wobl das Projectionscentrum bocbster Ordnung

zu sucben sein dlirfte. Das Mittelhiru gibt die Nerven zu don vor-

deren Antennen ab, in welcbe jedocb aucb Faserziige aus dem
Marklager des Vorderbirns eintreten; an den Seiten des durcb die

liberaus langgestreckten, erst bocb iiber dem Scbhmde sicb ver-

einigendcn Commissuren (Hiruscbenkel) vertretenen Hinterhirns

entspringen die Nerven des zweiten Antennenpaares. Die Baucb-

ganglienkette erstreckt sicb durcb die Lange des Korpers bis

zum Geschlecbtsapparate und verlauft in ilirem vorderen breiteren

Abscbnitte unter der kielformig vorstebendenBrustj)latte, zu deren

Seiten die Maxillen und Kieferfiisse (Maxillen des zweiten

Paares) entspringen. Dieser Abscbnitt fasst die fast bis zur Ver-

scbmelznng zusamraengedrangten Ganglien der Mandibeln,

Maxillen und Kieferfiisse in sicb, deren Muskeln von den aus-

tretenden Nerven versorgt w^erden. Nocb unter der Brustplatte

beginnt der verscbmalerte g^strecktere Abscbnitt des Baucb-

stranges, dessen beide Ganglien die Nerven zu den Beinpaaren

abgeben. An dem binteren scbmiileren derselben endet derZellen-
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belag', der das coaceutrirte Bauchmark in ganzer Continuitat

bekleidet, iind es setzen sieh die long-itiulinalen Faserzuge der

centralen Markmasse in zvvei lange mediane, fast aneinander

schliessende Langsstamme fort, welclie sicli an den Muskeln

des Abdomens in Verzweignngen auflosen.

2. Das Stirnauge ist, wie in sammtlichen Crustaceen-

gruppen, dreitheilig und erhalt fiir jeden seiner drei Abschnitte

einen Nerven, welcher in dem medianen Marklager des Vorder-

hirns wnrzelt. Jeder der drei eng verbnndeneu Pigmentbecher

wird von etwa 16 bis 20 Zellen erliillt, in welche die Fasern des

Nerven, und zvvar von der Aussenseite unterlialb einer nahezu

kugeligen Linse eintreten. Das Ange ist also ebenso wie das

linsenlose Medianaugc der Cypridinen und Phyllopoden (Bran-

chipus) ein inverses Reclierange. Cuticularabscheidungen, wie

sie in Form von Stabcben an den dem Pigmente zugewandten

Sehzellen der Cypridina vorhanden sind, habe icb vermisst, da-

gegen in der Tiefe, dem Pigmente zugewendet, eine zweite Lage

schmaler gestreckter Kerne gefiinden, wclcbe einer besonderen

Form von Zellen angehCtren diirften. Die ruudlichen Kerne der

Nervenzellen liegen peripherisch dem eintretenden Nerven und der

iiberliegenden, von dem zarten Integument itberkleideten Sekret-

Linse zugewendel. Bei Notodromas sind die drei Abschnitte des

Stiinauges auseinander geriickt, und wir baben liier ahnlich wie

bei den Pontellen und Oniscidien unter den Copepodon ein ventrales

vorderes Becherange und zwei getrennte Seitenaugen, die von den

zusnmmengesetzten Seitenaugen wobl zu unterscheiden sind.

3. Endoskelet. Unterhalb des Schlundes, zwischen Magen-

darm uud der vurderen Ganglienmasse des Bauchstranges, findet

sicb vor der querquestelltcn Sehne des Scbnlenmuskels eine breite,

uudeuj:licb zwcigetlieilte Chitinplatte, an welcher, dem Endoskelet

der Phyllopoden uud anderer Crustaceeu, sowie dem soge-

nannten Endosternit der Arachnoideen entsitrecbend, Muskel-

paare flir sammtliche Gliedmassen des Rumples, das zweite

Antennenpaar mit eingeschlossen, befesiigt sind. Am Vorder-

rande derselben entspringen zahlreiche Muskelztige, welebe an

die untere Schlundwand treten und zwci schmale, lange Muskel-

biindel, welclie durcb die Liicke zwiscbenMandibel- undMaxillen-

ganglien hindurch zur Unterlippe verlaufen.

1*
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4. Dei- Verdauungsapparat beginut init eiuem ziemlich

engen, vou Oberlippe und Unterlippe begrenzten Atrium, in

welches vou der lecbteu und linken Seite der bezahnte Kaurand

der Mandibeln eiugieift. Die „rechenartigen Kauorgane" Zen-

ker's liegeu im Boden desselben und gehoren als eine Art Hypo-

pharynx der Unterlippe an. Im Grunde des Atriums beginnt noch

unter der Oberlippe der Miinddarm, aniangs fast senkrecht, dann

etwas schrag nach hinten znmMagendarm aufsteigend. Die kUrzere

Vorderbalftc desselben (Oesophagus), an Lange ungefahr dem
Atrium gleichkomniend, erscheint ziemlich cylindrisch, jedoch

mit starker vorgevvolbter Ventralwand, in welche die vom Endo-

skclet entspringenden, als Dilatatoren wirkenden Muskelpaare

eintreten. Zahlreicher und von grosserem Umfange sind die

Muskeln, welche vom Integument der Oberlippe an die abge-

flachte dorsale Oesophagealseite herantreten und die sebr dicke,

mit convexer Flache klappenartig in das Lnn-.en vorspringende

"Wand desselben emporziehen, somit zugleicli mit den Ditatoren

der unteren Oesophagealwand das im Querschnitte hufeisen-

formige Lumen erweitern. Wesentlich umgestaltet erscheint der

nachfolgende grossere Abschnitt des Schlundes ( Vormagen, Kau-

magen), welcher von Zenker als ein sehr complicirtes, dem

menschlichen Kehlkopfe ahnliches Reiborgan beschrieben wurde.

Derselbe liegt jedoch keineswegs, wie jener Autor vermeinte,

frei, sondern mit seiner grosseren hinteren Halfte in den Magen-

darm vorgetreten. Nur die kleinere vordere Partie desselben liegt,

seitlich von kraftigen Muskelbinden umgiirtet und ventralwarts

durch Muskelziige an die Endoskeletplatte befestigt, frei vor dem

Magendarm und wird durch ein umfangreiches, am Scheitel der

Oberlippe entspringendes und unterhalb des Geliirns schrag liber

der Speiserohre verlaufendes Muskelpaar vorgezogen, durch eine

zweite entgegeugesetzt gerichtete, als Antagonist wirkendeMnskel-

gruppe nach hinten gezogen. Diese an den Bewegnngsmechanis-

jnus des Kaumagens der Decapodeu erinnernde Vor- und Rlick-

waitsschiebung betrifft lediglich die mit starker Wolbung walzen-

formig in das Lumen prominirende und mif Reilien von Zahn-

spitzen besetzte Dorsalwand, welche gegen die ausgehdhlte und

ebenfalls dicht mit Spitzen bewaffnete Ventralwand nach Art einer

Beibe wirkt. Sie eutspricbt dem „Reibzeiig" Zenker's, wahrend
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der von diesem Autor als ^Riugknorpel" beschriebene Theil den

Bodeu iind die Seitenwand des Schlundes darstellt. Der Mitlel-

darm ist duvch eine tiefe Einseb nil rung- in zwei Abschuitte ge-

theilt, von denen der vordere den racbeuavtig- geoffneten Reib-

mageu umscbliesst und die beiden Hepatopankreasscblaucbe in

den Zwischenraum der S^cbalenduplicatur abgibt. Derselbe ent-

balt ein sebr bohes Driistiiepitbel und dlirfte als Magendarm die

Verdauuug der Eiweisskorper besorgen. Der zweite, weitaus

langeie, aber niebt minder weite Abschnitt des Darmrobres, der

Cliylusdarm, scbeint vornebmlich die Resorption der Nabnings-

stoffe vermitteln. Ein muskuloser Mastdarmabscbnitt im Sinne

Zenker's ist niebt vorbauden, die Afteroifnung lieg:t als enge,

durcb eine Klappe verdeckte Spalte dorsalwarts von den Furcal-

gliedern.

5. Absonderungsoigaue. Sowobl die Aiiteutiendriise

als die Driise des zvpeiten Maxillenpaares sind bei Cypris wobl

entwickelt; aber es ist die erstere, welcbe in den Sebalenrauin

geritckt ist und daber als Schalen driise zu bezeichnen sein

diirfte. Lage und Umrisse derselbeu liabe ich schon in nieinem Auf-

satze iiber die Entwicklung von Cypris (1868) richtig dargestellt,

obne damals die feinere Structur verfolgt zu baben. Dieselbe

beginnt oberhalb des in den Scbalenraum eiiitretenden Hepato-

l)ankreassclilaucbes und lasst ein Endsackcben von dein etwas

gescblangelten , aber niebt in Windung-en zusammengelegten

Driisengang unterscbeiden. Die Zellen des ersteren enthalten

kleine Kerne und farbeii sicb mittelstTinctionsmittel selir intensiv.

Im Lumen desselben finden sich oft Excretionsproducte abge^

lagert. Der Driisengang- bestebt nur aus einer Reibe durcb-

brocbener Zellen, deren Kerne eine aiisserordentlicbe Grosse

besitzen und entsenden nach obeu und unten fingerforuiige Seiteii-

zweige, die je nur einer einzigen durchbobrten Zelle entsprecben.

Der nacb der Antenne abgebende Ausfiibrungsgang beginnt nabe

dem Endsackcben und ist iiberaus schwer zu veriblgen.

Die Kieferdriise bat ibre Lage ventralwarts vom Scbalen

muskel und scbeint vornebmlicb aas dem in niehrere Divcrtikel ge-

tbeilten Endsackcben zu besteben, von welcbeni der Ausfiibrungs-

gang in den Schaft des Kieferfnsses (2 MaxiUe) herabziebt.

Ausser diesen fiir die Crustaceen cbarakteristisclien, den Nepbri-



60

dien der Anncliden entsprechenden Excretionsorganen finden sich

zwei Drlisen in dor Oberlippe, ferner sehr grosse driisenartige

Zellen in den Basalgliedern der Extvemitaten, .sowie unter dem

Klicken nnd besocders zahlreicli innerbalb der Scbale der Hypo-

dermis der inneren Lanielle angelagert.

6. Geschlechtsapparat. In gleicber Weise wie der Begat-

tunijsapparat der Cypridina- nnd ^«^ofi//??'/.s-Manncben entspricht

aucb der coniplicirte Penis der Cytheriden nnd Oypriden

einem umgestalteten (8) Gliedmassenpaare, Aber auch die kapsel

artig vorgewolbten, von der Gescblecbtsoffnung durebbrocbenen

und zuNveilen noch mit beiniibnlicben Anbilngen versebenen

ausseren Geschlecbtstlieile des Weibcbens (noeh imraer falsch-

licb als Vaginae bezeiebnet) sind wahrscbeinlicli als Basalglieder

eines Extremitatenpaares zn deuten, wiibrend die beiden noeh

immer als „Rami abdominales" (candal ramus) oder als „Scbwanz-

stacbel" figurirenden Hinterleibsanbange, ebenso wie das soge-

nannte Postabdomen der Cypridinen und Halocypviden die

beiden Fnrcalglieder des Entromostakenkorpers reprasentiren.

Die lange spaltenfoimige, von einer Cbitinspangc unirabrate

Gescblecbtsoffnung nimmt in ibrem hinteren, durch krat'tige

Muskeln erwei^eruniisfabigenAbscbnitte den Oviduct auf, welcber

unter melirfacben Windungen zu den Seiten des Darmes verlauft

und mittelst seines Driisenepitels abnlicb wie die Ovarialrdbre

der Insecten die Scbalenbaut der aufgenommenen Eier absondert.

In ilirem vorderen Winkel umschliesst die bier erweiterte Genital-

spalte die eigentliiimlicb gestaltete, von einem Cbitinbiigel um-

fasste Offnung zur Aufnabme der .Samenfaden. Ein complicirter

Apparat scbliesst sich an diesen durch eine besondere Miiskel-

gruppe dilatirbare Begattnncsoffnung, zunacbst ein von dicker

cbitiniger Wand gebildetes Siickcben, ein mehrfacb gewiindener

dritsiger Canal mit weitem Lumen und eine engere Cbitinrijbre,

welcbe in den nach Art einer Uhrfeder spiralig gewundenen

Gang des Eeceptaculnm flibrt.

Das w. M. Herr Hoiratb L, v. Bartb liberreioht eine Arbeit

aus dem cbemischeu Laboratorium des k. und k. Militar-Sanitats-
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Comites in Wien, von Ot)erarzt Dr. Ladislans Niemilowicz,

unter dem Titel: „Glyceriiibromal uiid Tribrompropiou-

sliure."

Der Autor untersucht die Einwirkuug der Schwefelsaure und

der Bromwasserstoffsaure auf Glycerin und findet, dass sich das

Letztere, je nach der Keactioustemperatur und je nach der zur

Einwirkung g-elang-euden Bronimenge sich in das Glycerin-

bromal (aa,i-Tiibrompropionsaurealdehyd) und in die entspre-

chende Tribrorapropionsaure verwandelt. Als Nebenproduct ent-

steht ein polymeres flussiges Dibromatbylen.

Die Constitution des Glycerinbromals findet er aus seinen

Zersetzungsproducten mit verdlinnter Kalilauge, wobei sich

Anieisensaure, Bromwasserstoffsaure und unsymmetrisches Di-

bromatbylen bilden,

Zum Schluss gibt der Autor eine Methode an, um leicht und

rein die beiden im Titel bezeichneten Korper darzustellen.

Der Vorsitzende, Herr Hofrath Director J. Stefan, iiber-

reicht eine Abhandlung von Dr. Gustav Jiiger: „Uber die

Warmeleitungsfahigkeit der Salzlosungen."

Die Arbeit wurde im k. k. physikalischen Institute der

Wiener Universitat ausgefiihrt.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Monate
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

Februar 1890.

Temperatur Celsius

Max. Min.

Insola-
i

Radia-
tion tion

Max. Min.

Absolute Feuchtigkeit Mm.

9''
Tages-

mittel

Feuchtigkeit in Procenten

Tages-

mitlel

3.3 1-

l.OJ-
2.5 -

0.9 -

2.6 -

6.7
9.0
7.8
3.9
2.5

0.9



64

Beobachtungen an der k. k. CentralaLStalt fur Meteorologie und

im Monate

Windesriclitung

uiid Starke

Tag

Windesgeschwindig-
keit in Meter per

Secunde

Maximum

Kiederschlag

in Mm. gemessen

1

2

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22
23

24
25

NW 1 N 1

SE 1 SE 4
W l! NW 1

SE 1 SE 3

—
SE
—
SE

SE 1 SSE 2 SSE 1

NE 1 NW 2

NNW 21 N 2

NW 2 WNW2
N 1

NW 3

SE 1

N 1
—
W 1

SE 1

SE 2

SE 1
— o!

NNW2|
— 01

SE 4
SSE 3
NNE 1

W 2

W 1

ENE 2

NW 4

E 1

E 1

E 2

ESE 1

SE 4

N 2

NNE 2

WNW2
N 2

NNW 4

N 2

NE 1

NW 2—
SE 2

SE
E
N
N
SE

SSE 4

SSE 3

SE 2

NW 2

E 1

26 N 1 SE 1

27 W 3 NNW 3

28 — 0WSW3

SE
E
N
N
SE

SE 2

SSE 1

—
- o;

—
Oi

Mittel 1 • 4 2-2

W 1

NW 1

NW 2

1-6

3.2
4.4
1.5
4.4
4.3

2.8
7.3
4.8
4.0
8.2

3.6
2.5
3.2
1.5
5.7

4.0
1.4
2.3
5.2
4.4

7.6
6.1
2.2
3.5
2.9

N
SSE
NNW
SE
SE

N
N

NNW
NW
NW
NNE
NE
S

NNE
SSE

SE
ESE
N
N
SSE

SSE
SSE
SE
NW
W

9.4;

5.0;

7.5,

7.2

7.5|i

10.8
6.4
5.6

11.
7j

8.3'

5.6
6.11

3.1
10.6

I 6.1
2.5
5.3
6.7
8.1

10.0
8.6
5.3

i

5-0
7.8

1.2x

2.5 WNWl 6.7
7.6! N 11.1
4.8 W 10.8

4-2' NW 11-7

0.2^

1.0^

2.4

0-lx -

0.2^ -

0.1^ -

0.4

Bemerkungeu

Morgens Keif

Nach 7h a. ^
Vorm.schw. ^

Mgs.schw.Reif
Mgs. Reif

und ^
Mgs. Reif

Mgs. Reif u.^

Vorm. ^
Mgs. ^

Mgs. St. Reif
Mgs. St. Reif

Mgs. st. Reif

Mgs. =

Resultate der Aufzeichnungen des Anemographen von Adie.

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
Haufigkeit (Stunden)
64 131 46 1 3

Weg in Kilometern
757 2652 748 3

143 43 16

2252 349 116

10 26 26

61 180 196 11

5
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wieu (Seehohe 202*5 Meter),

Febnm7' 1890.

Bewolkun



Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

im Monate Fehniar ld90.

Tag

Magnetische Variationsbeobachtungen *

Declination

7h 9h Tages-

mittel

9°-^-

Horizontale Intensitat

7h 2h c)h Tages-

mittel

2.0000 4-

Verlicale Intensitat

7h 2^ 9i»
Tages-

mittel

4.0000

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

8'4|1P5
7.8 10.7
7.7 14.3
7.61 10.1
7.4' 10.6

7.5i

6.3
6.9
5.8

7.9
7.5
7.4
7.7
7.1

8.2
5.8
8.1
7.7
6.2

7.2
8-2

6.5
6.2
7.5

7.6
7.3
7.4
7.6
7.8

8.0
5.9
7.4

7.51 11. 22^ 7.16

7.6
7.2
7.7
7.7
7.5

7.9
8.2
6.9
7.1
6.8

7.3
7.7
6.8
8.2
8.3

6.9
7.0
7.2
7-9

7.8

9.5
10.5
12.4
10.0
11.1

11.9
12.6
11.4

11.7
11.2

12.1
10.4
11.6
11.4
10.0

10.4
11.7
11.7
10.4
11.3

7.7



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrs:. 1890. Nr. IX.

Sitzung der mathematisch-iiaturwissenscliaftliclieii Classe

vom 17. April 1890.

Der Se ere tar legt das erschienene Heft X (December 1889)

des 98. Bandes, Abtheilung XL a., der Sitzungsberichte vor.

(Hiemit ist dieser Band in alien drei Abtheilung-en vollstandig

erschienen.)

Die Kaiserliche Miueralogische Gesellscbaft in

St. Petersburg- iiberniittelt das Festprogramm zu dem am 7. /1 9.

Mai d. J. stattfindendeu fltnfundzwanzigjahrigen Jubilaum der

Prasidentschaft ihres Prasidenten, Seiner kaiserlichen Hoheit

des Prinzen Nikolai Maximilianowitsch Romanowski,
Herzogs von Leucbtenberg.

Das c. M. Herr Regierungsrath Prof. Adolf Weiss in Prag

iibersendet eine Arbeit imter dem Titel: „Untersuchnngen
iiber die Tristome von Coroskia budleoides h.'^

Inderselben werden die liickenloseEntwickeluugsgeschichte

dieser Gebilde, ihr anatomischer Bau und die ganz abnormen

Verhaltnisse ihrer Kalkcarbonat-Incrustationen dargelegt, aus

denen fitr die Function dieser Haarbildungen und den Transport

gewisser Stoflfverbindimgen im Pflanzenkorper sicli eine Reihe

von Folgerungen ergibt.
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Das c. M. Herr Prof. L. Gegenbauer ubersendet eine

Abhandlimg, betitelt: „Zahlentheoreti8che Studieu''.

Das c. M. Herr Prof. R. Maly in Prag ubersendet eine

Arbeit von Julian Freydl aus dem eliemischen Laboratorium

der k. k. technischen Hochscbule in Graz: „Uber den Stick-

stoffabgang bei der Analyse von Guanidin- und Bi-

guauid verbindungen nach der Methode von Will
n nd Varrentrapp".

Die kleine Abhandlung enthalt vorwiegend analystische

Daten, welche geeignet sind zu entseheiden, worauf bei der sonst

selten versagenden Wil - Varrentrapp'schen Methode die

Stickstoffverluste zuruebzufubren sind.

Das 0. M. Herr Hofrath Prof. E. Ludvvig Ubersendet aus

dem Laboratorium fur angew. medicin. Cbemie der k. k. Uni-

versitat in Wien eine vorlaufige Mittbeiluug: „Uber das Lo-

be lin", von Dr. Heinrich Paschkis, Privatdocent fiir Pharma-

kologie und Dr. Arthur Smita, Assistent am genannten Labora-

torium,

Seit langerer Zeit beschJiftigen wir uns mit dem Studium

der Bestandtheile von Lobelia inflata. Zur Darstellung des Alka-

loids baben wir sowohl das Kraut, als auch den Extract ver-

wendet, von welchen uns Parke, Davis & Corap. in Detroit

grossere Mengen in dankenswertber Liberalitat zur Verfugnng

gestellt batten. Das Kraut wurde mit essigsaurem Wasser in

massiger Warme ausgezogen, der Auszug langsam eingedickt,

tiltrirt, alkalisch gemacht und mit Ather ausgeschiittelt; der sauer

reagirende Extract wurde in Wasser aufgenommen, ebenfalls

alkalisch gemacht und mit Ather ausgeschiittelt. Nach dem Ab-

duusten des letzteren binterblieb das Alkaloid als eine dick-

fliissige, honiggelbe Masse, von einem an Honig und Tabak er-

innernden Geruclie. Zur weiteren Reiniguug wurde das Alkaloid

in Ather gclost, diesem durch Schlitteln mit salzsaurem Wasser

entzogen und aus diesem nach dem Alkalischmachen wieder in

Ather ubergefuhrt. Diese Procedur wurde dreimal wiederholt

;
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liierauf wurde die atherische Losuug des Alkaloids mit festein

Atzkali entwassert imd der Ather schliesslich iu einer Wasser-

stoffatmosphare abdestillirt. Das auf diese Weise gereinigte

Lobelin wurde zii den weitcren Versiichen verwendet. Indem

wir uns mm vorbehalten^ uusere Arbeiteu iiber die Zusammen-

setzimg- des Lobelins, iiber seine Salze und Anderes spiiter zu

verotfentlieheu, wollea wir jetzt iiur iiber eine iateressaate Reac-

tion des Lobelins bericliten.

Reiues oder aucli schwefelsaures Lobelia wurde in lO^o^ger

Kalilauge suspendirt (auf 1 g Lobelia etwa 300—400 cm^ Lauge)

und dieser FlUssigkeit wabrend niassiger Erwarmung auf dem
Wasserl)ade eine 47oioe Kaliumpermaug-anatlosung in kleinea

Quantitiiten solang-e zugegefiigt, bis die antanglicb auftretende

griine Farbung nur sebr laagsam und allmalig wieder verscliwand.

Die schwach gelb gefarbte Fliissigkeit wurde von den aus-

geschiedenen Manganoxyden abfiltrirt, mit Scbwefelsaure ange-

sauert und mit Ather ausgeschiittelt. Nach dem Abdunsten des

Athers blieb ein krystalliaischer Riickstaud, welcher durch

wiederholtes Urakrystallisiren aus heissem Wasser gereinigt

wurde.

Die weissen glanzenden blattchen- und nadelformigen

Krystalle schmolzen bei 121° C. zu einer durclisichtigen farb-

losen Fliissigkeit; bei hoherer Temperatur sublimirten sie in

schouen glanzenden Nadeln. Ihre wasserige Losung reagirte

saner. Neutrale Eisenchloridlosung brachte in eiaer neutralen

Losung jener Krystalle einen cbamoisfarbenen Niederschlag

bervor.

Die durch diese Thatsachen hervorgerufene Vermuthung,

dass die Krystalle Benzoesaure seien, wurde durch die Elemen-

taranalyse wie folgt bestatigt.

0* 1766 g der Substanz ergaben bei der Verbrennung mit Kupfer-

oxyd 0-4479 g CO^, entsprechend 0-12215 gO — 69- 167^
uad 0-095 g HgO, entsprechead 0-01055 ^ H = 5-977^,

wahrend die Reclmung fiir C^HgOg ergibt C 68 - 857o wnd

H 4-917,.

Der aus dieser Zersetzung hervorgehende Schluss, dass das

Lobelin einen aromatischen Kern besitzt, schien uns einer

vorlaufigen Mittheilung wiirdig.

1*
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Herr Prof. Dr. A. Grit nw aid iu Prag libersendet folgende:

Mittheilung-: ,,Uber das sogenannte 11. odev ziisammen-

gesetzte Wasserstoffspectrum von Dr. B. Hasselberg

und die Structur des Wasserstoffes."

B aimer hat in den „Verhandliingen der Naturforschenden

Gesellschaft, Bd. VII, S. 548 (Wiedemann's Annalen, XXVI,

S. 80)" gezeigt, dass die Wellenlitngen eines Theiles der Strahlen

im Linienspectrum des Wasserstoffes: H^, H3, H^, H5. . . . in

einfachen rhythmischen Beziehnngen zu einander steben, so

zwar, dass sich irgend eine dieser Wellenlangen durch die Formel

1 = h.—„ , (m =: 3, 4, 5, 6 . . . . ) darstellen lasst, wo h von m

unabbiingig ist.

Setzt man m = w-t-2, so gilt hienacb fUr die Wellenlangen

der genannten Strahlen: /,, A^, >3, X^. . . die Formel

nnd es bestehen die Proportionen

2>

1111
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Aus clieser Eutdeckung, deren ziffermassiger Nachweis jeden

Zweifel ausscliliesst, ergibt sich sofort, dass das oder die pri-

maren Atome der betrefteuden Hydrogenmolekel, welcbe die er-

wabnte Reibe von Strablengruppen aussenden, aus ungemein

zabb-eichen Atomtbeilcben besteben, welcbe einen Kern von

maximaler Dicbte und iim diesen berum eine Reibe vou ge-

trenuten Scbicbten (oder Ringen) Widen, deren Dicbtigkeit

gesetzmassig mit der Eutfernung der Scbicbten vom Kerne ab-

nimmt. Gibt man diesen Scbicbten, von der aussersten an gegen

den Kern bin die Niimmern 1, 2, 3, 4. . . .n, so verbalten sicb

die Dicbten derselben, beziebungsweise wie die rationalen Zablen

4 4 4 4 4
1— ^:1—^:1 — ^:1 —

Die so bescbaffenen Atome sind die primaren Atome „a" des

Hydrogens H = ba^.

Nimmt man, wie es am Natiirlicbsten ist, an, dass die Zu-

sammeiiballnngen der allereinfachsten cbemiscbeu Atome aus

einer grossen Menge von Atomtbeilcben (die ibrerseits wieder

nur einfacbste Zusammeuballungen des Atbers sein dlirften),

nacb dense lb en Gesetzen erfolgen, nacb welcben sicb der

Kant-Laplace'scben Hypotbese zufolge Sternsysteme, wie

z. B. der Sternbaufen in der „Andromeda" bilden, so folgt aus

dem Obigen sofort, dass die primaren Atome „«" des Hydrogens

uugefabr die von Isaac Roberts im December 1888 pboto-

grapbiscb nacbgewiesene (gescbicbtete) Structur des Andromeda-

nebels baben diirften. Das primare Element „6" muss scbon

wegen seiner boberen Valenz einen viel complicirteren Bau

besitzeu.

Der Secretar legt folgende eingesendete Abbandlungen vor:

1. „Hoblcylinder; durcb aussere Krafte erzeugte De-

formationen und Spannungen", von Prof. K. Fucbs in

Pressburg.

2. „Beitrage zur Tbeorie des galvaniscben Stromes.

ni, Uber die Anweudung des zweiten Hauptsatzes

der mecbaniscben Warmetbeorie auf moleculare
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unci im Besonderen aiif elektrolytische Vorgange",
von Th. Gross, Docent an der technischen Hochscliule in

Berlin.

Das w. M. HeiT Hofrath G. Tschermak iiberreicht den

ersten Tbeil seiner Arbeit: „Uber die Cbloritgruppe".

In demselben werden die krystallograpbischcn und optischen

Verhaltnissc der Hauptreilie bebandelt. Wabrend die kiesel-

armeren Glieder dieser Keibe, wie Klinocblor, Koriindopbilit bei

eineni regelmassig drei- oder secbsseitigen Umriss der Krystalle

eiiie ntonokline Form darbieten, zeigt das kieseljirmste Glied, der

Penniii, eine scheinbar rbomboedrisebe Form. Die Messungen am
Pennin ergeben aber vollstandige IJbereinstimmung der Winkel

mit jenen des Klinocblors imd die Eesultate der optischen Unter-

sucbung leiten zu der Anscbaining, dass die Krystalle des Pennins

dureb eine zwillingsgemasse Verbindung monokliner Blattcben

von der Form des Klinochors aiifgebaut seien und das optisch

einaxige Verbalten vieler Peuninkrystalle nur von einer regel-

massigen Uberlagerung der Zwillingsblatteben herritbre.

Demnacb ist die Form des Pennins eine mimetiscbe und

die Cblorite der Hauptreibe besitzen alle dieselbe Grundform.

Dadurcb erfabrt die Vermutbung Mallard's von der Einbeit der

Krystallisation der Cblorite ibre Bestatigung und cs zeigt sicb

eine Analogie mit der Form der Biotite.

Da jedoch optisch positive und optisch negative Pennine

gefunden werden, so lasst sicb schliesseu, dass im Pennin zwei

Substanzen von verschiedenem optischen Charakter zusammen-

krystallisirt seien. Die optisch negative Substanz ist vrahrschein-

lich mit Serpentin identisch. Das Pennin ist aber mit den librigen

Cbloriten durch Ubergjinge verbunden, welclie als niinietischer

Klinochlor bezeichnet wurden, daher der vorgenannte Schluss

auf die sammtlicben Chlorite der Hauptreibe auszudehnen sein

wird. Die Krystallisation der Klinocblors und Prochlorits zeigt

ofters Erscbeinungen besonderer Art, indem die Endfliichen der

Krystalle eine radiale Filltelung und die siiulenformigen Krystalle

die bekannte wurmformige Kriimmung darbieten. Auf Grundlage

von Winkelmessungen und opiischen Beobacl)tungen wird in der
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Arbeit die Ansicht entwickelt, dass diese eigenthiimlichen Bil-

diingen Zwillinge holieren Grades sind, indem ausser dem

Glimraergesetze, welches die zusammengesetzten Formen der

Chlorite beherrscht, noch die Zwillingsbildung- nach 100 und 130

hinzukommt.

Aus den Beobachtungen der ausseren Form imd des optischen

Verhaltens wird die Zusammengehorigkeit der Glieder der Haiipt-

reihe: Klinochlor, Leuchtenbergit, Koriindophilit, Amesit, Pro-

chlorit, Kotscliubeyit, Pennin. Kamraererit nachgewiesen.

Die regelmassige Verwachsiing vou Chloriten mit Biotit,

welcbe iu einem Falle von G. Rose wahrgenommen worden,

konnte in mehreren Fallen und in verschiedener Ausbildung be-

obachtet und bis zu dem Vorkommen inniger Mischung verfolgt

werden. Als ein Beispiel solcher imauflosbarer Mischung wurde

der unter dem Namen Tabergit bekannte Chlorit erkannt.

In dem spater zu publicirenden zweiten Tbeile der Arbeit

werden die ausseren Eigenschaften jener Chlorite, welche ausser-

halb der Hauptreihe stehen, ferner die chemiscbe Zusammen-

setzung aller Chlorite in Betracht kommen.

Das w. M. Herr Hofrath Director J. Hann iiberreicht eiue

fiir die Denkschriften bestimmte Abhandlung unter dem Titel:

„Das Luftdruckmaximum vom November 1889 in Mitt el-

Europa, nebst Benierkungen liber die Barometer-

maxima im Allgemeinen".

Die Abhandlung gibt zunachst eine durch zwei Karten

erlauterte Beschreibung der atmosparischen Verhaltnisse in Mittel-

Europa, uameutlich aber im Alpengebiete wjihrend des Baro-

metermaximums vom 12.— 24, November 1889. Da dieses Baro-

metermaximum fast wahrend der ganzen Zeit mit seinem Centrum

liber dem Alpengebiete lagerte, gestattete es, die Beobach-

tungen der nun zahlreichen und bis zu 3100 m Seehohe hinauf-

reichenden meteorologischen Stationen zu einer eingehenderen

Unsersuchung der meteorologischen Zustande in den hOheren

Luftschichten wahrend der Dauer eines Luftdruckmaximums zu

verwerthen. Namentlich wurde versucht mit Hilfe von neun

Hohenstationen in den Alpen und Beiziehung der Stationen aiif



74

dem Pic du Midi, Puy de Dome imd auf der Schneekoppe die

Vertheilung des Liiftdrucltes uud der Temperatur iu dem Niveau

von 2500 /w angeniihert festzustellen. Da sieben von diesen

Stationen liber dem Niveau von 2000 m liegen, so konnte die

Luftdruckvertheilung in 2500 m mit hinlanglicber Genauigkeit

berechnet werden, Eine andere Tabelle gibt t'Ur die Periode des

bochsteu Barometerstandes vom 19.—23. November alle v^'ich-

tigeren meteorologisehen Verbaltnisse in den Niederungen und

auf den Hoben in detaillirterer Weise.

Das Hauptergebniss der an diese Tabellen gekniipften Er-

orteruiigen und Scblussfolgerungen kann in folgenden Satzen

zusammengefasst werden:

1. Das Baronietermaximum voni November 1889 erstreckte

sich zu sebr grossen Holien der Atmospbare. Die Luftdruck-

beobacbtungen zeigen, dass dasselbe in einer Seebohe von mehr

als 3 km nocb ebenso intensiv auftrat als an der Erdoberflache.

In einer Seebobe von 2500 m stimmte die Lage des Centrums

des Luftdruckmaximums nocb mit jener an der Erdoberflacbe

uberein.

2. Der LuftkOrper des Barometermaximums batte eine hobe

Temperatur, Nocb in mebr als 3 kyn Seebolie v^'ar die relative

Erwiirmung ebenso gross wie in 1000??? (8° liber dem Mittel);

die gewobnlicbe Temperaturdepression der v\'interlicben Anti-

cyclonen war auf die unteren, der Erdoberflacbe nacbsten Luft-

scbiebten von einigen Hundert Metern Macbtigkeit beschrankt.

Dermittlere Wjirmeiiberscbuss (iiber die normale Temperatur)

der Luftsaule bis zn 3100 m Seebobe kann flir die Zeit vom

19.—23. November auf mindestens 6° veranscblagt werden,

Selbst nacb den niedrigsten Abscbatzungen muss der Warme-

iiberscbuss bis zu 5000 m binaufgereicbt haben,

3. In der boberen warmen Liiftscbicbte, etvva von 1000 »i

Seebobe an, berrscbte eine grosse Trockenbeit, Die mittlere

relative Feucbtigkeit vom 19,—23. November auf dem Sonnblick

(in 3100 m) war nur 437^, auf dem Santis (2500 m) 347o- nacb

sorgfiiltig reducirten Psycbrometerbeobachtungen. Die Koppe'-

scheu Haarbygromcter gaben eine nocb grossere Trockenbeit.

Der Verfasser siebt in diesen Ergebnissen einen zwingenden

Beweis dafUr, dass die Luft in den Barometermaximas in einer



75

herabsiukendeu Bewegung begriffeu i.st, iind dass die Druck-

verhaltnisse in denselben nicbt aus den Temperaturverhaltnissen

erklart werden konnen, sondern eine Folge der Bewegungsform

der Luftmassen in einer Anticyclone sein miissen. Die Wiirme-

verbaltnisse der Luft sind von dieser Bewegungsform abbangig,

sie sind eine Folgeerscheinung derselben, wie die Trockenheit

der Luft, die Kbirheit des Himmels, die ungemein gesteigerte

Warmeausstrablung (im Winterbalbjabre), durcb welcbe die

Kalte der untersten ruhenden Luftscbicbten sicb erklart.

Ein folgender Abscbnitt der Abhandlung ist der Unter-

siicbung der vertikalen Teniperaturvertbeilung in einem Baro-

meterminimum gewidmet, um Vergleiclie mit jener in dem
Barometermaxinium zu ermoglichen. Gelegeniieit dazu bot das

Barometerminimum vom 1. October 1889, das ziemlicb central

liber den Ostalpen lag. Mit Hilfe der zablreicben Ht)henstationen

bis zu 3100 m liess sicb Folgendes feststellen:

Die mittlere Temperatur-Abweicbung der Luftsaule (vom

30-jabrigen Mittel) in dem Barometerminimum bis zu 3100 m
Seebohe war — 4-3°. Die Vertheiluug der negativenAbvveichungen

war ziemlicb gleicbt'ormig durcb die ganze Hohe (Sonnblick

-3-8°).

Die Berecbnung der Temperatnren, selbst in dem Barometer-

minimum vom 1. October, sowie jener in dem Barometermaximum

vom 19.— 23. November, ergibt nach den Beobacbtungen in ver-

schiedenen Seebohen bis zu 3100/w folgende Kesultate:

Hohe in Kilometer 0-5 1-0 1-5 2-0 25 3-0 3-5

Temperatur

BarometermiDimum . . 7?9 5?1 2?3 —096 —3'?4 —6?2 —G?!

Barometermaximiira —2-7 6-3 4-4 2-5 0-6 —1-3 —3-2

Die Temperatur in dem Barometermaximum ist nacb den

Beobacbtungen um 1^ Morgens angegeben, jene fiir das Minimum

im Tagesmittel. Der Vergleicb ist so unglinstig als moglicb, und

trotzdem war die Luft in dem Barometermaximum Ende No-

vember warmer, als jene im Barometerminimum am I.October.

Als genaberte mittlere Temperatur einer Luftsaule von mehr als

3 km Hobe ergibt sicb : Fiir das Barometerminimum am 1. October

•—0-6°, fiir das Barometermaximum vom 19.—23. November

-4-1 • 6°. Letztere Zabl stellt einen unteren Grenzwertb dar. In
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der That, berecbnet man die mittlere Temperatnr aus den Baro-

meterstanden aiif dem Sonnbliek und zu Ischl, so findct man sie

flir das Hoheniiitervall von 470—3J00w zu 2-8° C.

Der Verfasser zeigt noch ausfiihrlicher, dass selbst wabreud

der heftigen andanerndeii Slidwinde am 9. uud 10. October 1889,

welcbe als beisser Folin in den Thalern auf der Nordseite der

Ostalpen aiiftraten, die Temperatur auf dem Sonnblickgipfel

niedriger war, als wabrend des Barometermaximums zu Ende

November. Auf den liocbsten Alpenstationen bringen iiberbaupt

nur die Barometermaxima die grossten Erwarmun<;en,das Tberrao-

meter steigt stets rait dem Luftdruek.

Es ist den in neuerer Zeit gegrlindeten boben Gipfelstationen

zu danken, dass wir uns von dem Vorurtbeile befreien konnten,

zu welcbem die Beobacbtungen an der Erdoberfiacbe (odcr aucb

in Hocbtbalern) verleitet baben, dass die Temperaturen in den

Anticyclonen nnd Cyclonen eine Hauptbedingung fiir diese Be-

v^^egungsformen der Atmospliare seien. Nacb Obigem stebt soviel

fest, dass die Frage nacb der Ursacbe derselben mit der Tbat-

sache rechnen muss, dass bis zu Hoben von mindestens
4— 5A:mbinauf die mittlere Temperatur der Luftsaule

im Centrum einer Anticyclone bober sein kann und

"vvabrscbeinlicb stets bober ist, als jene im Centrum einer

Cyclone.

Damit fallen die vorberrschendcn Ansicbten liber die Ur-

sacben der Anticyclonen, wie sie z. B. Ferrel nocb in seinem

neuesten Werke festbalt. Die Beobacbtungen sind dagegen in

Ubereinstimmung mit den Ansicbten derjenigen, welcbe, wie der

Verfasser, die wandernden Cyclonen und Anticyclonen nur fiir

Tbeilerscbeinungeu der allgemeinen Circulation der Atniospbare

halten, deren Bewegungsenergie wie erstere selbst, auf den

Temperaturunterscliied zwiscben Aquator und Pol zuriickzufiibreu

ist. Die Temperatur in den Cyclonen und Anticyclonen ist durch

die Bewegungsform der Luft bestimmt, und nicbt umgekebrt. Bei

den stationaren Cyclonen und Anticyclonen iiber den Oceanen

und Continenten, der boberen Breiten namentlicli, bat dieser

Satz nur theilweise Geltung. Die constante Temperaturdififerenz

bedingt daselbst eine atmospbariscbe Circulation zweiter Ordnung

in den unteren und mittleren Schicbten der Atmosphare. Teisse-



7T

venc de Bort unterscheidet desshalb, wie uns sclieint mit

Kecht, zwisclien dynamisclieu imd tlierniiscben Cyclonen und

Anticyclonen. Wo die niedersinkeude Bewegung herrscht, steigt

die Temperatur, dort wo aufsteigende Bewegung ist, sinkt sic.

Die im letztcren Falle eiutretende Condensation des Wasser-

darapfes kann und muss die Temperaturabnahme vermindern, sie

kann sie aber nicbt ganzlieb aufheben oder gar ins Gegentbeil

rerwandeln. Da nun die Temperaturzunabme herabsinkender

Luftmassen eine rascbere ist als die Temperaturabnahme der

aufsteigenden, so muss in eiuem geschlossenen verticalen Kreis-

laufe der absteigende Arm eine bohere Temperatur baben als

der aufsteigende. Die in der vorliegenden Abbandlung mit-

getheilten Thatsachen steheu damit in Ubereinstimmung.

Das w. M. Herr Prof. C. Toldt iiberreicbt eine Abbandlung-

von Prof. Dr. J. Janosik an der k. k. bobmiscben Universitat in

Prag unter dem Titel: „Bemerkungen iiber dieEntwicklung

des Genitalsystems".

Vorliegende Arbeit bescbaftigt sicb mit der Entwicklung-:

und der Dentung einzelner Abscbnitte der Geschlecbtsdrusen und

der Nebennieren.

Die Nebenniere stammt vom Coelomepitbel, und zwar nicbt

nnr von der Stelle, welcbe vor den Gescblechtsdrusen gelagert

ist, sondern es betbeiligt sicb an ibrer Anlage aucb das Coelom-

epitbel entlang der medialen Seite der jungen Gescblecbtsdrilse.

In spateren Stadien bestebt lange eine Verbindung der

Nebenniereuanlage mit den Sexualstrangen des Ovarium; jene

mit den Hodenkanalcben wird friibzeitiger gelost.

An der Ausbildung der Nebenniere, welcbe also genetiseh

gleicb den Gescblecbtsdrliseu zu setzen ist, betbeiligen sicb beim

Menscben bis zu 4' 4 cm K. L. keine anderen als die epithelialen

Elemente.

Flir das Studium der Geschlecbtsdriisenentwicklung gibt das^

Hithncben ein sebr gutes Untersuchungsobjecl ab. Das rechte

Ovarium atropbirt beim Hiibncben zu einer Zeit, in welcber das

eigentlicb Cliarakteristiscbe flir das Ovarium, namlicb die Pflu-

ge r'scben Eiscblaucbe und Eiballen, noch gar nicbt zur Anlage-



^ekommen ist; in diesem Stadium bildeii sie aber an der liuken

Driisenanlag-e bereits eiue deutlicbe Schicbte von proliferirenden

Epithelien.

Ganz deni entsprechend verbaltea sicli aucb die Hoden. Auch

der recbte Hoden, obwobl er nicht schwindet, zeigt ein auffalliges

Abflacben dcs Epitbels an seiner Oberflacbe, wogegen der linke

Hoden ein ziemlicb starkes Epitbel flibrt, dem recbten Ovarium

entsprecbend.

Dieses Verhalten ist als deutlicber Anklaug an die Entwick-

lung des Ovariums zu deuten.

Bei Saiig-etbieren tritt im Epitbel der Hoden aucli inimer

eine Verstarkung- desselben auf, ja es kanu bis zur Bildung riidi-

mentjlrer Follikel kommen.

Bei den Vugeln wie bei den Saugetbiereu, einscbliesslich

des Menscben, lasst sicb am Eierstocke nacbweisen, dass die Ei-

scblaucbe einer spateren Epitbelproliferation entstammeu, die

Hodenkaniilcben aber der priniiiren.

Im Ovarium gelangen immer die Epitbelstrange der pri-

maren Proliferation zur Abtrennung von deneu der secundaren

Proliferation.

Es sind also die Zellen , aus denen das Sperina entstebt,

Abkommlinge jener aus der anfanglicbeu Proliferation des Keim-

epitbels entsprungenen Zellen, also beim Betracbten derOntogenie

dieser Tbiere die alteren; jene Zellen, deren Abkommlinge das

Eicben liefern, sind ontogenetiscb die jitngeren Ob diese Befunde

allgemeiner giltig sind, miisste man erst nacbweisen.

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lie ben iiberreicbt zwei in seinem

Laboratorium ausgefurte Arbeiten:

1. „Uber das Pbenol des Sassafrasoles", von Dr.

C. Pomeranz.

2. „Uber metbylirte Pliloroglucine", von A. Spitzer.

Das vr. M. Herr Director E.Weiss spricbt iiber den von

Brooks am 20. Marz 1890 entdeckten teleskopiscben Kometen,

fur welcben Herr Dr. F. Bidscbof, gestiitzt anf Cambridger



(U. S.) iind Wiener Beobaclitungen, hereits Ende Mjirz ein Ele-

meutensystem berechnet hat, das raitfelst des Circulars Nr. LXXI
der kais. Akademic der AYissenschaften am 1. April bekannt

gemacht wurde.

Nacli diesen Elementeu, die sich durch die seitherig-ea

Beobaclitungeu scdion als recht verljisslich erwiesen haben, wird

der Komet Aiifangs Jimi ziir Zeit seines Periheldiircbganges

seine grosste Helligkeit, etwa die vierfaehe jener bei seiner

Entdeckung erreichen, hierauf ini Herbste in den Sonnen-

strahlen verschwinden, am Ende ties Jahres aber wieder aiis

denselben beraiistreten und dann noch mehrere Monate bindurch

verfolgt werden kounen, da Anfangs Janner 1891 seine (tbeore-

tisebe) Helligkeit wieder nahezu die bei seiner Entdeckung

erreicbt.

Bei dieser Gelegenheit erwahnt der Vortragende, dass Herr

Spitaler den am 2. September 1888 von Barnard entdeckten

Kometen (1889 I) nach seiner Conjunction mit der Sonne am
28. Miirz d. J. am grossen Refractor der Wiener Sternwarte wieder

aufgel'unden bat und wobl noch einige Wocben wird beobacbten

konneu. Die Dauer der Sicbtbarkeit dieses stets teleskopischen

Kometen iibertritft daber bereits jetzt die Dauer der Sicbtbarkeit

des beriibmten Kometen von 1811 um mehr als zwei Monate,,

und es konnte bisber auch noch kein Komet bis in eine solche

Eutfernung von der Sonne verfolgt werden. Dieser Umstand hat

gerade bei diesem Kometen noch desshalb ein besonderes Inter-

esse, weil er den letzten Babnberechnnngen zu Folge einer der

wenigen ist, dessen Bahn ein en entschieden hyperbolischen

Charakter zu tragen scheint.

Das w. M. Herr Prof. V. v. Lang Uberreicht folgende

Mittheilung: „Bemerkung zn der Theorie der atmo-

spharischen Elektricitat des H r. Arrhenius", von

Anton Lam pa.

Die in letzter Zeit entdeckte Einwirkung ultravioletten

Lichtes auf elektrostatisch geladene Korper ist von Hr.

Arrhenius benlitzt worden, um eine Theorie des elektrischea
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Verhaltens der Atniosphare zu gewinnen.' Sieht iiiau auch von

theoretischen Schwierigkeiten ab, welche — die Pramisscii

zugestanden — dieser Erklaningsversiich in sich birgt, so ist

g-erade das Fundament ties Ganzen eine nicht bewieseue Verall-

gemeineiung, deren Unzulassigkeit das Experiment dartliut.

Nach Hr. Arrhenius wird die atmospharische Luft durch

Belichtung mit ultravioletten Strablen elektrolytiscb leitend

nnd durcb ein Weggeben der Elektricitat von der negativ

geladenen Erdoberflacbe ermijgiicbt; die Gewitterelektrieitat

wlirde somit ibren Ursprung einem ahnliclien Vorgange ver-

danken, wie er bei der Beliclitnng einer negativ geladenen

blanken Metalplatte stattfindet.

In einer frliberen Arbeit faud Hr. Arrbenius, dass die

Luft bei Bestrabliing mittels ultravioletten Licbtes elektrolytiscb

leitend wird, falls ibr Druck zv^iscben 1 und 20mm liegt;^ dass

dieses LeitungsvermOgen bei boberen Drucken fortbestebt,

nimmt er an, obne den experimentellen Nacbweis daflir erbringen

zu konnen. Nun steben aber gerade die Luftscbicbten, welcbe

die Erdoberflacbe beriibren und somit zunacbst in Betracbt

kommen, unter einem 20mm bedeutend ubersteigenden Drucke,

so dass sie eine vollkommene Isolation zwiscben der Erde und

den bober gelegenen Sebicbten der Atmospbare, deren Druck

innerbalb jener Grenzen liegt, bilden konnen; wozu nocb der

aucb von Hr. Arrbenius betonte Umstand beitragt, dass das

ultraviolette Licbt zum grossten Tbeil scbon in den obersten

Luftscliicbten absorbirt wird. Zeigt sicb somit die Tbeorie des

Hr. Arrbenius aus diesem Gesicbtspunkte mit sebr unsicheren

Vorraussetzungen bebaftet, so bleibt nocb die Frage ofFen, ob die

negative Elektricitat von der beleucbteten Erde wirklicb fortgebt

wie von einer geladenen Metallplatte. Den Nacbweis dafiir bat

Hr. Arrbenius nicbt versucbt, obgleicb er sicb in einer An-

merkung auf die betreffcnde Abbandlung von Hallwacbs
(Wied. Ann., Bd. 33) bcziebt.

1 Sv. Arrhenius: Uber deu Einflnss der Sonucnstrahhiiig auf die

elektrisclien Erscheinungeu in der Erdatmosphiire. Meteorologische Zeit-

schrift, V. Jahrg-an^, S. 297, 348. (1888.)

2 Sv. Arrhenius: Uber das Leitungsvermogen beleuchteter Luft.

Wiedem. Ann., XXXIII, S. 638. (1888.)
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Dass die Siibstanzeu, welche die Erdoberflache bilden, eiu

derartiges Verhalten zeigen sollten, wird schon iinwahrseheinlich

geniaclit durcli die Abhangig-keit des Effectes von der Blankheit

der Metallplatte. Versuclie, welche iin pbysikalisclien Cabiuete

der Wiener Universitat ausgefiihrt wurden, bestatigten diese Ver-

muth ung.

Die untersuehten Substauzen waren Lehm, Baekstein, Sand-

stein, Kalk, Schiefer und Granit, sowohl in tiockeuem Zustande

als auch benetzt, ferner Holz iiml frische Blatter, urn eineu even-

tiiellen Aiitheil der Vegetation kenuen zu lernen. Zur Belichtung

warden Magnesiumlicht und Sonnenlicht verwendet; die Wirkung

war in beiden Fallen dieselbe. Als priifendes Instrument diente

ein Exner'sches Elektroskop.

Wiihrend eine blanke Zn-Platte ihre Ladling bei einer 5 Sec.

andauernden Belichtung volistandig abgab, konnte eine Ein-

wirkung auf die genannten Stoffe nicht wahrgeuommen werden;

die Divergenz der Blattchen anderte sich wahrend der Belicbtungs-

daner, welche in verschiedenen Versuchsreiheu von 10 bis

30 Sec. variirte, in keinem beobachtbaren Betrage.

Das c. M. Herr k. und k. Oberstlieutenant des Artillerie-

stabes Albert v. Obermayer iiberreicht eine Abhandlung: „Uber
eine mit der fortfiihrenden Entladung der Elektricitat

V e r b u n d e n e D r u c k e r s c h e i n u n g "

.

Durch die Entladung des Stromas einer Doppeliufluenz-

mascbine, aus einer oder mehreren Spitzen, gegen eine 50 cm
im Durchmesser haltende, vertikal stehende Kupferplatte werden

bis zu 2200 Gramm Papier, d. i. etwa 200 Bogen (Klein-Concept)

an der Platte festgehalten.

Zur tangentiellen Verschiebung einer Lage von 10 Bogen

Papier auf dieser Platte sind unter Anwendung zweier Doppel-

influenzmaschinen unter giinstigen Umstanden bis zu 22 kg er-

forderlich. Da der Reibungscoefficient Papier-Kupfer bis zu 0-65

betragt, entspricht dies einem Drucke von 34 kg, welcher das

Papier an der Platte festhalt.

Bei Entladungen aus zwei oder vier Spitzen ist bei dem
gleichen Abstande Spitze-Platte die Kraft zur tangentiellen Ver-
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schiebung fast die gleiche, ob ein oder zwei nebeueinander-

gekiippeltc Tnfluenzmaschinen angewendet werden.

Im liiftverdiiiiuten Raume nimmt das getrngene Papiev-

gewicht nnlie proportional niit dem Luftdrucke ab. Doch kann

der Lnftdriick, etwa durch Austreiben der Liift zwischen den

Papievbliittern rege gemacht, nicht als die Ursaebe der Er-

scbeiimng angesehen werden, da einerseits weitmaschiger Organ-

tine auf der Kupferplatte, anderseits Papier auf einem weit-

mabcliigcn Drabtnetz mil, allerdiugs wesentlich kleineren Kraften

festgebaften werden.

Die in den letzteren Fallen notbigen Krafte sind noch immer

grosser, als jene zur tangentiellen Verscbiebung von Papier auf

einer Kupferplatte, gegen welcbes aiis eiiier 3 cm weiten Offnung,

niittelst eines durcb eilie balbe Pferdekraft angetriebenen Ven-

tilators, ein Windstrom getrieben wird.

Es scbeint fast, als ob unter dem Einflusse der Spitzenent-

ladung zwiscben den, die Elektrieitiit fortpflanzenden Halbleitern

und den Leitern, an welche sie die Elektricitiit abgeben, eine

wecbselseitige Anziebung stattfande.

Herr Dr. S. Oppenbeim, Privatdocent flir Astronomie an

der k. k. Universitat in Wien, iiberreicbt eine Abbandlungt

„Babnbestimmung des Kometen 1846, VIII."

Aus dem gesammten Beobacbtungsmateriale, das, wenn es

sicb aucb liber 32 Tage erstreckt, und zwar vom 23. September

1846, dem Tage der Entdeckiing durcb De Vica in Rom, bis zura

25. October — docli nur 10 Beobacbtimgen fasst — ergab sicb die

folgende wabrscbeinlicbste Parabcl:

Tzr 1846 October 29-814431 mittl. Berl. Zeit

^- 4°41'23'-'8
I

10 — 93 .58 15-8 Eel. u. Aqu. 1846-0

i =49 41 59-5 )

log ^ = 9-919428.

mil einer geringen, aus der Bcobacbtung jedocb nicbt mit

Sicberbeit zu constatirenden Neigung gegen die Hyperbel.
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Selbstandige Werke oder neue, der Akademie bisher nioht

zugekommene Periodica sind eingelangt:

Le Priucc Roland Bonaparte, 1. Le Glacier de I'Aletsch et

le Lac de Marjeleu. Paris 1880; 4", — 2. Le premier Etab-

lissement des Neerlandais a Maurice. Paris 1890; 4".

(Anzeiger Nr. IX.)
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Circular

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

IVi-. L.XXI.

(Ausgegehen am i. April 1890.)

Elemente und Epheraeride flir den von Mr. Brooks am 20. Marz

1890 entdcckten Kometen, berechnet von

Dr. Friedrich Bidschof.

Bis znm Schlusse der Reclinung waren die folgenden Beobach-

tungen eingelangt:

Ort 1890 niittl. Ortsz. M. ;ipp. d app. Beobacht.

1. Cambridge. Marz 21 lG^57'i'5 21" 9'"34'(l7 + 6°25'30" Wendell

2. Wien „ 23 16 34 -4 9 56-10 7 8 2.5-4 I'alisa

3. Padua .... „ 23 16 34-1 9 57-15 7 8 463 Al>e(n

4. Nizza „ 23 16 56-2 9 56-33 7 9 26-7 Charlois

5. Wien „ 24 15 53-2 10 7-05 7 32 52-0 llolelscbck

6. Palermo .. „ 24 16 18-7 10 8 27 7 33 26 Zona

7. Wien „ 26 16 20-0 10 27-40 8 25 1-4 Palisa

8. Rom „ 27 15 29-9 10 36-24 8.50 40-4 Mlllosevirli

9. Paris „ 28 16 14-5 10 52-89 9 12 12-0 Ki^oiirdan

10. Wien „ 28 15 57-4 10 44-36 + 9 17 464 llolcischek

Alls den Beobachtungen Nr. 1, 5 und 10 wiirden folgende Ele-

mente erhalten:

T= 1890 Juni 3-6399 mittl. Berliner Zeit.

Sk = 320° 44' 54"

w = 71 7 36

i = 121 17 13

log 9 = 0-27189

mittl. Aq.

1890-0.
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I Hieduicli wird die mittlere Beobachtnng bis auf —2' in Liinge

(Beob.— Rechn,), in Breite vollstandig dargestellt. Die Elemente licfern

folgende Epherneride:

1890
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Monaie

Lulldruck in Milliinelein

Tag

i

n

!0

1 1

12

i;]

14

If)

l(i

17

IS

It)

20

21

22

23
24

25

2G

27

28

29
30
81

Mittel

744.8
40.3
43.5
51.5
44.6

34.1
35.7
40.2
39.5
49.5

55.3
55.0
50.9
4«.4
45.1

39.9
34.0
33.3
29.2
35.5

35.7
39.9
43.6
41.9
34.6

31.8
50.0
50 .

8

47.6
43.4
42-3

742.87

744.5
39.0
46.9
50.9
36.3

30.8
37.1
40.6
38.8
52.6

54.5
54.3
48.5
44.8
43.8

36.6
31.9
32.6
31.0
33.4

37.8
41.1
43.9
39.3
32.2

42.5
50.1
49.0
44.9
43.0
43.7

741.82

744.1
40.1
50.2
48.6
84.4

31.9
37.9
41.1
40.7
51.0

53.9
53-6
47.3
44.6
42.7

34.9
33.2
32.1
33.8
32.4

38.4
42.2
43.7
37.8
83.1

47.6
49.9
48.4
48.1
42.2
44.8

741.94

Tages-

mittel

744.5
39.8
46.9
50.4
37.4

82.3
36.9
40.6
39.7
51.0

54.6
54.3
48.9
45.3
43.9

37.1
33.0
32.7
81.3
83.8

37.3
41.1
43.7
39.7
33.3

42.7
50.0
49.4
45.2
42.9
43.6

742.04

Abwei-

chung V.

Normal-

stand

1.0
- 3.6

8.6
7.1

- 5.8

-10.9
- 6.2
- 2.5
- 3.3
8.1

11.7
11.5
6.1
2.6
1.2

- 5.5
- 9.6
- 9.8
-11.2
- 8.6

- 5.1
- 1.2

1.4
- 2.5
- 8.9

0.6
7.9
7.3
8.2
0.9
1.7

0.61

Tenn)eratur Celsius

Tages-

niitlel

- 8.4
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

Marz 1890.

T



Beobachtung-en an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Monate
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

Mdrz 1890.

Bewolkung Ver-

dun-
stung

in Mm.

Dauer
des

Sonnen-
scheins

in

Stuuden

Ozon

Tages-

mittel

Bodentemperatur in der Tiefe von

0.37" 0.58'" 0.87"' l.Sl" 1.82"

Tages-

inittel

Tages-

mittel

2

10

10^
1

1

10X
9

10

1

10^

(»

10
10=

10

3

2

4
10

10

10—
10

6

7

2
7

(i

9

5.6

8 10

10 >k 10^
5 10
1

1 jio^

10 10

8 10

2 8

1 10

1

7

10

9

8

9 I

2

2

4

10

4
1

6

3

4.5 4.0

6.7
10.0
8.3
0.7
4.0

10.0
9.0
5.0
4.0
3.7

0.0
6.0
3.3
0.0
0.0

7.0
3.7

1.7

4.7
6.3

6.7
i).3

4.0
1.0
4.3

7.0
4.7
2.7
0.0
5.0
4.7

4.7

1.0
.

2

0.0
0.0

0.6
0.8
2.0
0.7
0.6

1.2
1.2
0.0
1.1

0.6

0.4
0.9
1.2
1.6
0.2

0.6
0.2
0.5
0.4
0.4

1.2
1.6
1.3
0.8
2.2
1.7

25.2

4.7

2.7
8.9
5.9

0.2
2.8
6.1

7.4
5.5

10.0
2.9
8 3

9.2
7.6

1.2
2.6
6.2
2.2
0.4

0.8
1.7
5.4
8.7
9.3

0.8
9.6
8.5
9.8
9.1
2.6

161.1

9.0
11.7

11.7
7.0
4.0

12.0
9.3
7.0
5.0
10.3

8.7
8.7
6.0
6.7
4.0

6.0
6.7

3.7
6.7
7.0

4.3
6.0
9.0
2.0
4.3

6.7
7.3
4.3
4.0
5.3
9.0

6.9

0.2
0.1
0.2
-0.3

-0.3

0.0
0.3
0.2
0.3
0.4

0.4
0.4
0.5
0.5
0.6

0.7
1.4
2.4
3.4
3.9

4.1
4.4
4.7
4.8
5.1

5.7
6.3
6.9
7.7
8.4
9.0

2.66

1.8
1.6
1.5
1.6
1.4

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5

1.6

1.6
2.0
2.5
3.2
3.7

4.1
4.4
4.7
4.9
5.2

5.6
6.0
6 5
7.0
7.6
8.3

3.24

1.8
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Eeobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und
Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

im, Monate Mdrz 1890.

TaB



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. •

Jahrff. 1890. Nr. X.

Sitzung der matlieinatiscli - naturwissenschaftlichen Classe

vom 24. April 1890.

Der Secretar legt das erschienene Heft II—III (Febrnar bis

Marz 1890) des XI. Bandes der Monatshefte fiir Chemie vor.

Das w. M. Herr Prof. C. Toldt iiberreicht eine Abhandlung

des Prof. Dr. A. Adamkie wicz in Krakau, unter dem Titel:

„Die Arterien des verlangerten Markes vom Uber-

gang bis zur Br u eke."

Nachdem Verfasser die Vascularisationsverhaltuisse des

menschliclieu Ruckeiiinarkes genaner untersncht hat, stellt er

nunmeljr den Gefassverlauf des verlangerten Markes vom IJber-

gang bis zur Brticke fest und weist nach, wie das Gefiissnetz dos

verlangerten Markes nacb ebenso festen und constanten Regeln

sich orduet, wie er das friiher fiir die spinalen Gefasse hat fest-

stellen konnen.

Das w. M. Herr Hofrath v. Barth iiberreicht eine in seiuem

Laboratoriiim begonnene und im Laboratorium des Herrn Prof.

Pobl an der k. k. technischen Hochschule in Wien zu Ende ge-

fiihrte Arbeit: „Zur Kenntniss der Orthodicarbonsauren

des Pyridins", von Dr. H. Strachc.

Der Verfasser berichtet iiber die Ausarbeitung einer bereits

vorlilutig unter demselben Titel veroffentlichten Arbeit zunachst
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unter Rerlicksiclitigung der Cinchomeronsanre. Deren Anhydrid,

Ester, Verbindungen initAmmoiiiak iind monosubstituirten Amincn

werdeu beziiglich ihrer Darstellung und Eigenschaft beschrieben.

Der Vorsitzende, Herr Hofrath Prof. J. Stefan, iiberreioht

eine fUr die Sitziingsbevicbte bestimmte Abhandlung: „Uber

elektrische Schwingung-en in geraden Leitern".

Dieselbe entbjilt die Begriindung und weitere AusfUbrung

eines Theiles der Satze, welche in den vorlaufigen Mittheilungen

vom 9. und 16. Janner d. J. veroffentlicbt worden sind. Ausserdem

entbalt sie die Untersucbung Uber die Vertbeilung elektrischer

Scbwingungen in nicht voUkommenen, speciell aucb in elektro-

lytiscben Leitern und die Beschreibung einiger iiber solcbe

Scbwingungen gemacbter Versucbe.

Herr Dr. Ernst Lecber in Wien ttberreicbt eine Arbeit,

betitelt: „Studie iiber elektriscbe Resonanzerscbei-

nungen".

Der Verfasser scbildert zunachst eine neue Metbode, elek-

triscbe Scbwingungen in Dvabten zu beobachten. Den beiden

Endplatten einer Hertz'scben Scbwingungsvorrichtung steht je

eine gleicb grosse Platte isolirt gegeniiber, von welcber je ein

Drabt parallel mebrere Meter weit wegfiibrt. Uber das Eude der

Drahte wird eine ausgepumpte elektrodenlose Robre gelegt,

welcbe infolge der elektrischen Oscillation in den Drabten

leuchtet. Verbindet man die parallelen Drabte durcb einen Quer-

drabt, so bort im Allgemeinen das Leuchten auf. Fiihrt man

diese Querbriicke langs der parallelen Drabte bin und her, so

finden sich einige sebr scbarf bestimmte Stellen, wo die Robre

plotzlicb anfleucbtet: es sind dies die Schwingungsbaucbe der

elektriscbeu Bewegung.

Nacbdem der Verfasser die Bedingungen des Versucbes

studirt und das Ganze als eine elektriscbe Resonanzerscheinung

erwiesen hat, wird durcb Aufsucben der gemeinsamen Schwin-

gungsbaucbe Form und Lage der elektrischen Welle pracise be-

stimmt. Ebenso wird untersucht, welchen Einfiuss die Einflihrung

von Capacitaten am Ende der Drahte ausUbt.
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Stets hat der Verfasser die Beobachtiingen von Hertz be-

statig't gefuiideu; iu eiiiem wichtigen Puukte jedoch erhielt er

ein anderes Restultat; er fand namlich fiir die Geschwindigkeit

der Elektricitat in Drahten, fiir welche Hertz 200.000 A-m per

Secunde aiigibt, bis auf 2"/o g'enau die Lichtgeschvviudigkeit, wie

dies ja auch die Maxwell'scbe und alle anderen Theorieu fordeni,

VVarum sein Resultat von dem Hertz'schen differirt, kann er nicht

angeben. Eine mogliehe Fehlerquelle bei Hertz, welche er

/uerst zur Erklaruug dieser Abweichung heranziehcn wollte,

erwies sieh bei uaherem Stadium als zii klein. Da aber die vom

Verfasser angewendete Methode sebr einfach und iibersichtlich,

dabei auch ungemein leicht (ja sogar in Form eincs Vorlesungs-

versuches) ausfiihrbar ist, so halt der Verfasser seinen Werth

nicht nur theoretisch, sondern auch experimentell fiir den wahr-

scheinlieheren.

Der Seer e tar, w. M. Ed. Suess, bespricht die vorlaufigen

Ergebnisse von Studien, welche von dem k. u. k. Linienschitfs-

Lieutenaut L. v. Hohnel, von Prof, F. Toula und dem Vor-

tragenden liber gewisse Theile des ostlichen Afrika gemacht

worden sind, und welche demnachst in einer t'iir die Denk-

schriften bestimmteu Abhandlung unter dem Titel: ,,<4r undziig;e

des Baues des ostlichen Afrika" der kais. Akademie vor-

g;elegt werden sollen,

Diese Abhandlung wird in drei Theile zerfalleu.

Der erste Theil enthalt eine orographische und liydro-

graphische Beschreibung des gesenkten und durch vulkanische

Bildungen ausgezeichneten Gebietes, welches sich von Stid gegen

Nord ostlich vom Victoria-Nyanza zwischen 4° S.Br, und 5° N. Br.

ausdehnt. Verfasser dieses Theiles ist Linienschitfslieutenant

V. Hohnel. Die Graf S. Teleki'sche Expedition, an welcher der

Verfasser theilgenommen hat, zog niit Beriihrung des Kilima-

ndscharo, des Meruberges and des Kenia zum Baringo-See, dem

aussersten Punkte bis zu welchem friihere Reisende vorzudringen

im Stande gewesen waren, und von da welter nach Norden.

Ober dieNatur der Gebiete N.von 1° nordl.Br. herrschte bis dahin

fast volliges Dnnkel. Die Geographen erfiillten es mit einem oder

1*
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zwei Seen vou stets wcchselnder Grosse, u. zw. uacli Erkiiudi-

guugen, welclie Leon dcs Avanchers, d'Abbadie, Cecchi

u. A. heimbracbten. Der Afrikaforscher J. Thorn .sou vcrspraeb

dein gliicklicb dabiii Vordringenden cine Alpcnlaiidschait mil

sebneeig-en Gipfeln. Der Graf S. Tele ki'sehen Expedition gelang

es, den Scbleier zu liiften; sie fand vvohl nicbt Berge niit ancb

nur annilliernd in die Region des ewigen Scbnee's aiifragenden

Gipfein, Jedoch zwei Seen, die seitdem die Namen Riidolf-See und

Stetanic-!See tragen, und von welcben der erstere von ganz imer-

warteter GrOsse ist. In diesen Landern finden sicb die jUngsten

bisbcr in diesem Continente mit Bestimmtheit nacbgewiesenen

Eriiptiv-Gebilde.

Die Bescbreibung ist von eincr oro-hydrographiscben Karte,

von einer Karte der grossen Krater-Insel im siidlichen Tbeile des

Rudolf-Sees, sowie des Teleki-Viilkans, von Querprofilen des

Grabens und von Ansicbten eines Tbeiles der den Graben

begrenzendcn Hange begieitet.

Der zweite Theil, von Prof.Toula verfasst, gibt die Bescbrei-

bung der vom Linienscbiffs-Lieutenaut v. Hobnel gesaraniellcn

Gesteinsproben. Es siud darunter jiinge Sedimentar-Tut!e vor-

handen, vrelcbe Conchylien der Nil-Fauna, insbesondere Etheriu

CaUlniidi, entbalten, ferner zablreiche Vorkommnisse jiing\rcr

Eriiptiv-Gesteine nebcn solcben, welcbe eiue weite Verbrc! ung

eines alt-krystalliuisclien Grundgebirges vcrratbeu. Die Massen-

und Scbiefergesteine wurden von Assistent Ro si veal geschliffen

und der mikroskopiscben Untersuchung unterzogen.

Von Slid nacb Nord liegen folgende krystalliniscbe Scbiefer-

gesteine vor:

Anomit- Hyperstben-Plagioklas-Gneiss von Pangani (Kiiste

des indiscben Oceans), Ampbibolgneiss und Gneiss-Granulit von

Mruasi, Ampbibol und Ampbibol-Hyperstben-Granulit von Lewa

und Kwafungo. Landeinwarts treten Granulit und Hyi)erstben-

Augit-Ampbibolit bei Kisingo und in der Nahe des Dschipe-

Sees und Oligokl as- Granulit, sowie Granat-Ampbibolit in der

Ssogonoj-Kette im Sllden des Kilimandscbaro auf.

Zwiscben Kilimandscbaro und Kenia aus Ukambani liegt

von Ulu-Jweti ein Zweiglinimergneiss vor.
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Am Guasso-Nyiro, N. W. vom Kenia stehen an: Oligoklas-

Mikioklin- Gneiss (Granitgneiss), Amphibol-Biotit- Oligoklas-

Guciss und ein apatitreicherBiotit-01igoklas-Gneiss(l'227o ^2^5)-

Audi liegt von bier eiuc Probe von Mikropertbit vor. Mikrolin-

Granit tritt unter einer vulkaniscben Decke gleicbfalls bervor.

Endlieb liegen krystallinische Scbiefer nocb vor: vom Nyiro-

berg (Riidolf-SeeSO) eiu Ampliibolit, sowie ein Ampbibol-Epidot-

tScbieter and von Doenje-erok in Turkana ein Anortbit-Diorit-

scbiefer.

Aut' dieseni Grnndgebirge erbeben sicb die Vulkanriesen

Kilimandscbaro und Kenia, sowie die alten vulkaniscben Gebirge,

die zum Tbeile aucb deckenartige Ausbreitnngen bilden dttrften

und aucb in der nordsiidlicben Senke, dem grossen „Graben-

brucbe" auftreten,

Pbonobt liegt vom Kenia vor, der aucb die Bergform

des Pbonolites aufweist; Anortbokhxs - Pbouolitb aucb vora

Westbange desselben aus 6000' Hobe. Aber aucb vom Sukberge

am Westrande des „Grabens* sowie vom Settimagebirge, vom

Guasso narok und nordlicb vom Knie des Guasso njiro am Ost-

rande wurde Pbonolitb mitgebracbt.

Tracbyte liegen vor: Quarztracbyt aus Kikuju und Felso-

liparit aus der Gegend zwiscben Rudolf- und Stefanie-See.

Andesitiscber Tracbyt stebt zwiscben dem Nyiroberg und dem

Siidfusse des Rudolf-See's an. Lockere tracbytiscbe Turte fandeii

sich im Westen vom Kenia zwiscben Ndoro und Nairotia. Augit-

Andesit liegt vor vom Kenia, wo sich aucb ein Vorkonimen von

Hyaloandesit (Andesitpecbstein) fand, und aus dem Osten des

Bariugo-See's, am Wege nacb Njemss. Basalte endlieb wurden

untersucbt aus Kikuju, aus dem Settima-Gebirge zwiscben Ndoro

und Nairotia und vom Leikipia-Abfall gegen den .,Graben", am
Wege von Lare lol Morio nacb Njemss. Aus dem Gebiete des

nocb tbatigen Vulkans am Siidende des Rudolf-See's liegt eine

sebr frische vitropbyriscbe Basaltlava vor.

Dem petrograpbiscb geognostiscben Tbeile der Arbeit wird

eine geologiscbe Kartenskizze des Teleki—v. Hobnel'scben

Reisegebietes, beigegeben.

Der dritte Tbeil der Abbandlung ist vom Vortrageuden

selbst bearbeitet. Hier wird gezeigt, dass nacb den uberein-
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stimmenden Angaben der Reisenden das ijstliche Afrika von

zalilreic'hcn grabeiifonnigen Einsenkuugen durcbzogen ist und

dass durcb H obnel's Darstellimg der Gegeud um den Rudolf-See

und Stelanie-Scc in eigentliiimlicber und unevwarteter Weisc

eine Verbindnng mit dem erytbriiiscben Grabeu und deni Grabcn

des Todten Meeres sicb berstellt.

Der Nyassa liegt in einem meiidionalen Graben, welcber

knapp nordlicli vom See gegen NW. abg-elenkt ist und vielleicbt

den Leopold-See in sicb fasst. In einer selbststandigen Graben-

senkung liegt der Tanganyika, welcber wie seine abweicbende

Fauna zeigt, wabrscbeinlicb von boberem Alter ist. Entfernter

davon, aber wie aus Stanley's Darstelbing bervorgebt, aucb in

einem Graben, liegen der Albert- und Alhert-Edward-See.

Wabrend der nieridionale Graben des Nyassa im Norden

abgelenkt ist, tritt weiter gegen Nord ein neuer meridionaler

Graben auf, dessen slidlicbes Endc unbekannt ist, welcber aber

vom Manjara-See bis zura Rudolf- und zum Stefanie-See eine

Anzabl abflussloser Seen umfasst, darunter Nalwascba und

Raringo, und welcber seiner ganzen Liinge nacb zwiscben dem

Flussgebiete des Nil und der Abdacbung zum indiscbeu Ocean

liegt. Die Reise Teleki's und Hohnel'sbat uns den Verlauf des-

selben bis in die Nabe des abessyniscben Hochlandes erscblossen.

In der Gegeud des See's Abala bleibt eine Liicke, und es ist

nicbt mit Bestimmtbeit zu sagen, ob von diesem See ein Abfluss

gegen Osten stattfindet oder nicbt. Deutlicb aber ist einerseits

aus Hobnel's, auderseits aus den Darstellungen von Borelli,

Ragazzi und Traversi zu entnebmen, dass das Pbauomen des

Einbrucbesnicbtam Stefanie-See endet, Der ostlicbe Abbrucb
des abessynisclien Hocblandes ist als die wabre west-

licbe Begrenzung des erytbriiiscben Grabens anzu-

seben. Die Siidkliste des Golfes von Aden, welcbe der Nord-

kitste parallel ist, setzt sicb als Absturz liber das Gebiet von

Harar landeinwarts fort, und das ganze abflusslose Gebiet des

Hawascb, sowie ganz Afar bis iiber Massaua ist als gesenktes

Land anzuseben, ein Tbeil des erytliriiiscben Grabens.

Eine weitere nieridionale Grabensenkung umfasst den Golfvon

Akaba, das Todte Meer und den Lauf des Jordan; untcr sturapfen

Winkel scbliesst sicb daran die Bekaa, und erst in der Nabe des
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Aiissenrandes der gefalteten eurasiatischeu Bogeiiziige zersplittert

sich der Bruch ill die von Diener bescbriebene Virgation von

Palmyra.

Selbstandige Werke oder neue , der Akademie bisher nicht zu-

gekommene Periodica sind eingelangt:

Zapalowicz, H., Roslinna szata g6r Pokucko Marmaroskich,

(Pflauzendecke der Pokutiscb-Marmarosclier Karpatben.)

Krakau, 1889; 8".

*us der k. k. Hof- iind Staalwdruckerei iu Wiea





Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrff. 1890. Nr. XL

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe

vom 8. Mai 1890.

Seine Excellenz der Herr Curatoi-Stellvertreter

setzt die kaiserliche Akademie mit bohem Erlasse vom 25. April

1. J. in Kenntniss, dass Seine kaiserliche Hoheit der

durchlauchtigste Herr Erzherzog-Curator in der dies-

jahrigen feierlichen Sitzung am 21. Mai erscheinen und

dieselbe mit einer Ansprache eroffnen werde.

Das k. k. Ministerium des Innern ubermittelt die von

der oberosterreichischen Statthalterei vorgelegten Tabellen und

graphischen Darstellungen iiber die Eisbildung auf der Donau

wahrend des Winters 1889/90 in den Pegelstatiouen Aschach,

Linz und Grein.

Das c. M. Herr Prof, Franz Exner in Wien ubersendet eine

Arbeit: „Beobachtungen, betreffend die elektrische

Natur der atmospharisehen Niederschlage", von den

Herren J. Elster und H. Geitel, Oberlehrern am herzoglichen

Gymnasium zu Wolfenblittel.

Nach Darlegung der Fehlerquellen, welche die unzwei-

deutige Bestimmung des elektrischen Zeichens der atmosphari-

sehen Niederschlage erschweren, geben die Verfnsser die von

ihnen getroft'euen Massnahmen zur Erlangung miiglichst zuver-

lassiger Resultate an und theilen die von ihnen in den Jahren

1888 und 1889 gewonnenen Beobachtuugen mit. Dies geschieht

1
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zum Theil in Ausziigen ans den betreffenden Beobachtungsproto-

koUen, der llauptsaclie nach aber in Form von graphischen Dar-

stellungen. Letztere bringen den Verlanf der Niederschlagselek-

tricitat mit den gleiclizeitig bestimmten Zeichenwechseln des

Potentials der atmosphariscben Elektricilat zur Auschauung.

Zuletzt entwickeln die Verfasser, ihre friiheren Veroflfent-

lichiingen auf diesem Gebiete ergiinzend, ihre Auffassung der

elektriscben Vorgauge bei derNiederscblagsbildung, nach welcher

eine rjiumliche Trennung der Niederscblage und Wolken im

horaogenen elektriscben Felde der Erde, ohne Annabme beson-

derer elektromotoriscber Krafte, scbon geniigen wtirde, elek-

triscbe Ladungeu der Niederscblage und Wolken, sowie Storinigen

des atmospbarischen Potentialgefalies bis zu den grossten Be-

tragen verstandlich zu machen.

Herr Prof. Dr. G. Haberlandt iibersendet eine im bota-

niscben Institute der k. k. Universitiit zu Graz ausgefiibrte Arbeit,

betitelt: „Oie Reservestoffbehalter der Knospen von

Frax I fins cvcelsior", von Herrn Ferdinand Scbaar, deren

Ergebnisse sicb in folgende Punkte zusammenfassen lassen:

1. Die Knospentegmente der Esche besitzen ein dickwan-

diges Grundparencbym, w^elcbes als Speicbergewebe fungirt. Bei

der Entfaltung der Knospen werden die aus Reservecellulose be-

stebeuden Verdickungsscbicbten der Zellwaude in abnlicber

Weise gelost, wie dies fur dickwandige Endospermgevrebe be-

kannt ist.

2. Ein gleicbartig gcbautes Speicbergewebe kommt aucb in

Form einer mebr oder minder dicken Gewebeplatte an der

Insertionsstelle jeder Knospe vor.

3. Unter jeder Knospe befindet sicb im Marke des Zweiges

ein locales Starkereservoir, w^elcbes im Friibjabr gleicbfalls ent-

leert wird.

Der Secretar legt folgende eingesendete Abhandlungen

vor:
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1. „ZiirTheoriceinerGattungwiiidschieferFlachen",

von Prof. A. Su char da an der k. k. Staatsmittelschule in

Tabor.

2, „Uber Plancurven vierter Ordnung vom Ge-

schlechte Eins", von Prof. W. Binder an der Landes-

oberrealschule in Wiener-Neustadt.

Ferner legt der Secretar eine von Herrn H. Prohazka in

Bucbberg behufs Wabrung der Prioritat eingesendete Mittheilung:

Bescbreibung und Zeiebnung seiner Erfindung einer hydrau-

liscb-atmospbariscben Maschine vor.

Das w. M. Herr Hofratb G. Tsebermak berichtet iiber eine

Arbeit des Herrn Prof. C. Dolter in Graz: „Versucbe uber

die Loslichkeit der Minerale".

Der Verfasser bat an verscbiedenen Mineralen, welche fiir

beinabe luiloslicb gelten, Versucbe angestellt, indem derselbe das

feiu geschlammte Pulver mit destillirtem Wasser, tbeilweise aucb

nach Zusatz von Substanzen, welcbe in den natlirlicben Wassern

vorkommen, bei 80° in zugescbmolzenen Robren durcb mehrere

Wocben bebandelte.

Von Sulfiden warden dem Versucbe unterzogen: Pyrit, Blei-

glanz, Zinkblende,Antimonit; ferner Ar8enkie8,Bournonit, Kupfer-

kies, von Oxyden: Zinnsteiu, Rutil, Eisenglanz, von Silicaten:

Heulandit, Anortbit, Natrolitb, Cbabasit.

AUe diese Minerale sind in Wasser mebr oder weniger los-

licb, insbesondere die Scbwefelverbindungen, sowie Rutil und

Zinnstein. Schwerer loslicb sind die Silicate und Eisenglanz,

Nacb den vorgenommenen Analysen tritt eine wirklicbe Losung

ein, indem die Mengen der gelosten Bestandtbeile die Zusammen-

setzung des urspriinglicben Minerals baben, insbesondere findet

dies bei den Schwefelverbindungen statt, mit Ausnabme des

Bournonit. Die Reaction, welcbe die gescblammten Pulver vor

ihrer Bebandlung in zugescbmolzenen Robren zeigen, wurde bei

dieser Gelegenbeit eruirt; Pyrit zeigte sauere Reaction, die

librigen Sulfide und Oxyde alkalische Reaction. Die in Wasser

1*
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loslichen Mengcn betriigen mehrere Percente der angewandten

Substauz (2—87o)> daher bis zu circa 0-37o der angewandten

Wassermenge, wobei zii bemeiken ist, dass der Ausfiihrung der

Versuche nach nur eine geringe Wassermenge verwendet werden

konnte.

Die Loslicbkeit von Rutil, Zinnstein und Eisenglanz wird

durcb Ziigabe von etwas Fluornatrium erboht, Chlornatrium hat

wenig Eiufluss. Koblensaure (nicbt unter Druck eingepumpt)

erhobt die Loslicbkeit bei Oxyden und Silicaten, es tritt jedoch

alsdaun Zersetzung aiif, die gelosten Mengen sind nicbt in dem-

selben Verhaltnisse wie im urspriinglicben Mineral.

Scbwefelnatrium oder Scbwefelwasserstoflf erhobt die Los-

licbkeit bei den Sulfiden betrachtlich, Antimonit veird voHstandig

gelost. Bei den Sulfosalzen wird durcb diese Zugabe eine Zer-

setzung berbeigefUhrt.

Bei alien Versucben wurden auch Neubildungen constatirt,

welcbe deutlicbe Krystalle darstellen, es findet eine Regenerirung

des Minerals statt, was wobl auch dem Umstande zu danken ist,

dass die Rohren baufig grossen Temperaturschwankungen aus-

gesetzt waren; diese begiinstigen nach H. St. Claire-Deville

die Bildung von Krystallen bei sebr schwer loslichen Substanzen.

Der Bournouit wurde in sebr cbarakteristiscben Zwillings-

krystallen (Radelerz) erbalten, dieses Mineral war bisber auf

nassem Wege nicbt syntbetisch erbalten, auch Rutil und Zinn-

stein wurden auf diesem Wege erbalten.

Zu erwabnen sind noch einige Versucbe, welcbe die Loslicb-

keit des Goldes zum Ziele batten, es wurde bier eine bohere

Temperatur, 200° C, angewandt. In Wasser, welcbes circa 5"/o

kohlensaures Natron oder kieselsaures Nairon entbalt, ist Gold

bislich, und zwar in nennenswertben Mengen (circa 1 • 57© ^^r

angewandten Goldmenge war gelost worden). Scbon Egleston

bat die Einwirkung von Losungen auf Gold erprobt, er batte aber

Reagentien angewandt, welcbe freies Cblor entwickelten, wabrend

bei diesen Versucben Wasser und die Natrousalze allein wirkten.

Das w. M. Herr Prof. E. Weyr iiberreicbt eine Abbandlung

des Herrn Rcgierungsrathes Prof. Dr. F. Mertens in Graz, be-



103

titelt: „Die Invarianten dreier quaternaieu quadra-

tischen Formen".

Das w. M. Herr Prof. J. Loschmidt uberreicht eine Ab-

handlung von Dr. J. M. Eder, Director der k. k. Lelir- mid Ver-

suchsanstalt flir Photographie und Reproductionsverfahren in

Wien: „Uber das sichtbare und ultraviolette Emissions-

spectrum schwach leuchtender verbrennender Kohlen-

wasserstoffe (Swan'sches Spectrum) und der Oxy-

hydrogenflarame (Wasserdampfspectrum)". Der Autor

ersucht um Aufnahme derselben in die Denkschriften der Aka-

demie.

Derselbe unterzog mit Hilfe eines Quarzspectrographen und

Anwendung der Photographie das Emissionsspectrum schwach

leuchtender, in Luft oder Sauerstoflf verbrennender Kohlenwasser-

stoflfe, namentlich auch der Bunsen'schen Gasflamme, einer

Untersuchung und bestiramte die Wellenlangen der aus zahl-

reichen Linien bestehenden Banden mit besonderer Rilcksicht-

nahme auf die von Eder bereits im Jahre 1886 aufgefundenen

ultravioletten Banden der Bunsenfiamme. Es V7urden folgende

Wellenlangen ermittelt:

Rothe Bande a

Gelbe Bande |3

Grline Bande 7

Blaue Bande d

6188

6120

6052

5999

5955

5634

5583

5539

5500

5570

5164

5128

5095

4736

4714

4697

4684

4677

Violette Bande £

4315

i 4306

]
4299

Violette Bande ? ' 4293

]
4287

/ 4282

I 4276
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Violctte Baude ^

Ultravioletto

Bande yj

42B9

4263

4256

4250

4244

4238

4232
4226

4220

4213

4207

4201

4195

4190

4184

4047

4032

4019

4005

3993

3982

3971

3961

8952

3943

3935

3927

Ultravioletto

Bande tj

Ultraviolette

Bande 5

3921

3915

3911

3906

3902

3898

3896

3893

3888

3884

3875

3877

3875

3872

3687-0

3677-5

3668-6

3663-6

3660

7

3657-4

3654-0

3650-9

3646 1

3642-0

3638-0

3634-5

3627-4

Von cliesen Banden siiid hier zum ersteiimale die Wellen-

langCD der Griippe e, C, v, -^ genau bestimmt worden; die dem
brennendeu Kohlenwasserstoffe eigentbiimlichen Gruppen rj und ^
wurden von Eder entdeckt. Die bis jetzt bekannten, einschliess-

licb der nenaufgefundenen Banden des sogenannten Swan'scben

Spectrums tlieilt der Verfasser, entsprecbeud dem Baue der

Linien, in zwei verscbiedene Gruppen.

Die erste Gruppe umfasst die Banden a, /3, 7, und C; die-

selben baben gegen das weniger brecbbarc Ende die starksten

Linien und werden gegen das starker brechbare Ende scbwacber.

Die zweite Gruppe umfasst die Banden s, v; und ^; bei denselben

ist die Abscbattirung eine entgegengesetzte und die cbarakteri-

stiscbe Grenzlinie der Banden ist gegen das brecbbarere Ende

gericlitet und bieran scbliesst sicb in der Kicbtung des weniger
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brechbaren Tlieiles ein abscliattiites, aus zahlreichen Liuien

bestehendes Band an.

Ferner treten im Bunsenbrenner die charakteristiscben

Bandeu des Wasserdampfspectrums auf, von welchen der

Verfasser mebrere Hunderte ausmass und die Wellenlangen

bestimmte. Kohlenoxyd gab nur ein continuirliches Spectrum.

Die blaugriine Flamme des Bunsenbrenners verdankt ihre Leucht-

kraft dem Bandenspectruni des Koblenstoffes (Swan'sches

Spectrum), nicht aber dem verbrennenden Koblenoxyd. Der

obere, fast farblose Flammenkegel sendet das Emissionsspectrum

des Wasserdampfes aus.

Die spectrograpbiscbe Untersuchung wurde mittelst eines

Quarzspectrographen und Bromsilbergelatinetrockenplatten aus-

gefUbrt; als Vergleicbsspectrum diente das Funkeuspectruni von

Gd, Zn und Pb. Schliesslicb bemerkt der Autor, dass nacb seinen

Untersucbungen die von Prof. G r li n w a 1 d auf Grund der

Huggins'schen Zablen neben den Liveing-Dewar'schen auf-

genommenen Sonderwerthe von Wasserdampflinien in seinen

Tabellen zu streicben sind.

Der Abbandlung ist eine Heliogravure der untersucbten

Spectren, sowie die genaue Beschreibung der Apparate bei-

gegeben.

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lie ben uberreicbt eine Arbeit

aus dem cbemiscben Laboratorium der k. k. Staatsoberrealscbule

im 11. Bezirk von Wien: „Neue Eiweissreactionen", von

C. Reichl.

Das c. M. Herr Prof. A. S c b r a u f in Wien liben-eicht

folgende Mittbeilung: „Uber die tbermiscbe Veriin-

derung der Brecbungsexponenten des prismatischen

Scbwefels".

Die an Scbwefelkrystallen vorberrschende steile Grund-

pyramide ermoglicbt die Frage zu beantworten, ob bei dem

genannten Mineral zwisclien deu tbermiscbeu Variationen der

optiseben und volumetriscben Wertbe ein Zusammenliang bestebe.
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Nacli meinenUntersuchungcn sind die Hauptbrechungsexponenten

bei20°C.: a^a=2-248; |3;^, = 2-010; 7j^a=l-959; hingegen

flir uahe dieselbe Temperatur die axialen Ausdehnungscoeffi-

cienten: /, = 0- 000021; /-, = • 000086 ; /^ =: • 00007 1

.

Die Grundpyramide liefert zwei Brechungsexponenten: a

und V. Der Werth von v liegt wegen der Richtung des Strahies

fast in der Mitte der Zablen von /3 und 7. Fur eine solclie Rich-

tung besitzt der Ausdehnungscoefficient den genaherten Werth

/, = 0-000078.

Die Beobachtungen ergeben fiir die Teraperaturen 8° C.

und 30° C. folgende, bereits auf den leeren Raum reducirte

Werthe der Brechungsexponenten:

8° «£. = 2-219138 aAra = 2-248996 a^A =: 2
- 279449

30° =2-213525 =2-242807 =2-273167.

8° Vi,= 1-987946 v^„= 2-007571 v^., = 2-027393

30° =1-983538 =2-003199 =2-022863

Rechnet man aus diesen Daten uach der Formel

den Factor K des optischen Gefalles und bildet Uberhaupt die

Mittelwerthe, so erhalt man folgende Tabelle:

K, = 0-0001221 K, = 0-0001007

(a3o_i>) _ 1-24316 (v30— 1) = 1-00320

4 = 0- 000021 k—0' 000078

Hieraus ist ersichtlich, dass eine Abhangigkeit der thermi-

schen Variation der Brechungsexponenten von dem Ausdehnungs-

coefticienten nicht besteht. Bei dem Grundstolfe Schwel'el ist

vielmehr der Variationscoefficieut K proportional den uni die Ein-

heit verminderten Zahlen der betreffenden Brechungsexponenten.

Herr Prof. Dr. Franz Toula uberreicht eine Arbeit des Herrn

G. N. Zlatarski in Sofia, welche betitelt ist: ,,Ein geolo-

gischer Bericht iiber die Srednja Gora zwischeu den

FlUssen Topolnica und Strema".
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Der Verfasser hat dieses geologisch bisher fast vollkommen

unbekannte Gebiet aiif vielen Wegen durcbzogen und hat es ver-

sucht, auf Grimd seiner Wahrnehmungen eine geologische Uber-

sichtskarte zu eHtwerfen, als deren Grundlage er die dermalen

beste kartographische Aufnahme, die russische Generalstabskarte

(im Massstabe 1 : 210.000) beniitzte. Das neu gewonnene Karten-

bild unterscheidet sich ganz wesentlich von dem bisherigen, fast

nur auf Vermuthiingen hin zur Daistellimg gebraehten. Das ge-

nannte rundiiickige und waldreiehe Mittelgebirge besteht seiner

Hauptmasse nach aus krystallinischen Schiefergesteinen und

nimmt vor Allem Granitgneiss und Glimmergneiss die ausge-

dehntesten Raiime, vorzliglich im nordliehen und nordostlichen

Theile ein, wahrendim SUdwesten, an der Topolnieaj eiu zweites,

kleineres Gebiet daraus besteht. VoUkrystallinische Massenge-

steiue: Granit, Syenit und Diorit werden an mehreren Stellen an-

gegeben, doch geht aus den Beschreibungen des Verfassers her-

vor, dass die Granitgesteine weithin von granitischem Aussehen

seien. Es besteht offenbar ein recht ahnliches Verhalten, wie es

auf der Stidseite des centralen Balkans („Stara planina"), z. B.

in der Hauptmasse desselben, im Norden von Kalofer, herrscht.

(Toula, Denkschriften, LV. Bd., S. 42 ff. d. Sep. Abdr.) Auch

mehrere Vorkommnisse von „Porphyriten" werden im Norden

von Panagjuriste angegeben. Glimmerschiefer begrenzt das Ge-

birge im Norden, umsaumt das Gneissgebiet des Slidens und

tritt an vielen Stellen im Gneissgebiete selbst auf, zuweilen neben

Amphibol-, Chlorit- und Sericitschiefern.

Von Sedimentformationen werden angegeben, u. zw. in ge-

ringerer Ausdehnung als bisher angenommen wurde: Dolomitische

Kalke und kalkigmergelige Schiefer im aussersten Nordwesten

bei Petric, Gesteine, welche offenbar mit jenen der balkanischen

Trias Ubereinstimmen. EtwasweitereAusdehnung besitzenKreide-

bildungen, die sich siidlich davon in einera verhaltnissmassig

schmalen Zuge gegen Slidost erstrecken und wahrend sie im

Nordwesten concordant iiber der Trias liegen, slidwarts discor-

dant auf den Glimmerschiefer hiniibergreifen. Es sind thonig-

kalkige Sandsteine mit Exofiyra columba Lam., welche recht

wechselndes Verflachen zeigen. Ausserdem treten nur noch

Quartarbildungen (Diluvium und Alluvium) in den das Gebirge

umsaumenden Becken auf.

(Anzeigor Nr. XI.) 2
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Eine wichtige Rolle spielen jUngere vulkanische Gesteine

Andesit, Liparit, Trachyt und trachytische Tuffe, welche im sUd-

lichen Tbeile des Gebirges weite Raume einnehmen (sUdlich von

Panagjuriste) und bis an den Slidostrand des Gebirges reichen.

Sie werden in mancher Beziebung mit den Gesteinen, welche der

Vortragende im Karadza Dagh sammelte, in Vergleich zu bringen

sein. Auch bier macbt die Gesteinsbestimmung, ob Porphyrit oder

Andesit manche Schwierigkeit. Am SUdfusse der Srednja gora

liegen anch in ostwestlicher Richtung eine Reibe „bei8serMineral-

quellen" mit Temperaturen von 33—50° C. Erzvorkommnisse

siud ohne sonderlicbe Bedeutung. Pyrite sind recht baufig. In der

Topolnica findet sich sparliches Gold.

Au« der k. k. Hof- iind Staatsdruckeref in Wien.



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1890. Nr. XII.

Sitzung der mathematiscli-naturwissenscliaftlicheii Classe

vom 16. Mai 1890.

Der Seer eta r legt das erschienene Heft I

—

III (Janner bis

Marz 1890). des 99. Bandes, Abtheilung III. der Sitzungsbe-

richte vor.

Das w. M, Herr Prof. E. Hering iibersendet eine im physio-

log-ischen Institute der k. k. deutschen Universitat in Prag mit

UnterstUtzung der kaiserlichen Akademie ausgefiihrte Arbeit von

Prof. Dr. J. Singer imd Dr. E. Muuzer, betitelt: „Beitrage

zur Anatomie des Centralnervensy stems, insbeson-

dere des Rlickenmarkes".

Das c. M. Herr Hofrath Prof, A. Bauer in Wien liber-

reiclit eine Arbeit aus dem cliemischen Laboratorium der k. k.

Staatsgewerbeschule in Bielitz: „Uber die Constitution

einiger Derivate des Cyanamids", von Alois Smolka.

Der Verfasser unterscheidet zwischen wahren Cyanver-

bindungeu, welche dieCyangruppe enthalten und daher Wasser-

stofif, Wasser, Scliwefelwasserstoff und Ammoniak addiren konnen

und zwisclien Additions producten der Cyanverbindungen,

welche durch Additionsreactionen aus diesen entstelien. Zur

ersten Gruppe gehoren: Cyanamid, Dicyandiamid, Amidodycian-

saure und Tbiocarbamincyamid; zur zweiten werden gerechnet:

HarustoflF, Thioharnstoff, Guanidin; Biuret, Dicyandiamidin, Thio-

biuret, Dithiobiuret, Thiodiciandiamidin, Biguauid; Cyanursaure,

1
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Ammelin, Amraelid (Melanureiisaure) imd Melamin; wahrschein-

licli siud auch die Tliioderivate der drei vorletzten Verbiiidungen

hielier zu stellen, von denen es aber noch uicbt niit Sicherheit

erwiesen ist, ob sie mit Trithiocyanursaure etc. identi?ch sind.

Hierauf folgt eine ausfiibrliclie Besprecbung der Constitution

der genannten Verbindungen. An der Hand <ler Forscbungen

Anderer und mit neii aufgefundenen Syntbesen luid Reactionen

der Glieder dieser Korperclasse wird dargetban, dass Dicyan-

diamid, Amidodicyansaure und Tbiocarbamincyamid nicbts

anderes als Cyansubstitutionsproducte des Guanidins, Harnstoflfs

und Tbiobarnstoflfe sind. Die Derivate des Harnstoffes, Biurets

und der Cyanursiiure werden mit den Namen Urete, Biurete und

Triurete bezeiclmet; es werden zu ibnen die imidirten gescbwe-

felten Abkommlinge des Harnstoffes, des Biurets und der Cyanur-

saure gezablt. Alle diese „Urete" besitzen Isostructnr und sind

daber mit den nicbt existenzfabigen Cyanurderivaten von nor-

maler Structur (normale Cyanursaure, Ammelin, Ammelid und

normales Melamin) isomer und uicbt identisch.

Nebenber wird eine Erldaruug der Processe, welche sicb

beim Scbmelzen von Rbodauammonium und Harnstoif abspielen,

versucbt; ebenso wird nacbgewiesen, dass Uretban auf Amide

unter Bildung von substituirten Harnstoifen reagirt.

Zum Scblusse stellt der Verfasser alle der Tbeorie nacb

moglicben Syntbesen tabellariscb zusammen, welcbe sicb aus der

Auflfassung der Dicyandiamidderivate als cyanirter Urete und

aus der Annabme der Isostructur in den Ureten, Biureten und

Triureten ergeben und scblagt eine consequent durcligefiibrte

Nomenclatur aller genannten Verbindungen vor, indem er in der

Namengebung (Urete, Tbioderivate und Amidiue derselben) dem

genetiscben Zusammenbange dieser Korper Ausdruck zu leiben

sucht.

Das c. M. Herr Prof. L. Gegenbauer ubersendet eine Ab-

bandlung: „Uber einen aritbmetiscben Satz des Herrn
Charles Hermite''.
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Herr Prof. Dr. Otto Stolz in Innsbruck iibersendet eine

Abhandluug, betitelt: „Die Maxima und Minima der Func-
tionen von mehreren Veranderlichen'^

Dieselbe beschaftigt sich mit der Verallgemeinerung der

von Schaeffer fiir die Functionen zweier Veranderlichen an-

gegebenen Metliode.

Herr Prof. Dr. Veit Graber in Czernowitz iibersendet eine

Abbandlung: „VergIeicbende Studien am Keimstreif der

Insecten".

Diese Arbeit bebandelt in monographiscber Darstellung

folgende Gegeristande: 1. Den Begriif des Keimstreifs und die

Beziebung des Keimstreifs zn den Keimbiillen. 2. Die Form,

die Lagerung und die Wacbstbumsverbaltnisse des Keimstreifs.

3. Die aussere und innere primare Gliederung desselben,

welche unter Anderem aucb bei den Lepidopteren eine makro-

somitisebe ist. 4. Die gastrale Invagination, wobei das friibzeitige

Gegliedertsein der Ptycboblastrinne unter Anderem bei Lina ein-

gebend nacbgewiesen wird. 5. Die Anlage und Differencirung

desBaucbmarkes,mit besonderer Beriicksicbtigung des ganglional

in drei Zellenlager und in zwei Quercommissuren sicb ditferen-

cirenden Mediantbeiles und des vora Ektoderm abgetrennten

interganglionalen Mittelstranges. 6. Die Anlage des Darmdriisen-

blattes, die an gut isolirten Keimstreifen gewisser Insecten zum
Tbeile sicberer wie an den leicbtzu missdeutenden Querscbnitten

als eine bipolare erkannt wird. 7, — Und dies ist der Haupt-

abscbnitt — die Anlage der Gliedmassen, mit besonderer Hervor-

bebung der Ansatze der Ranpenbaucbfiisse. Hiebei sei unter

Anderem die Entdeckung bervorgeboben, dass die ersten Abdo-

minalanbange von Mantis bisweilen aus zw^ei Gliedern besteben.

8. Eudlicb die Bildung des Mesocoels, das ein wirklicber Spalt-

raum und kein persistirendes Gastro- oder Enterocoel ist.

Im Gegensatze zn den unbereclitigten Verallgemeinerungen

C. H eider's ist insbesondere das Vorkommen umfangreicbev

Mesoblastsacke im Protocephaleum, sowie in den Extremitaten-

anlagen beacbtenswertb.

1*
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Die eigenen Untersuchungen beziehen sich auf: Lina, Melo-

lontha, Hydrophilns, Stenobothrus, Mantis, (rryllotnlpa, Pieris,

Gasteropachdj Zygnena, Bnmhyx iind Hylotonin, letztere Form als

Reprasentant der embiyologisch iioch wenig bekannten Blatt-

wespen.

Der Se ere tar legt eine eiugcsendete Arbeit von Dr. Max

Blanckeuhorn in Cassel, betitelt: „Das marine Miocan in

Syrien", vor.

Ferner legt der Se ere tar ein versiegeltes Schreiben bebufs

Wahrung der Prioritat von Dr. Friedricb Jiinneniann in

Hietzing vor, welches die Aufscbrift fUhrt: „Abhandluug liber

den cbemisch reinen fliissigen Kohlenstoff, seine

Bereitungsweise und seine Eigenschaften".

Das w. M. Herr Prof. J. Loschmidt iiberreicht eine Arbeit

des Herrn Leopold Schneider, Adjunct am k. k. Probiramte in

Wien, unter dem Titel: „Studien liber chemisch-gebun-

denes Wasser (Hydratwasser, Krystallwasser)".

Ferner iiberreicht Herr Prof. Loschmidt eine Arbeit aiis

dem Laboratorium der k. k. Lehr- und Versuchsanstalt fiir Photo-

graphie und Reproductionsverfahren inWien, von Herrn Alexander

Lain er, betitelt: „Eiu neues wasserfr eies Groldchlorid-

kalium".

Herr Prof. Dr. Franz Toula berichtet liber eine Anzahl von

Siiugethierresten, welche ihm von Seite eines seiner ehe-

maligen Zuhorer, Dr. Halil Ed hem Bey in Constantinopel,

vor Kurzem zugesendet worden sind, Reste, welche bei Gelegen-

heit des Banes der Eisenbahn von Scutari nach Ismid, schon im

Miirz des Jalires 1873 gesammelt worden sind, u. zw. bei den
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Vcifasser findet die Ersclicimuigen vicl complicirter, als die

ei'stc Vcrmntlmng erwarten Hess, mid er gelaugt audi, im Gegen-

satzc zu den analogeu Messungen von J. J. Thomson, zu dem
Kesultate, dass die Dielektricitatseonstanten , direct aus der

Capacifjit bestimmt, rait dem Kleinerwerden der Laduugszeiten

nicht fallen, souderu waelisen. Es wuvden bei Ladungszeiten von

0-5, 0-0005 iind 0-00000003 Secunden fiir die Dielektricitats-

constantc von Hartgurami 2 -04, 2-81 und oOl und von Spiegel-

glas 4 -07, 5-34 und 7-31 gefunden. Bei Petroleum stieg die

Dielckli-icitJitsconstante beini llbergangc von Rhumkorff-
Scliwingungen zu Hertz'sebeu Schwiugungen ebeufalls von 2*35

auf 2-42. Der Grund dieses Austeigens diirfte in einer grosseren

Dampfung der Schwingung bei rasclien Oscillationen liegen.

Aus der k. k. Ilof unA Stanlsdrnckeipi in Wien

(Aazoig-cr Nr. XIF.)
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Ausgrabung-en behufs Herslellimg des grossen, liber 30 m hohen

Viaductes bei Eski Hissar, in der Tiefe von 8 m.

Das aufifallendste Stiick ist ein Oberkieferbackenzahn eines

buuolophodouten Mastodonten, der in seinen Dimensionen

(152 : 99 mm) und in der Anordnung der Hocker auf das Beste

gleicht dem linken hinteren Mahlzahn (wg) von Mastodon pan-

dionis Fale. aus dem Panjab. (Pal. Ind., Ser. X, Vol. I, p. 213ff,

Taf. XXXV A). Niir ist die Abkauiiug etwas weniger vorge-

schritten. Eine dicke Cementlage umzieht die Zahiihocker.

Ein zweites, sebr unvollstandiges Stuck, dessen Cement fast

vollstandig abgewittert ist, dlirfte auf dem unteren dritten Molar

derselben Art zu beziehen sein.

Ausserdem liegt von Proboscidiern noch ein kleines Briieh-

stuck eines Stegodon-Unterkieferbackenzahnes vor, bei dem man
etwa an Elephaa (Stegodon) Cliff ii Fale. deiiken konnte. (Fauua

ant. Sival. IV., Taf. 30). Von Stosszahnen liegen mehrere Bruch-

stiicke vor, von welehen eines einen Durebmesser von nicht

weniger als 126 mm besitzt.

Von Rhinoceros (Aceratherium) liegen eine Anzahl von

Unterkieferzalinen vor, darunter die gegeiiuberstebenden dritten

Molare eines und desselbenlndividuums. Eine nahere Bestimmung

erscbeint unzulassig. Man konnte nach Form und Grosse jedocb

an Aceratherium Blanfordi Lyd. denken. (Lyddekker, Ind.

Tert. Vertebr. HI, Taf. II, Fig. 5. i

VoD Equiden liegen vor: Ober- und Unterkieferzahiie eines

Hippothcrinm, u. zw. ein besser erbaltener Oberkieferpramolar

(pm4), der vielleicht am Besteu mit Hippotherium antilopinum

Falc, und Cautl. in Vergleich gebracht v^erden konnte. (Lyd.

1. e., II, Taf. XI, Fig. 1), wenngleieb keine vollstandige tjberein-

stimmung in der bei unserem Stiicke verwickelteren Email-

faltelung besteht. Zwei weitere Oberkieferbackenzabue sind

weniger gut erhalten. Vier Unterkieferbackenzabne sind wohl

gleicbfalls zu Hippotherium zu stellen.

Von Equus liegt uns ein Praniolar des rechten Oberkiefers

vor, mit Uberaus langer Zahnkrone (75 mm bei einer Lange der

Zahnkronenoberflaebe von 31 min). Die Emailfaltungist eine ziem-

licb entwickelte und weitergebend, als z. B. bei Equus namadicus

Falc. und Cautl. (Lyd. 1. c, IL Taf. XIV); sie gleicbt mehr der
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unsever lebeuden schweren Bergpferde(man vergi. etwaWilken s,

Nova Acta LII, Taf. IX, Fig. 3.). Von Eqtius diiifte auch das vor-

liegende obere Gclenksstuck eines liuken Radius stammen, das

auf ein ziemlicli grosses Iiidividuum schliessen lasst.

Endlich liegt noch ein ziemlich grosser Carnivoreneckzabn

vor, den ich nicbt niiher zu bestimmen wage. Betrachtet man die

kleinc Fauna mit ihren Typen: Mastodon pundionis Falc, Elephas

(Steqodon) cf. CUftii Falc, Accratherium cf. Blanfordi Lyd.,

Hippotherium cf. antilopinum Falc. und Cautl., Eqiius sp. aff.,

Equus namadicus Falc. und Cautl. und dem grossen Carnivoren,

so findet man, dass sie sich in ihren Hanpterscheinungen inaig

an die Sivalikfauna (der Mancbargruppe) anscbliesst, und dass

auch bier im westlicben Kleinasieu in einer und derselben Ab-

lagerung Mastodon und Stegodon, sowie Hippotherium und Equus

zusammen auftreten, u. zw. in Formen, welcbe den indiscben am

nachsten zu stebeu scbeinen.

Herr Prof. Dr. Franz To ula macht ferner eine vorlaufige Mit-

tbeilung liber einige bei Gelegenbeit einer 8tudienexcursion mit

seinen Zuhorern an die untere Donau (zwischen Orsova-Neu-

Moldava einer- und Golubac abwarts andererseits) gemachte

geologische Beobacbtungen. An der Excursion nabm aucb, auf

serbischer Seite von einer Anzabl seiner Schiiler begleitet, Herr

Prof. J. M. Zujovic aus Belgrad tbeil.

Unterbalb der Ortschaft Golubac stellen sich Kalkbanke mit

scbieferigen Mergelzwischenlagen ein, welcbe mit den am liuken

Ufer der Donau bei Coronini anstebenden Gesteinen in petro-

grapliiscber Beziehung recbt gut ubereinstimmen. Sie sind steil

aufgericbtet, streichen nordsiidlich und werden in einzelnen

Bankcn vollkommen dicbt. In den nuirben mergeligen Banken

wurden einige Animoniten gesammelt, von welchen eine Form

nacb Dr. Uhlig's Ansicht als eine wabrscbeinlicb neue Art von

Hoptites zu bezeichnen ist und an ^^'rrm.s-Fonnen eiinnert. In

darunter liegenden festeren Mergeln wurde neben kleinen lamel-

losen Aptycben ein ziemlich woblcrhaltener l^)elemnit gesammelt,

den Dr. Ublig als Belemnites ensifer 0pp. hestimmt (eine Art

aus den Stramberger Schicbten).
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Diese Kalke und Mergel bilden unmittelbar oberhalb der

Ruine Goliibac ein deiitliches Gewolbe. Die Ruine Golubac selbst

steht jedoch bereits auf Capvotinenkalk, der bier local von SSO

nacb NNW streicht, zahlreiche Caprotinen neben verschiedenen

anderen Fossilien umscbliesst und auch unterbalb der Ruine

anbalt, wo er dann von auf das beste charakterisirten Orbitolinen-

schicbten, mit vielen kleinen Orbitolinen, liberlagert wird.

Die Caprotinenkalke steben in bester Ubereiiistimmung mil

den Kalken am linken Ufer und liegen weiter abwarts am unteren

Ende der oberen Klissura geradeso v^ie am anderen Ufer bei

Alibeg- auf dem grauitiscben Grundgebirge auf, das zunaebst fast

nur aus Quarz und Feldspatb bestebt und nur sehr sparlicben

Glimmer aufweist. Nacb Findlingen zu schliessen, scheinen auf

serbiscber Seite ahnlich so wie ostlicb von Weizenried und NO
von St. Helene rbyolitiscber Tracbyt an der Grenze zwiscben

der Kreide und dem Granite oder Granitite aufzutreten. Granitite

treten ubrigens scbon eine Strecke (etwa 1500 m weit) oberhalb

Bernjica an den GebJingen am recbten Ufer auf,

Unterbalb Dobra treten zunaebst griine aphanitiscbe Scliiefer

auf, welcbe mit jenen, welehe am linken Donau-Ufer bei Ljubkova

(dort, wo die Strasse an der Kamenica nacb Ljubkova Gornje

abzweigt) auf das beste iibereinstimmen.

Herrscbend wird dann bis gegeniiber von Bersaska und

dariiber binaus ein ampbibolreieber diinkler Gneiss, der auch

pbyllitartiges Aussehen annimmt und von Andesit durcbbrocben

erscheint, der in einem grossen Steinbrucbe aufgescblossen ist.

Derselbe fiillt durcb seine scbon zonal gebauten Feldspatbe auf,

umscbliesst Brockeu der Ampbibolscbiefer und zeigt Fluidal-

structur um diese Einschlusse.

Gegeniiber von Drenkova linden sicb scbon Findlinge des

auf den Hoben auftretenden Lias (sandige Crinoidenkalke). Am
Beginne der Biegung der Donau stehen Sandstein und sandige

Kalke des Lias an. In den Kalken linden sicb vor Allem Pecten

nequii'cdvis neben kleineren glatten Formec, Belemniten, Tere-

brateln etc. Die Scbicbten fallen bier mit <30° nacb SSW. Sie

erinnern ganz und gar an jene, wie sie weiter flussabwarts

am linken Ufer, und zwar im Streicben des serbiscben Vor-

konimens an der Sirinja auftreten. Als auffallend ist vielleicht
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das Vorkommen einer Serpula an dieser Stelle, die an S. socialis

im braunen Jura 7 erinnert, in sandigen Kalken mit Crinoiden

hervorzuheben. Aucb graue Pentacrinitenkalke kommen vor.

Das Kohlevorkommen beim Versuclisbau „Bosmann" gegen-

iiber von Kozla liegt in mergeligen Rchiefern mit Concretionen

und mit vielen recbt woblerhaltenen Pflanzenresten. Im Hangenden

der Koble fiihrenden, diirch Vervviirfe gestorten Scbicbten treten

Kalke auf mit vielen Fossilien (dariinter eine kleine Klappe eines

Spirif'er, der sich wobl an Sp. Walcotti Quenst. anscbliessen

diirfte).

An der Persaca (gegeniiber von Muntjana) besucbten wir

ein fossilienreiches Liasvorkommen. Gryphaea fascinta Tietze

findet sieb liier sebr baufig in riesigen Exemplaren, neben Pecten

aequiimfvis, Nautilus sp., grossen Belemniten etc. etc.

Bis Boljetin folgt dann Kreide und Titbon vielfacb gefaltet.

Der Jura von Boljetin liegt otfenbar im Streicben des Svinicaer

Jura; dariiber liegen ganz analog wie dort die knolligen Titbon-

kalke mit Ammoniten und Aptycben.

Unterbalb Milanovac steben krystalliniscbe Scbiefer an. Fiir

Lias konnten nur vereinzelte Findlinge genommen werden. Aucb

der gegeniiber von Tricule ausmiindeude Bacb bringt vorwiegend

krystalliniscbe Gesteine beraus, neben sparlicben Quarzsand-

steinen und dicbtem Kalk. Genau gegeniiber Tricule steben

licbte Sandsteine mit Conglomeratbanken an, welcbe von SW
nacb NO streicben. Sofort folgt dann Gabbro, der wieder in voll-

kommener Ubereinstimmung mit jenem von Juc am linken Ufer

stebt. Alle Beobacbtungen zeugen fiir die Ubereinstimmung der

Bilduniien auf beiden Ufern der Donau.

Herr Dr. Ernst Lecher iiberreicbt eine Arbeit: „Uber die

Messung der Dielektricitatsconstanten mittelst Hertz'-

scber Scbwingungen".
Dieselbe entbillt die Anwendung einer Metbode zur Messung

von Dielektricitatsconstanten, welcbe in der am 24. April 1890

iiberreicbten Abbandlung: „Studie iiber elektriscbe Resonanz-

erscbeinungen" angegeben ist.



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahra. 1890. Nr. XIII.

Sitzung der mathematiscli-iiaturwissenscliaftliclieii Classe

vom 6. Juni 1890.

Der Secretar legt das erscliienene Heft I—III (Janner bis

Marz 1890) des 99. Bandes, Abtheilung II. b. der Sitzungsbe-

richte, ferner das Heft IV (April 1890) des XI. Bandes der

Monatshefte fiir Chemie vor.

Das w. M. Herr Hofrath Prof. L. Boltzmann in Graz iiber-

sendet zwei Abhandlungen.

Die erste derselben: „Ein Beitrag zur Constitution

der Niveaulinien", von Dr. Paul Czermak, Privatdocent an

der k. k. Universitat in Graz, liefert eine Darstellung der elek-

trischen Aqnipotentiallinien als Durchschnitte zweier raumlieber

Flachen.

Die zweite: „Der freie Fall, berechnet aus dem
Gravitationsgesetze", von Dr. Alois Walter^ entbalt die

Integration der Differentialgleicbung des Falles durch Reibenent-

wicklung unter Berucksicbtignng der Axendrebung der Erde und

des Luftwiderstandes.

Das c. M. Herr Eegienmgsrath Prof. Adolf Weiss in Prag

tibersendet eine Abhandlung unter demTitel: „Weitere Unter-

suchungen iiber dieZahlen- und GrSssen verhaltnisse

der Spaltoffnungen mit Einschluss der eigentlicben

Spalte derselben".

1
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Die Untersucliimgen erstrecken sich itber 160 Pflanzen-

species, absicbtlicb ausgewalilt aus den verschiedenstenGnttungen

und aus Gewachsen^ welche unter den hetevogensten Lcbensver-

lialtnissen vegetiren, urn den Einfluss der verschiedenen Factoren

kennen zii lernen. Ein Hanptgewicht vviirde auf die genaue Er-

mittluug der Dimensionen der eigentlicben Spalte gelegt, iiber

welcbe, ein grosseres Pflauzenraateriale umfassend, und nach

einbcitlicber Metbode gewonnene Daten uberbaupt bisber noch

uicbt vorlagen. Die vom Verfasser vor 25 Jabren aufgestellten,

seitber Gemeingut gewordeneii Hauptsatze bezliglicb des Vor-

kommens, der Anordnung, Grosse, Anzabl etc. der Spaltoflfnungen

selbst, fanden durcb dieses neue, grosse Pflanzenmateriale er-

weitert, die vollste Bestiitiguug und konnten nocb vielfacb erganzt

und ervveitert werden. Die zablreichen numeriscben Wertbe

sind in 7 Tabellen zusammeugefasst.

Das c. M. Herr Prof. Ricli. Maly uberseudet eine Abband-

luug: „Uber das Orcelin", von Karl Zulkowski, Prof, an der

k. k. deutscben tecbniscben Hocbscbule in Prag und Karl Peters,

Assistenten daselbst.

Herr Prof. Dr. G. Haberlandt in Graz iibersendet eine

Arbeit, betitelt: „Zur Kenntniss der Conjugation bei

Spirogyra^', dereu wicbtigste Ergebnisse sicb in folgende

Punkte zusammenfassen lasseu:

1. Die einauder correspondirendeu Copnlationsscblauche

von Spirogyra quinina warden niebt gleicbzeitig angelegt. Der

altere Scblaucb bestimmt, hocbst wabrscbeinlieb durcb cbemiscbe

Reizung denOrt der Anlage des ibm correspondirendeu Scblaucbes.

So kommt es, dass die Scblaucbe einander meist ziemlicb genau

opponirt sind.

2. 1st diese Opposition keine geuaue, so fUbren die Scblaucbe

entsprecbende Reizkriimmnngen aus, um aufeinander zu treffen.

Voraussicbtlicb bandelt es sicb biebei um cbemotropische Kriiin-

mungen.
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3. Die Kerue cler conjugireiiden Zellen treten in der Kegel

scbon frlihzeitig in die waclisenden Copulationsschlauclie ein.

4. Die Contraction des Protoplasten der weiblicben Zelle,

bezieliungsweise seine Umgestaltung zur Gamete, ist die Folge

einer directen Reizwirkung seitens der mannlicben Zelle. Stirbt

letztere vorber ab, so wiiebst der Copulationsscblaucb der weib-

licben Zelle nocb eine. zeitlang ncgativ weiter and kann dabei

eine betracbtlicbe Liiuge erreicben.

Herr Prof. Dr. A. Adamkiewicz in Krakau iibersendet

folgende Mittbeilung: „Uber die Gil'tigkeit der bosartigen

G e s c b vv it 1 s t e (K r e b s e) ".

Gewisse Eigentliiiralicbkeiten der „bosartigen GescbvvUlste"

weisen diesen Bildungen eine Sonderstellung in der Pathologie

an. Sie nabern sicb in mannig-facber Beziebung den Infections-

gescbwiilsten (Tuberculose, Sypbilis u. s. w.), weicben aber in

anderen wiederum wesentlicb von ibnen ab.

Die Abnlichkeit zwiscben einem Krebs und einer Infections-

gescbwulst liegt davin, dass sie beide in dem einmal von ibnen

befallenen Organisnms sicb weiter verbreiten und ilrn allmiiblicb

zii Grunde ricbten. Und der Unterscbied zwiscben beiden berubt

darauf, dass die Infectionsgescbwiilste Producte eines nacbvveis-

baren Giftstoffes sind, dessen Wesen und dessen Art, in den

Organismus einzudriugen und sicb von einem auf den anderen

zn Ubertragen uns im AUgemeinen bekannt ist; wabrend wir uns

iiber die Entstebung des Krebses im Organismus in vollstandigem

Dunkel befinden, den Krebs von einem Individuum auf ein

anderes nicbt ubertragen konnen und von der Existenz eines

,,Krebsgiftes" bis jetzt nicbts wissen.

In der Unmoglicbkeit, den Krebs zu Ubertragen, sab

Cohnbeim (Vorlesungen tiber allg. Patbologie, Bd. I, 2. Aufl.

1882, S. 788) geradezu einen stricten Beweis dafur, dass es

ein „Virus" der malignen Gescbwulste tiberbaupt nicbt

geben konne. Er erklarte desbalb aucb die Verbreitung des

Krebses in dem kranken Organismus nicbt als eine Art von

Selbstinfection, sondern als den Ausdruck einer mechanischen

Verscbleppung der Krebszellen, die gegeniiber anderen Gewebs-

1*



122

eletnenten die Fiihigkeit besJissen, an den enibolisirten Stellen

weiterzn wucliern iind an deni^elben neue (metastatische) Krebs-

knoten zu bilden. Diese Fahigkeit sei aber nicht auf irgend eine

„giftigc" Natiir der Krebszellen zuriickzufiibren, sondern durcb

deren embryonalen Charakter bedingt. Und es sei eben eine

Eigenthiimlichkcit enibryonaler Gewebe gegenliber entwickelten,

dass sie aiif freniden Boden iiberpflauzt iinter giinstigen Bedin-

gungen fortziiwuchern im Stande seien.

So ist Cohnbeim zn seiner bekannten Hypotbese gelangt,

die bosartigen Geschwiilste als Producte iiberschiissiger, zum

Aufban pliysiologiscber Gewebe nicbt verbraucbter enibryonaler

Keime anzuseben, die im spateren Leben Anregung fanden,

sich patiiologiscb fortzueutwickeln.

Uber die Natiir dieser Anregungen sind besondere Tbeorien

aufgestellt worden, von denen die der Reizung imd der ver-

minderten Widerstandsfabigkeit des kranken — meist alternden

— Organismns die bekanntesten sind.

Obne anf jene Hypotbese iind diese Tbeorien naber eiiizu-

geben, will icb an dieserStelle nnr dieTbatsachen kurz anfubren,

auf Grund deren icb die Anwesenbeit eines wirklicben

Giftes im Gewebe der wabren Krebse auzunehmen
mieb fiir berecbtigt balte.

Da es eine hervorragende Charaktereigenthiimlicbkeit der

Krankbeitsgifte ist, nicht nur nnter den Individuen, die man
als „disponirt" bezeicbnet, sondern in den befallenen Indivi-

duen audi noeb unter ibren Organ system en eine bestimmte

Wahl zu treffen, — was man eine „pradilectoriscbe„ Eigenschaft

der Krankbeitsgifte nennen konnte, — so lag es uahe, aucb

der Vermuthung Raum zu geben, dass ein menscbiicbes Krank-

heitsgift bei der Ubertragung auf ein Thier vielleicbt 1. seine

Eigenscbaften andere und 2. in seiner Wirksamkeit wesentlich

von der Natur der Impfstelle abhange.

Wie diese Vermuthungen einerseits die bisherigenMisserfolge

der Krebsiibertragungen von Menscb auf Thier dem Verstjindnis

naber rlickten, so stellten sie anderseits neuen Forschungen auf

diesem Gebiete ganz bestimmte Fragen. Diese Fragen sind:

I. Lasst sich eine Giftwirkung der Krebssubstanz auf den

thierisehen Organismns Uberhaupt nachweisen? Und
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II. ist die Wirksamkeit des Krebsgiftes auf den Organismus

des Thieres A^on der Natiir der Impfslelle abhangig?

Meine an Kaniucheu angestelltcn Versuche geben auf diese

Fragen zuuachst folgende Antworten:

1. Der frisch aus dem Korper des Kranken* entnommene,

unveranderte Krebs entliiilt einen Giftstoff.

2. Dieses Krebsgift todtet Vers tichstbiere in wenigen

Stunden.

3. Das Krebsgift wirkt niir vom Nervensystem aus und

fiihrt den Tod durch Liibmung des Gehirnes herbei.

4. Siedebitze und desinficirende Stoffe (Carbolsaure) heben

die Wirksamkeit des Krebsgiftes auf.

5. Die im Gewebe der Carcinome und an den Orten ibrer

Ubertragung stets nacbweisbaren Mikroorganismen scbeinen

indessen die Trager jenes Krebsgiftes nicht zu sein.

6. Dureb Ubertragung des Krebsgewebes auf geeigneteu

Nabrboden gewinnt aucb dieser giftige Eigenscbaften. In wie

weit die in diesem Boden sicb gleichzeitig entwickelnden

Organismen an der Entstebung dieser Eigenscbaften betheiligt

sind, liess sicb luit Sicberbeit nicht entscbeiden.

7. Kein anderes lebendes Gewebe, weder pbysiologiscben,

noch patbologiscben UrsprungSj besitzt, soweit meine bisberigen

Erfabrungen reichen, die giftigen Eigenscbaften des Krebses.

8. Giftig ist der atypiscb gebaute Krebs, also das ecbte

Carciuom und das Cancroid. In Sarcomen und Adenomen babe

ich bisher die Gegenwart eines analog wirkenden Giftes nicht

feststellen konuen.

9. Die Wirkung des Carcinomgiftes ist so prompt, dass sie

als ein Eeagens zur Feststelkmg des bosartigen Krebsnatur einer

patbologiscben Wucberung verwerthet werden kann.

10. Dem friscben Krebsgewebe vollkommen ana-

loge giftige Wirkungen entfaltet das Leicbengewebe.
Aus dieser Analogic geht jedenfalls so viel hervor, dass die bos-

artigen GescbwUlste scbon w ah rend des Lebens Stoffe

produciren, welcbe dem Leichengift abnliche Eigenscbaften

besitzen.

1 Ich verdanke das Material zu ineineuUntersuchungen Herrn CoUegen

Prof. Obaliuski, dem ich hiemit besteus danke.
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Die Belege fur diese Satze werden in einer ausflihrlichen

Arbeit folgeii, die ieh mir hiermit vorbehalte.

Von Herrn Dr. Geiza Bukowski ist folgender Keisebericlit

aus Kleinasien eingelangt:

Bulatly, am 8. Mai 1890.

Den Ausgangspunkt fiir meine Untersuclmngen bildete, dem
vorgefassten Plane entsprecbend, Diner, die Endstation der Aidin-

babn. In den ersten Tagen des Monats April dort angelangt,

wandte ich micb, nacbdem die Heisevorbereitungen abgescblossen

waren, zunacbst gegen Siideu. Nacb der Duvcbqueriing des bisher

nocb unberiihrt gebliebenen, ini Norden des Buldur-8ees ge-

legenen waldigen Berglandes, des Bojraly Dagb imd Elles Dngb^

stieg icb in das abflusslose Becken des Biildur Gol binab. Mich

gegen Westen wendend, umritt icb den See an seinem Westende

und zog dann langs seines Siidnfers bis zur Stadt Buldur.

Die nacbstfolgende Zeit wurde der Untersucbung des siid-

licb vom Buldur Gol sicb ausdebnenden Hligellandes, welches

aus neogenen Brackwasserscbicbten bestebt, und der die Ostliche

Umrandung desselben bildenden Flyscb- und Kalkregion ge-

widraet. Meine Aufnabmen in diesem Gebiete reicbeu nacb Siiden

bis zum Graugaz Dagb; gegen Osten umfassen sie nocb die west-

lichen Auslitufer des Zideret Dagb. Von der Stadt Sparta, dem

ostlicbsten von mir besucbten Punkte, aus kebrte icb dann zum

Buldur Gol zuriick, um die Aiisbreitung der bei Ilaus vorkom-

menden vulkaniscben Gesteine festzustellen. Uber den Kaytt

Dagb und Tchumiir Dagb bis zum Tnnaz Dagb vorscbreilend,

trat ich schliesslich den Riickweg nacb Diner liber Ketcbiborlu an.

Einer grlindlicheren Durchforscbung wurde die bei Diner

nordwestlicb streichende Kette des Kara Dagb und Sultan Dagb

wegen desFossilreicbtlinms der sie zusammensetzendenSebicbten

unterzogen. Ferner unternabm ich mcbrere Touren, um das ost-

lich an den Sultan Dagb sicb anscbliessende Gebirge kennen zu

lernen. Auf diese Weise wurden die Parallelketten von den

Quellen des Maeander an bis Uluborlu einscbliesslicb des west-

lichen Theiles des Kapu Kaya und des Tunaz Dagb gcologisch

kartirt.
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Ganz zuletzt durchstreifte ich die selbst topograpliisch noch

vollig unbekannte, verhaltnissmassig dicht bewaldete Region des

Sogud Dagh und Elles Dagh siidlich vom Quellengebiete des

Maeander bis an den Adji Tuz G61 und die ostlichen Antheile

des Yan Dagh.

Vom geographischen Standpunkte aus zerfallt das von mir

bis nun bereiste Gebiet in mehrere von einander zu trennende

Regionen. Der weitaus grosste Theil desselben filUt dem abfluss-

losen Beckeu des Buldur Gol zu; das Gebirge um Uluborlu im

aussersteu Nordosten gehort der Zuflussregion des Egerdir Gol

an, wjihrend ein kleiner Theil des Terrains im Westen bei

Yakakoi dem dritten, grosseren, abflusslosen Becken, dem des

Adji Tuz Gol zuzuzahlen i^t. In das Meer entsenden ihre Wasser

bloss der Sultan Dagh und der Kara Dagh bei Diner; in diesen

nimmt der Maeaudar seinen Ursprung. Im Siidosten des aufge-

nommenen Gebietes bei Sparta tritt man schliesslich in die Zu-

flussregion des Ak Tchai. Ausserdem finden sich noch mitten im

Gebirge kleinere, abflusslose, sumpfige Depressionen.

Mit der geschilderten Sonderung des Terrains stehen auch

die Terrainformen im vollen Eiuklang. Der Grundcharakter der

Landsehaft besteht in wiederholtem Wechsel von Hochebenen

und Kettengebirgen. Dieser Wechsel verleiht auch der Land-

sehaft in Anbetracht der ziemlich bedeutenden Mveauunterschiede

zwischen den Hochflachen untereinander einerseits, und den Ge-

birgsketten, deren hohere Spitzen und Kamme zur Zeit noch mit

Schnee bedeckt sind, anderseits einen eigenthtimlichen Reiz.

Der geologische Aufbau des Terrains ist ein ziemlich ein-

facher. Soweit ich dasselbe bis jetzt durchstreift babe, bestehen

die Gebirge ziim grossten Theil aus cretacischen und alttertiaren

Ablagerungen. Weisser, dichter bis krystallinischer Kalk, dessen

cretacisches Alter durch Rudistenfunde constatirt werden konnte,

sowie alttertiare Sandsteine und Schiefer bilden regelmassige

Faltenzuge, welche ganz unabhangig von dem Streichen der

Gebirgskamme uber die sie oft quer verlaufen, im Allgemeinen

gleichmassig gegen Nordost streichen.

Die Sandsteine des Flysch enthalten fast iiberall Nummuliten;

der Sandstein des Kara Dagh bei Diner schliesst uberdies noch

eine reiche alttertiare Conchylienfauna ein. Cretaeischer Flysch
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scheint zu feblen; wenigsteus fanden sich nirgends Anhalts-

pimkte, die eine Deutung irgendwelcher Sandsteine als cretacisch

nothwendig maclien wiirden. Eocane Kalke wurdeu uur iu geringer

Entwicklnng und zwar bloss an der Grenze gegen den Flysch

angetroflfen. Erwahnenswerth ware noch das machtige Anftreten

von Conglomeraten und Conglomeratsandsteinen iu einigen

Flyschgebieteu.

Die brackischen Ablagerungen der Unigebung des Buldur

Gol, ira Stiden des Sees durcb macbtig entwickelte Mergel und

Kalkmergel gebildet, am Nordufer desselben sich aus einem

scbmaleu Streifen von Sauden zusainmensetzeud, erwiesen sich

der in den Sanden vorkommenden Conchylienfauua nach als

gleichaltrig mit den Binnenablagerungen von Seraikoi und Denizli

am Nordfusse des Baba Dagh, die ich vor zwei Jabren kennen

gelernt batte. Beziiglich ibres Alters lasst sich vorderband nur

soviel mit Sicherheit sagen, dass sie neogen sind. Aller Wabr-

scbeinlicbkeitnacbgeboren sie wohl der postmiocanen(pontiscben)

Periode an. Der Buldur Gol, dessen Wasser schwach brackisch

ist, muss als der Rest eines einst weit ausgedehnten Brackwasser-

sees betrachtet vrerden.

Dies sind in Kiirze die wichtigsten Ergebnisse meiner bis-

herigen Untersuchungen. Nach Abschluss der Aufnahmen im

Osten verliess ich Diner und kam, gegen Siidost iiber die Hoch-

ebene Tazgiri vorscbreitend, nach Bulatly. Jetzt stebe ich eben

im Begriffe, von da aus zuniichst gegen Nord und West vorzu-

dringen, um den noch ausserst wenig bekannten westlicben Tbeil

der Tazgiri; den Besbparmak Dagh und den Maimun Dagh zu

bereisen.

Der Seer etar legt folgende eingescndete Abhandlungen vor

:

1. „Die Projectionen des Peutagon-Dodekaeders",

von Herrn Julius Mandl, k, u. k. Genie-Oberlieutenant in

Jaroslau.

2. „Bericht tiber die Gravitation, sovrie auch iiber

die wahre Lage und Bewegung der Erde", von

Herrn Ludwig Horka;^ in Josefstadt (Bohmen).
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Ferner legt der Secretar ein versiegeltes Schreiben behufs

Wahrimg der Priorititt von einem Aiiouymus vor, welclies

angeblich eine Mittlieilung iiber eine pflanzenphysiologiscbe

Frage enthalt und das Motto tragi: y,Evidentiae sunt".

Das w. M. Herr Prof. J. Wiesner gibt im Anscblusse an

seine „Untersncbungeu iiber die Organisation der vege-

tabiliscben Zellhaut" (Sitzber. 1886) das folgende vorliiufige

Resume iiber seine „Studien, betreffend die Elementar-

gebilde der Pflanzenzelle".

1. Briicke hat bekanntlich in dem bis dahin als formlos

angesebenen Protoplasma eine fiir Lebenszwecke bestimmte

Organisation erkannt und die Moglichkeit eingeraumt, dass die

Zelle aus einfacberen Elementargebilden znsammengesetzt sei.

Die von Briicke theoretiscb erschlossene Organisation des

Protoplasma wurde spilter durcb die Beobacbtung erhJirtet. In-

wieweit besondere Elementargebilde als der Zelle iintergeord-

nete Formelemente im pflanzlichen Organismus anzunebmen, be-

ziebungsweise nachzuweisen sind ; biefiir mogen die nachfolgenden

Satze ^ einen kleinen Beitrag liefern.

2. Die sogenannten Inhaltskorper der Pflanzenzellen(Cbloro-

pliyllkorner etc.), welchegleicb der Zelle assimiliren, v^aebsen imd

sicb durcb Tbeilung vermehren, lebren eindringlicb, dass die

Zellen nicht die letzten Formelemente der Pflanzen bilden konnen.

Da auch fortwahrend neue lebende Individualitaten der Zelle

entdeckt werden (jiingsthin v^^ieder durcb A. Zimmermann die

^Granula" der Assimilationszellen), die aber zumeist friibere

Entwicklungsstufen oder neue Vorkommnisse scbon bekannter

Inhaltskorper reprasentiren, und da in den meisten Zellen Ge-

bilde nachweislich sind, v^elche mit der Zellhaut oder mit den

organisirten Zelleinschliissen in genetiscbem Zusammenbange

stehen, so wird man zur Annabme geleitet, dass die Zelle reicb-

lich einfachere lebende Gebilde umschliesst und vielleicbt aus

einer organisclien Vereinigung solcher Gebilde besteht.

1 Einige dieser Satze wurden bereits in der Eingangs genannten Ab-

handlung und gelegentlich aucli in den Noten ziir 3. Auflage meiner „Ana-

tomie und Physiologic der Pflanzen" angedeutet.
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3. Dass das Protoplasma aus dcrartigen Elementargebilden

zusaminenf:;esetzt sei, liisst sioh mit grosser Walirsclieinliclikeit

audi aus allgenieinen Gesiclitspnukten ableiten. D;i erfalirungs-

gemass alles Organisirte aus Organisirtem entsteht, da ferner das

Protoplasina organisirt ist und dasselbc mit alien seineii geformten

Einschliisseii (Kern, Chloropliyllkorn, Chlorophyllkornaulagen,

etc.) sicli iiur durcli Tlieilung regenerirt, so kann man sicli —
will man nicht eine spontane Erzeugung lebender Gebilde aus

todter Substan/ aiinelimen — keine nndere Vorstelhing iiber die

zur Zellbildung erforderliche Vermchrung der Protoi)lasma8ub-

stanz bilden, als die, dass kleine organisirte IndividualitJiten im

Protopkisma vorhanden sind, die sicli einzeln tlieilen, oder (nnch

Analogic dcs Kerns oder der Chloropliyllkorner") Gruppen bilden,

die der Tlieilung unterliegen. Dieser Auffassung zufolge wlirde

das Wachsthum der Zelle, dem Wacbstbum eines Organ es ver-

gleicbbar, durfh innero Theilung sicb vollziehen. Da diese

„Theilcben" plastiscber Natur sind, so braucbt man ziir Erkliirung

des Zellvvachsthums die Intussusception niclit lieranzuzielien.

4. Wenn also eine spontane Erzeugung organisirter Substanz

austodterMaterie niclit existirt — und die fortscbreitende Wissen-

scliaft liat alio Angabcn iiber eine solcbe Art des Entstchens

innerbalb des Organismus widerlegt — so muss das Protoplasma

aus Korperchen bestchen, die sicb theilen und desbalb audi

wacbsen und assiiniUren. Zur tbatsiiclilicben Bcgriinduiig der

Existenz dieser lebenden Eleiiiente des Protoplasmas — icb

nannte sic frlilier Plasmatosomen, icli will sic jetzt der

Kliize lialber als Plasomcn bczcicbiicn — zieiie icb Er-

fahrungen lieran, die sicb tbeils auf die Entstebung der organi-

sirten Inluiltskorper, tlieils auf die der Zellbaut bezielien.

Die Cliloropbyllkorner entsteben in der Kegel aus klcinen

protoplasmalisclien Anlagen (A. F. W. Scbimper); desgloichcn

die Stiirkekorucr (Scbimper, Artb. Meyer u. A.), die Vacuolcn

(H. de Vries, Went), die GerbstoiT-Krystall-Oelblascbcn und

andere aualoge Zelleinscbllisse. Alio diese „Aiilagen" — man

bat sie mit den verscliicdcnsten Namen bdegt — betracbte icb,

soi'erne sie uns als cini'acli erscbcincnde, tbeilungslabige Proto-

plasmagebilde cntgegentreten,alsPlasomen; sie konnen aber audi

Gruppen von Pbisomcn sein. Zu den Plasomcn recline icb audi
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jene Protoplasmakorperclicrij aiis denen die Dermatosomen der

Zellhaiit hervorgelien.

5. Wie verscliiedenartig alle diese Gebilde auch sein

mOgeD, so unterscheiden sie sich von einander doch nicht mehr,

als die Zellen eines Gewebes. Wie die Zelleu dem Gewebe iinter-

geordnet sind, so bilden die Plasomen der Zelle untergeordnete

Elementargebilde. Es verhalt sicb dasPlasom ziir Zelle,

wie die Zelle zum Gewebe. Das Gesetz von der Einbeit im

iunoren Bau derPflanze wird durcb die Aiifstcllung des Begriffs

Plasom nicbt alterirt; nur muss das Plasom statt der Zelle als

einfaehstes Glied der Organisation angeseben werden.

6. Die Plasomen scbeinen aucb die Fabigkeit zu baben, wie

gewisse Zellen untereinander zu boberen Einbeiteu zu ver-

scbmelzen oder wie gewisse Zellen zuFibrillen sicb zu verlangen.

Wie in einem noch lebenden Gewebe Zellen durcb Auflosung ver-

scbwinden, so konnen in den lebenden Tbeilen der Zelle aucb

Plasomen durcb Auflosung climinirt werden,

7. Vor allem die ererbten Eigenscbaften der Zelle, aber aucb

Ernabrungs- und aussere Verbaltnisse bedingen die Qualitat der

aus den Plasomen bervorgebenden Producte.

Auf niederster Stufe (bei den niedersten Scbizopbyteri)

bilden die Plasomen keinerlei erkennbare Producte aus. Bei

niederen Pilzen (z. B. bei der Hefe) entsteben aus den Pla-

somen iminbalteder Zellen bios Vacuolen und rudimentare Kerne

und die Plasomen, welcbe die Zellbaut constituiren, sind so klein,

dass sie nicbt einmal in der berangewacbsenen Form — als Der-

matosomen — erkennbar werden. Von den Algen aufwarts er-

scbeinen als Producte der Plasomen schon die verscbiedenartig-

sten Inbaltskorper. Aber selbst bei den bocbsten Pflanzen kommt

es vor, dass sammtlicbe Plasomen gewisser Zellen scbliesslicb

nur zur Hautbildung berangezogen werden, so z. B. bei den von

mir aufgefundenen solidenBastzellen (von Sponia etc.), aber aucb

bei anderen Bastzellen, bei Tracbeiden, Gefassen, etc.

8. Die Function der Plasomen ist selbstverstandlicb eine

mannigfaltige und auf die Hervorbringung der Haut und der

Inbaltskorper nicbt bescbrankt. Dass ibre ausserordentlicbe

Kleinbeit und die davon abbangige relativ grosse Oberflacbe den

Stoflfweclisel der Zelle ungemein bescbleunigen muss, ist selbst-

verstandlicb.
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9. Nacli Analogic aller der Beobachtung zugangliclieu

orgauischeu Bilduugen ist anziiuchmeu, dass die Plasomen ein

zusammeuliaugeudes Gauze bildeu, welclies walirsclieinlich ein

netz- oder geriistartiges Gefiige besitzt. Die freien Liicken

mlisseu von Fliissigkeit erfullt seiu, wie das Verhalten der Proto-

plasmen gegeu unter Druck stehende Gase lehit.

10. Ob die hier als Plasomen aiifgefassten Glieder der Zelle

die waliren, also die let.zten Formelemeute der Zelle bilden,

bleibt einstweileu unentscliieden. Wareu sie es thatsachlich, so

miisste eine Kategorie derselben als Trager der erbliclien Eigen-

schaften (als Paugene im Siniie von de Vries) tliatig sein.

Waren die Paugene aber Bestaudtheile unserer Plasome, dauu

miisste diesen selbst wieder ein complexer organisclier Bau zu-

gesproclieu werden uud vpir wiiren noch weit davon eutfernt, die

wahren Elementarorgane der Zellen direct zur Auscbauung

bringen zu konnen.

Das w. M. Herr Hofratb Prof. A. Winckler iiberreicht eine

fiir die Sitzungsbericbte bestimmte Abhandluug: „Uber den

Multiplicator der Differentialgleicbungen erster Ord-

nung". I.

Selbstandige Werke, oder neue, der Akademie bisher nicht

zugekommene Periodica sind eingelangt:

Camel Tbeodoro, Filippo Parlatore. Flora Italiana. (Fort-

setzung). Vol. VI—IX. Firenze, 1884—1890; 8«.

Darapsky L., Las Aguas Miuerales de Cbile. (Preisschrift). Val-

paraiso, 1890, 8".

Miller-Haueufels A. v., Der raiihelose Segelflug der Vogel

uud die segelnde Luftschifffabrt als Endziel hundertjahrigen

Strebens. Wien, 1890; 8^
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Monate

Lulldruck in Millimelern

Tag
2h ^^

Tages-

mittel

Abwei
chung V.

Normal-

stand

Temperatur Celsius

Abwei-

Tages- j chung v.

mittel Normal-

I

stand

1
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Erdmagnetismus, Holie Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

April 1890.

Temperatur Celsius

Max. Miu.

Insola-

tion

Max.

Radia-
tion

Min.

Absolute Feuchtigkeit Mm.

Tages-

mittel

Feuchtigkeit inProcenten

Tages-

mittel

11.21

12.2
12.9
12.7
13.0

15.2
18.0
17.0
G.6
9.3

11.7
9.1
5.2

11.0
17.3

20.8
20.9
20.8
16.2
19.4

12.5
16.1
16.3
12.9
18.0

11.7
12.3
12.9
8.5

13.9

13.85

2.5
0.0
1.5
2.8
2.3

0.0
2.5
4.5
4.2
3.4

3.0
4.2
1.5
2.5
1.5

3.9
8.5
11.5
5.7

9.5

7.8
5.4

43.6
37.4
43.9
41.8
43.7

43.7
43.7
42.1
15.0
27.4

39.0
22.6
9.6

41.9
41.0

48.0
49.8
50.3
47.7
50.3

28.7
45.4

6.8
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

itn Monate
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

April 1890.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seebohe 202*5 Meter),

imMonate April 1890.

Tag



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1890. Nr. XIY.

Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen Glasse

vom 12. Juni 1890.

Frail Melanie von Zepharovich, Witwe des am 24. Fe

bruar (I. J. zu Prag verstorbeueii k. k. Hofrathes und Universitats-

professors Dr. Victor Leopold Ritter von Zepharo vich,

wirklichen Mitgliedes der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaftenj hat an das Prasidium der kaiserlichen Akademie fol-

gendes Schreiben gerichtet:

Prag am 11. Juni 1890.

Hohes Prasidium!

Mein verstorbener Gatte, Victor Ritter von Zepharovich,

Professor der Mineralogie an der deutschen Universitat in Prag,

hatte den Wimsch, der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

in Wien den Betrag von 20.000 fl. fur eine Stiftung zur Forde-

rung wissenschaftlicher Forschungen auf mineralogisch-krystallo-

graphischem Gebiete zu iibergeben.

Da er durch ein nnvorhergesehen rasches Ende an der Aus-

fiihrung dieses Wunsches verhiudert wurde, sehe ich mich nach

getroffenem Ubereinkomraen mit seinen Erben Herrn Max Ritter

von Zepharovich und Herrn Oberlandesgerichtsrath Dr. August

Ritter v(m Zepharovich veraulasst, diesenGedanken aiifzunehmeu,

und jene Stiftung in seinem Sinne zu errichtcn.

Zuuachst beehre ich micli daher, die ergebeue Anfrage zu

stellen, ob die kaiserliche Akademie der Wissenscliaften geneigt

sei die bezeichnete Stiftung in Verwaltung zu nehmeu.

1
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lui Falle der Annahme wlirde ich die Vervvenduug des Er-

tragnisses der Stiftung, ob dasselbe alljahrlieh oder unter Um-
stjiiiden ciimulirt, zu Stipendien, Subventioneu, ausgeschriebenen

oder frci zu verleiliciidcn Preisen beniitzt werde, dem freien Er-

messen der Akadeuiie anheim geben, mid uur folgende Bedin-

guugen stellen:

1. Dass die Stiftimg den Namen meines Gatten trage,

2. dass alljalirlicb auf Gnind des Gutaclitens einer Com-
luission von mindestens drei dem Fache angelioreiiden oder dem-

selben zuiiacbst stebenden Mitgliedern der Akademie, in der ma-

thcniatiscb-naturwissenschaftliclienCIasseBescblussgefasstwerde

tiber dieVerwendung des Zinsenertragnisses imSinnederStiftung,

imd dieser Besehluss in der jiihrlicben feierliclien Sitzung der

Akademie zur Veroffentlicbung gelange.

Das w. M. Herr Prof. J. Wiesner iibergibt ini Ansoblnsse

an das in der Sitzung vom 6. Juni 1890 vorgetragene Resume

eine fur die Sitzungsbericbte bestimmte: ^Vorlaufige Mit-

theilung iiber die Elementargebilde der Pflanzen-

zelle".

Von Herrn Dr. Gejza Bukowski ist folgender zweiter

Reisebericbt aus Kleinasien eingelangt:

Denizlii, am 1. Juni 1890.

Anschliessend an nieineii ersten Bericht vom 8. Mai erlaube

icb mir im Folgenden iiber den weileren Yerlauf mciner Reise und

die dabei erzielten Resultate eine kurze Mittbeilung zu maclien.

Das nordlicb vom Adji Tiiz Gol sicb erstreckende Gebiet,

welches ich von Bulatly aus durchstreift babe, setzt sich aus drei

orograpbis(di vcrschiedenen Gliedern zusammen. Tm Osten liegt

das aus scbwacben Bodenwellen bestebende Steppenlaud Tazgiri,

das sovvohl gegen die Ebene von Diner, als auch gegen den

Adji Tnz Gol von niedrigen Hiigeln umrandet wird. Durch den

tiefsten Tbeil desselbeu fiibrt die seit etwa einem halben Jabre

voUendete Eisenbalm nacb Diner. Es ist dies ein Uochland, das
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eine HOhe von beilaufig SOOCK iiber dem Meeresspiegel erreicht.

Westlicli von derTazgiri eihebt sich dann die zusammenhangende

vvaldige Bergkette des Maimun Dagli, Besliparmak Dagh uud

Roz Dagli. Auf der Ostseite allmalig in niedrige Hiigeln sich

aiifloseiid, scheidet dieselbe die Tazgiri von dem dritten Gliede,

der Baklan Ova, einer tiefer liegeuden Ebene, welcher sie ilire

Steilseite zukehrt.

Die Tazgiri besteht im wesentlichen aus horizontal

liegendem, theils kreideartigem, theils dichtem Siisswasserkalk.

Wenn ich denselben vorderhand dem Miocan ziizahle, so leitet

mich hiebei vor allem die petrographische Ubereinstimmung mit

dem Siisswasserkallv der InselSamos, der dort dieUnterlage jener

Scliichten bildet, welche die Pikermi-Saugethierfauna ein-

schliessen. DieFossilien, welche dieser Kalk entbalt — Arten von

LlmnacHs iind Planorbis — lassen ihn auch viel mehr mit dem
Siisswasserkalk von Smyrna vergleichen als mit den Rrack-

wasserschichten am Nordfusse des Baba Dagh oder mit jenen

der Umgebung des Biildur-Sees. Die gleiche Zusamniensetzung

wie die Tazgiri, zeigen auch die Ostlichsten Auslaufer des Besli-

parmak Dagh und der Boz Dagh, mit dem Unterschiede, dass

hier nebst dem Kalk auch Sande, Mergel und Conglomerate

auftreten.

An dem Aufbaue des Maimun Dagh und Beshparmak Dagh

betheiligen sich dichte, weisse Kalke, Sandsteine uud feste

Conglomerate, welche wiederholt miteinander wechsellagernd

und im Streichcn einander ersetzend, ein machtiges Schichten-

system ausmacheu, das unter schwacher Faltenbildung gleich-

massig gegen Nordost und Ost einfallt. Mehrfache Funde von

Fossilien, vor allem Nnmmuliten, in nahezu alien Gesteinsarten,

lassen keinen Zweifel dariiber obwalten, dass diese Bildungen

in ihrer Gesammtheit dem Alttertiar angehoren. Bei Tatlar

Demirdji gluckte es mir tiberdies im Sandstein eine reiche Con-

chylienfauna aufzntinden. Auch bei Butatly, bis wohin der Flysch

am Rand der Tazgiri in ostlicher Richtung sich erstreckt, ent-

halten die Sandsteine zahlreiche Fossilien. Ich muss hier iiber-

haupt den Fossilienreichthum aller Flyschgebiete, die ich auf

dieser Reise bis jetzt kennen gelernt hatte, besonders be-

tonen.

1*
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Die vveit ausgebreiteten, eocanen Conglomerate and Con-

glomeratsandsteine des Maimun Dagb und Be.shparmak Dagh

bieten die interessante Tliatsacbe, dass sie zum grossen Theile

aus Geriillen diinklen Fiisulinenkalkes bestelieii. Die gleiche

Erscbeinuiig babe icb sehon friiber im Elles Dagh beobacbtet,

wo ebenfalls eocaneSchicbten ihr Material zunieist palaeozoiscben

Ablagerungen entnommeu haben. Ansteheiid konnte icb jcdocb

denFusulinenkalk iiirgends auftinden. Nur bei Dedekoi, amjWest-

fusse des Besbparmak Dagh treten an eiuein Brucbe unter deni

Flyscb Gesteine auf, die icb als pabieozoiscb bezeiebnen mocbte.

Der Flyscb dieser Regionen scbeint somit eiii Gebirge zu be-

decken, in dem der Fusulinenkalk eine wichtige RoUe spielt.

Nacb Vollendung der Untersucbungen in dem besprocbenen

Gebiete wandte icb micb gegen Westen und zog, von der Baklan

Ova in das Tbal des Indjeler Tcbai und spater in die Region des

Tcburuk-See binabsteigend, tiber Kyzyl Kaklyk nacb Kbonas.

Die auf dieser Route angetroifenen Ablagerungen sind vor allem

die cardienreicben neogenen Brackwasserscbicbten, welcbe von

Denizlu bis an den Westabhang des Maimun Dagb reicben. Die

Plateauflacbe am Tcburuk-See, nordlicb von Kbonas, auf der

die Ruinen von Kolossae sich befinden, besteht iiberdies zum

grossen Tbeil aus Travertin.

Von Kbonas aus bestieg icb sodaun den Kbonas Dagb.

Dieses bobe, von mebreren sebr tief eingeschnittenen, nordlicb

verlaufendenTbaleru durcbfurcbte Gebirge setzt sich ausschliess-

lich aus dichtem, plattigen Kalk und grltnen Scbiefern zusamnien,

welcbe regelmassige, nach Nordnordost streichende Falten

bilden. Die Schiefer sind das altere Glied und fallen unter die

Kalke ein. Die zwei von mir besuchten Thaler befinden sich auf

Antiklinalen, an der Grenze von Kalk und Schiefer. Zur Beur-

theilung des Alters dieser Gesteine liegen mir leider keine

Anbaltspunkte vor. Aiis petrograpbischen Riicksicbten mocbte

icb sie docb fiir alter als cretacisch hnlten.

Eine Excursion, die icb vor kurzem in das ostlicb an den

Kbonas Dagb anstossende waldige Gebirgsland des Tepelii

Dagh unternommen babe, ergab zunacbst das Vorbandensein

eines ziemlich ausgedebnten Beckens neogener Siisswasser-

bildungen in dieser Region und fubrte ausserdem zurEntdeckung
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eines jnngvulkanischen Gebietes. Die hicr zii sehr bedeuteuder

Hohe ansteigenden Siisswasserablagerimgen seheinen sehr fossil-

arm zu sein. Nach den wenigen Concliylien, die ich auffinden

konnte, mochte ich sie vorderhnnd mit den Ablagerungen der

Tazgiri in Parallele stellen. Hire Unterlage Widen theils cre-

tacische Kalke, theils Gabbro und Serpentin. Namentlich

letztere seheinen hier cine grosse Ausdehnung zu besitzen. Die

trachytischen Ergilsse der Umgebung von Yokary Karatchai

gehoren der postmiocanen Period o an. Trachytlava bedeckt

daselbst rait einer ziemlich mJichtigen Decke die fast horizontal

Hegenden neogenen Siisswasserabhigerungen.

Leider lassen Einen gerade in diesem geologisch so

intercssanten Terrain die topographischen Karten ganzlich im

Stioh. Es ist dies noch ein nahezu vollig unbekanntes Gebiet,

dessen dichte Bewaldung iiberdies die Orientirang ungemein

erschwert.

Der Vorsitzende, Herr Hofrath Professor J. Stefan iibcr-

reicht eine iur die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung:

„Uber die Theorie der oscillatorischen Entladiing."

Die Theorie der oscillatorischen Entladung einer Leydner-

flasche ist von W. Thomson und Kirchhoff" entwickelt worden.

Diesel be liefert fiir die Intensitat des Entladungsstromes eine

Gleichung, welche mit jener fiir die Bewegung eines Pendels in

einem widerstehenden Mittel iibereinstimmt. Bei derEntwickliing

der Theorie wiirde vorausgesetzt, dass der Entladungsstrom den

ganzen Querschnitt des entladenden Drahtes in gleichformiger

Dichtigkeit erfilllt. Diese Voraussetzuug weicht bei so rapid ver-

laufenden Stromen von der Wirklichkeit sehr weit ab. In solchen

Fallen bleibt in einem metallischen Leiter die Bewegung der

Elektricitat nahezu voUstandig auf eine dunne an der Oberflache

des Leiters liegende Schichte beschrankt.

Die Theorie litsst sich auch mit Berllcksichtigimg dieser

ungleichformigen Vertheilung der Stromung entwickeln. Das

wesentliche Resultat derselben ist. dass eine oscillatorische Ent-

ladung immer aus zwei Bewegungen zusammengesetzt ist, von

welchen jedoch die eine viel friiher erlischt, als die andere. Die
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letztere ist es, welche mit waclisender Zeit den Charakter einer

T*endelbewegung annimmt. Die Amplitudeu derselben iiehmen

jedoch luicli der neiien Theoric viel rascber ab, als nacb der

friiheren.

Soweit der Einfliiss des Widerstandes auf die Schwingungs-

dauer dieser Bewegung kleiu ist, gibt die neue Theorie flir die-

selbe cine analoge Formel, wie die tVliheie, nur liitt an die Stelle

des Coefficienten der Selbstindnetion des Drahtes jener der

Induction auf einen Faden in der 01)Crflaehe desselben. In Folge

dessen wird die Schwingungsdauer nnabhangig von der magne-

tischen Bescbaffeiiheit des Entladungsdrahtes, also fur einen

Eisendraht ebenso gross, wie fiir einen Kupferdraht, wahrend

sie nach der alteren Theorie fiir erstercn vielnial grosser gefun-

den wird.

Die Einschaltung einer Funkenstrecke in den Schliessungs-

bogen diirfte eine noch viel grossere Abweichung der Entladung

von der Pendelbew^egung zur Folge haben, als die von der

Theorie angegebene. Eine solche Abweichung bewirkt, dass der

Schliessungsbogen oder ein mit ihm vcrbundener Leiter in einem

anderen auch dann elektrische Beweguugen indiicirt, wenn die

Daner der Eigenschwingungen des letzteren von der Oscillations-

dauer der erregenden Entladung ganz verschieden, eine eigent-

liche Resonauz also ausgeschlossen ist, Diese Bewegung erfahrt

noch eine Verstarknng, wenn der Inductionsstoss in einer den

Eigenschwingungen des Leiters entsprechenden, giinstigen Zeit

z. B. in Folge einer Reflexion am Ende des inducirenden Drahtes

wiederliolt wird. Darauf konnen die von >Sarasin und de la

Rive gemachten Beobachtungen zuriickgefiihrt werden.

In der oscillatorischen Entladung zeigt die bewegte Elektri-

citat auffallender als in anderen Erscheinungen die Eigenschaft

der Tragheit. Es wird auch haufig diese Entladung mit den

Schwingungen einer Fliissigkeit in zwei communicirenden

Rohren verglichen. Ein solcher Vergleich bietet nur ein Bild der

schwer zu beobachtenden Erscheinnng. Es kaun demselben aber

eine weitergehende Bedeutiing gegeben werden. Die Energie,

welche der HOhendiffercnz der Fliissigkeit in den Kohren ent-

spricht, verwandelt sicli wahrend des Ausgleiches der Hoheii in

lebendige Kraft der Fliissigkeit. Diese kanu sich wieder in eine
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Euergie der urspriinglicheu Art umsetzeu, so class die ueue Hohen-

diiferenz gegen die friihere die entgegengesetzte Lage erhalt.

In der Umsetzbarkeit der beiden Energieen in einander liegt der

Grund der schwingeuden Bewegung, die sonst aiich als eine

Folge der Tragheit aufgefasst wird. Wenn in Folge von Reibnng

ein Theil der Energie in Warme verwandelt wird, welche niebt

umsetzbar ist, so werden die Amplituden der Sebwingungen

immer kleiner. Die Bewegung geschiebt so, als batte die Flussig-

keit keine vollkommene Tragbeit.

Der Potentialdifferenz zwiscben den Phitten eines geladenen

Condensators entspricbt eine elektrostatiscbe Energie. Werden

die Flatten durch einen Drabt verbunden, so verwandelt sicb

wegen des Leitungswiderstandes ein Tbeil dieser Energie in

Warme, der iibrige Theil aber verwandelt sicb in eine andere

Energie, welcbe, wie die Tbatsacbe der oscillatoriscben Ent-

ladung zeigt, sicb wieder in eine elektrostatisclie urasetzen kann

der Art, dass ini Condensator eine der urspriinglicben entgegen-

gesetze Potentialdifferenz entstebt. Es bandelt sicb nun darum,

vvelcher Art diese Energie ist. In dem besonderen Falle, in

welcbem der Entladungsdrabt in Form einer Spirale um einen

Eisenkern gefiibrt wird, ist die Art des gr(5ssten Tbeiles dieser

Energie bekannt. Es ist die magnetisebe Energie, welcbe sicb

in dem wabrend des Ausgleicbes der Ladungen magnetisirten

Eisen anbauft und welcbe, nacbdeni der Ausgleicb vollzogen ist,

nocb einen Strom in der gleiclien Richtung nnterbalt und so den

Condensator neuerdiugs und zwar entgegengesetzt ladet. Es ist

am einfacliisten, aucb in dem Falle, wenn kein Eisenkern vor-

banden ist, diese Energie als eine magnetiscbe aufzufassen,

welcbe in der Magnetisirang des Mediums, in welcbem die Ent-

latlung vor sicb gebt, ihren Sitz liat. Diese Annabme geniigt ja

aucb zur Kntwickluug der Gesetze der elektrodyuamiscbeu

Induction.

4us der b. k. Hot- ami Staatsdruckerei in Wiea





Kaiserliche Akadeniie der Wissenschaften in Wieii.

Jalirg. 1890. Nr. XV.

Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen Classe

vom 19. Juni 1890.

Der Vorsitzende theilt mit, dass der Herr Secretar der

Classe, Prof. Suess, als Mitglied der in Budapest tagenden

Delegation verhindert ist in der heutigen Sitzung zu erscheinen.

Das Curatorium der Schwestern Frohlieh-Stiftung in

VVien iibermittelt die diesjahrige Kundmachung Uber die Ver-

leihung von Stipendien und Pensionen aiis dieser Stil'tung zur

Untersttttzung bedUrftiger und hervorragender Talente auf dem
Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft.

Das c. M. Herr Prof. R. Maly in Prag Ubersendet eine

chemische Abhandlung der Herren 0. Glressly und M. Nencki
in Bern unter dem Titel: „Zur Frage uber die Constitution

lies Carboxyl-o-Amidoplienols".

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben iiberreicht eine in seinem

Laboratorium ausgefUhrte Arbeit des Herrn C. Gliicksmaun:

„Uber die Oxydation von Ketonen vermittelst KaHum-
permanganat in alkalischer Losung".

Naclidem Herr Glucksmann schon frliher gezeigt hat, dass

Pinakolin bei der Oxydation ausser Trimetliylessigsaure auch

Trimethylbrenztraubensaure liefert, zeigt er in der tiberreichten

1
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Abhandliing, dass sich Acetopbenon ganz alinlich verhalt und,

iilteren Angaben entgegen, Renzoylameisensaure gibt, C^H, .CO.

. COOH, von der auch das Bariiimsalz und das Phenylbydrazin-

derivat dargestellt und analysirt wurden.

Heir Prof. Dr. Rudolpb Benedikt iiberreicht eine von ihm

in Gemeinschaft mit Herrn Max Bamberger im Laboratorium

flir allgemeine und analytische Cbemie an der k. k. techniscben

Hocbscbule in Wien ausgeftihrte Arbeit: „Uber eine quanti-

tative Reaction des Lignins".

Erhitzt man Holz mit Jodwasserstoffsaure im Metboxyl-

bestimmungsapparat, so liefert dasselbe reichlich Jodsilber, hat

somit eine bobe „Metbylzabl". Da reine Cellulose keine Metbyl-

zabl bat, kann die Methylzahl des Holzes nur dem Lignin zu-

gescbrieben werden und bildet ein Mass fiir die Grosse desselben

Oder des „Verholzungsgrades".

Ausser einer grosseren Reibe von Holzgattungen ist eine

Anzabl von Gespinnstfasern untersucbt w^orden, ferner zeigten

Lignit und Braunkohlen nicbt unbetrachtlicbe Metbylzablen.

Das Verfabren diirfte zur Untersucbung von Holz, Braun-

kohle, der Rohfaser aus Futtermitteln, Papier etc. braucbbar sein.

Herr Dr. Max Mandl in Wien Uberreicbt eine Abbandlung:

„Uber eine allgemeine Linsengleicbung".



f
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Mouate

Liiftdruck in Millimetern

Tag
2" 9'

1 Abwei-

Tages- chung v.

mittel Normal-

stand

Temperatur Celsius

Tages-

mittel

Abwei-

chungv.

Normal-

stand

1
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

Mai 1890.

T



150

Beobaclitungeii an der k. k. Centralanstalt fur Meteorologie und

im Monate
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wieii (Seehohe 202*5 Meter),

Mai 1890.

Bewolkung

I

2* 9
Tages-

mittel

Ver-

dun-
stung
in Mm.

Dauer
des

Sonnen-

scheins
in

Stunden

Ozon
Tages-

mittel

Bodentemperatur in der Tiele

0.37- 0.58-0.87-1.31" 1.82-

I

Tages- ' Tages-

mittel mittel

10®
I

1 10
2 2 8

2 2 7

2 7 10

10® 10® 10

10

1

10<
10

1

3 7

2 8

2 7 10

10® 10® 10

7 7

!

4
1

8

i

j

1

8

2

2

3

7

1

1

1

9

10
10

1

10

4.5' 4.8! 5.0

3 10K«
9 10®
8 6

10 10
1 1

I 8 110

7.0
4.0
3.7
6.3

10.0

3.3
3.3
8.3
7.7
1.7

3.3
3.3
6.3
10.0
4.7

2.3
2.7
3.0

1.0
0.0

4.3
9.3
8.0
10.0
1.0
9.3

4.8

1.0
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fur Meteoroiogie und

Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202'5 Meter),

Monate Mai 1890.tm

Tag

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Mittel

Magnetische Variationsbeobachtungen *

Declination

7h 2h 9ii Tages-

mitlel

Horizontale Intensitut

7h 9I1 Tages-

rniltel

Verticale Intensitiit

7'' 2>i 9''
Tages-

I mittel

2.00U0 4.0000

Monatsmittel der:

Declination =9<'6'76
Hoiizontal-Intensitat = 2-0632
Vertical-Intcnsitat =4.0975
Inclination = 63°16'4

Totalkraft =4.5876

4'7



Kaiserliclie Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahra. 1890. Nr. XTI.

Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftliohen Classe

vom 3. Mi 1890.

Der Secretiir legt das erschienene Heft I—III (Jiinner bis

Miirz 1890) des 99. Baiides, Abtheilung 11. a. der Sitzungs-

berichte, ferner das Heft V (April 1890) des XL Bandes der

Monatshefte filr Chemie vor.

Das e. M. Herr Regierungsrath Prof. Adolf Weiss in Prag

iibersendet eine Arbeit des Herrn Wilhelm Sigmuud: Uber
fettspalteude Fermeute im Pflanzenreiche."

In dieser Arbeit wird derVersuch gemacht, ein fettspalteudes

Ferment aua fetthaltigen Pflauzensamen zii isoliren. DieVersuche

siud haiiptsachlich mitRapssamenausgefiilirt. Aiis demwasserigen

Samenextract wurde mittelst Alkohol ein eiweissartiger Korper

isolirt, welcher auf fette Ole (meist Olivenol) einwirken gelassen

wurde. Gleicbzeitig wurden dieselben Versucbe unter den

gleicbeu Bedingungen mit reinem Eieralbumin ausgefiibrt. Die

angestellten \'ersuche ergaben, dass der isolirte eiweissartige

Korper eine ungleicb grossere Wirkung auf die Zerlegung der

Fette aiislibte als das Eieralbumin. So wurde durch vierund-

zwanzigstiiudige Einwirkung von 0*52 </ des bei 30° C. ge-

trockneteu eiweissartigen Korpers auf 10 g Olivenol (dessen

sehon vorhandener Sauregebalt genau ermittelt wurde) 9-6 mg

freie Olsaure gebildet, wabrend dieselbe Menge Eieralbumin

in derselbeu Zeit nur die Bilduug von 1-1 mg freier Olsaure

bewirkte. Es ist daber wobl kaum zweifelbaft, dass der durch

i
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Alkoliol aus Rapssamen isolirte eiweissavtige Korper cin fett-

spaltendes Ferment entliielt.

Das c. M. Herr Hofratli Prof. Ernst Ludwig in Wien Uber-

sendet eiuc in seinem Laboratorium ausgefiihrte Arbeit von

Dr. Richard Kerry and stud. med. S. Fraenkel, betitelt: „Die

Einwirkung der Bacillen des maligueu Oedems auf

Kohlehydrate."

Die Verfasser berichten vorerst ilber die Einwirkung der

Oedembacilleu auf Traubenzuclver und finden als Fortsetzungs-

producte Athylalkobol, Buttersaure und Gabrungsmilcbsaure.

Herr Dr. K. Anton Weithofer libersendet eine in Gcmein-

scliaft mit Herrn Dr. Alfred Rodler ausgefiibrte Arbeit, betitelt:

„Die Wiederkiiuer der Fauna von Maragba."

Das seinerzeit vonRodlerbeschriebene UrmiatheriumPolaki

eingescblossen, gestaltet sicb die Liste der Selenodonten von

Maragba, wie folgt:

Sivatheriiden.

1. Vrmiatherium Polaki, Rodler.

Camelopardaliden.

1. Alciccphalus Neimiayri, nov. gen., n. sp.

2. „ coelophrys, nov. gen., n. sp.

Antilopen.

1. Palxoryiv PaUasii, Gaudry (sp. Wagner).

2. Guzella depevdita, Gervais (sp.).

3. Gu'eilu cnj>rirorn/s, n. sp.

4. HeUvophorn rolnndiconiis, AY eit holer.

5. Antldorcas (?) Atropdlenes, n. sj).

6. Trdgcluphiis (?) Houtum-Schuu/lcri, ii. .sp.

7. ProtraiU'hiphiis Skonzesi, Dames.
8. ? Tnttfoccnis (inin/l/ti'iis, G a u d ry (sp. Ii u t h undWa g u e r).
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Das hier zum crsten Male genaunte Geuus Alcicephalus

(lem audi die von Weitliofer aiis Pikermi beschriebene Came-

(opardalis parva angebort, ervveist sich durch den Bau seines

Scliadels, seines Gebisses uiid der Extremitaten als eine bochst

interessante Zwisebeuforui zwiscben deu Hirscben und den

Giraffe u.

Von den Autilopen kommen liiuf aucb in Pikermi und zum

'IMieil in anderen gieicbzcitigen Lagerstatten Europas vor; Aiiti-

dorcas (?) ist daselbst durcb eine andere Species vertreten;

Gazella capricornis und Tragelaphus (?) Hontum-Schindleri sind

dieser Fauna bisber eigentbiimlicb. Der Sivatberide deutet bin-

gcgen wieder auf eine Vertretung des indiscben Elementes in

derselben, welcbe Miscbung recbt gut mit der gcograpbiscben

Laiie der Localitat barmonirt.

Der Se ere tar legt folgende eingesendeteAbbandlungen vor:

1. „Zur Tbeorie der Dampfspannung", von Dr. Gustav

Jager in Wien.

2. Beitrage zur Kenntuiss der brasilianiscben Pro-

vinz Sao Paulo^^, von Prof. Dr. F. W. Dafert aus Cam-

pinas (Brasilien).

Das w. M. Herr Prof. J. Loscbmidt iiberreicbt eine Arbeit

aus dem pbysikaliscli-cbemiscbeu Laboratorium der k. k. Uni-

versitat in Wien von Julius Miesler, unter dem Titel: „Quan-

titativ-pbotograpbiscbe Uutersucbungen liber elektri-

scbe Oscillationen."

Der Verfasser bestimmte mit Hilfe der Photograpbie die

Oscillationsdauern einer Reibe von Leydnerflasebenentladurfgen.

Er bestimmte die Capacitaten der jeweilig verwendeten Leydner-

tiascben in Mikrofarads, sowie die Selbstinductionscoefficienten der

Sf'liliessungsbogen in Quadranteu und berecbuete aus dieseu

Daten naeb der Forniel

die Sf'bwingnngsdauern. Die auf pbotograpbisebem Wege ermit-

t.elten Scbwingungsdauern wnrden in genauer Ubereinstimmung

1*
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mit den nach obigerFormel berechneten gefundeii. Der Verfasser

stellte diese Untersuchungen an, well von Kirchhoff ein

Vergleicli zwisclien den von Feddcrsen beobncliteten Werten

der Oscillationsdauern nnd den Iheoretisch berechneten angestellt

wurde, wobei die von F adders en verwendeten Capacitaten und

Selbstinductionscoeificienten von Kirchhoff nur geschatzt

werden kounten, und well in neuerer Zeit von Herrii L. Lorenz

bloszwei vergleichende Zahlen geg-eben vvimlen, diekeine genaue

Ubereinstimmung zwischen theoretisch berechneten and beob-

achteten Oscillationsdauern ergeben.

Der c. M. HerrProf. A. Schranf in Wien uberreicht folgende

Mittbeilung: „Uber Mctacinnabcrit von Idria".

Das hohe k. k. Ackerbau-Ministeriiun hat mir in dcu letzteu

Wochen ein neuesQuecksilbererzvorkommen ans der Josefi-Grube

zu Idria zur Untersuchung anvertraut. Eine vorlaufige Priifuug

durch das Probiramt in Idria liatte 77-7 Procent Queeksilber bei

10 Procent Grliibriickstand ergebeu. Die von mir durciigefuhrte

Untersuchung ergab die Ubereinstimmung des erwahnten Minerals

mit dem von Moore bestiinmten Metacinnaberit (Hg S), vvelclier

bisher nur von Californien bekannt war.

In Idria bildet der Metacinnaberit kleine Halbkugeln von

1—5 mm Durcbmesser, welche perlenschnurartig aneinander

gereiht sind. Diese Bildungen kriimmen und verasteln sich

gelegentlich, erreicben eine zusammenhangeudeLiinge bis 10cm,

doch sind deren nur wenige auf den Handstiicken entwickelt.

Sie sitzen aut einer 1mm dicken Kruste von Calcit, letzterer auf

dem Ganggestein. Dieses ist ein Kalksandstein von grauerFarbe,

dessen Gehalt an feinstem Qnarzdetritus gegen 43 Procent betragt.

Unre'gelmassig sind derbe Partien des rothen Zinnobers im

Ganggestein eingesprengt.

DieMctacinnaberitkugelu sind imliniern concentrisch fasrig,

nach aussen bin enden sie in ein llauiwerkmetaliisch glan/ender

Krystallspitze. Diese Krystallcbenzeigen meisteiupaar gekruninite

polygonale Flacheu, ohne Zonenvcrband. Die geinesseuen Winkel

deuten auf Combinationen des tesscralen Systems mit vorherr-

scheudem Dodecaeder, untergeorduetem Wiirfel und Octaeder.
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Die Farbe ist schwarz, der Strieli schwarz mit einem Stich

ins Rothliclie.

Der (Uiiliriickstaad ist von weisser Farbe und bestelit aus

Kalk mit einer Spur von Eisen, Er stammt von den Calcitparti-

keln, v^^elelie im Erze feinst eingesprengt vorkominen. Wird daher

das Mineral vorerst mit schwachen Sauren beliandelt, so ist der

GrlUliruckstand fast unwagbar.

Derartig- gereinigte Substanz im Gewichte von 0*5 g ergab

die Dichte 766. Dasselbe Material wurde dann zur quantitativen

Analyse beniitzt. Die Quecksilberbestimmung nacb der Eschka'-

schen Probe liefertc von 0-1106 g Substanz 0*0947 g Queck-

silber.

Bei der Losung der Substanz in Salpetersalzsaure scbeidet

sich ein Theil des Schwefels in freiem Zustande ab, wahrend der

Rest oxydirt wird. Von 0*1171 // Substanz erhielt ich 0*0077 g
freieii Schwefel mit normalem Sclimelzpunkt und f'erner 0*0643 g
Baryumsulfat. Die hiedurch ermittelte Ziisammensetzung

Hg = 85*62 Procent S= 14*09 Procent entspricbt der Formel

des Quecksilbersultides.

Herr Dr. J, Holetschek, Adjunct der k. k. Universitats-

Sternwarte, Uberreicht eine Abhandlung: „Uber den schein-

baren Zusammenbang der heliocentrischen Periliel-

lange mit der Perihelzeit der Kometen."

Die Kometen vverden, abgeseben von ibrer wahren Grosse,

um so leichter sichtbar, je bedeutender die Helligkeit ist, welcbe

sie fiir uns erreichen konnen. FUr einen bestimmten Kometen wird

dicse Helligkeit am grossten, wenn seine Erdnahe, soweit es

moglicb ist, mit seiner Sounennabe zusammeutrifft. Je mebr die

Kometen diese Bediagung erfullen, je kleiner also die Differenz

zvviscbcn der lieliocentrischen Lange des Perihels / und der

Avabrend des Pcrijieldurebganges T stattfindenden beliocentri-

scben Lilnge der Erde L rt 180° ist, desto ieicbtcr sind sie wabr-

zunehmen und desto mebr werden sie unter den bekannten

Kometen" das Ubergewicht baben.

Um zu seben, bis zu welchem Grade diese Kegel von den

einzeluen Kometen bestiitigt wird, hat der Verlasser fur jeden
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Kometen die Differeu/ /— A dz 180", fur Periheldistanzeu unter

0-3 die Ditfercnz l—L gebildet. Aus diesem Verzeiclmis ist

sofort zu erselicn, dass kleiue Werthe dieser Differeuz in der That

viel liaufigcr als gTOSse sind. Da uuter den Kometen, welche die

Kegel am meisten bestiltigen, fast alle periodiselien Kometen

mit kui/.er Umlaufszeit cntlialten sind, ist die Untersuchung auch

uacli Ausscbluss jener 31 Kometen vorgenommen worden, deren

Umlaufszeit die des Halley'sclien Kometen, 76 Jalire, niclit

libersteigt; aber audi bci dieser Einsebrankiing ist das bedeu-

tende Ubergewicbt der kleiueren iiber die grosseren Werthe vou

/

—

L rti 180°, wie die letzte Columne der folgenden Ubersicbt

zeigt, immer uocb vorhandeu. Um ferner zu sehen, ob diese

Gesetzmassigkeit auch fiir verschiedene Zeitalter gilt, sind die

Kometen in vier naliczn gleicb grosse Gruppen getbeilt und

dabei alsGrenzpunkte zwischen den drei ersten dieErschcinungen

des Halley 'sehen Kometen in den Jahren 1759 und 1835

gewahlt worden.

^—L±180°
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Diagonalpunkte auf der Curve liegen, so ftihrt die eben erwahnte

und neue Ei-zengiingsart der Flaclien dritterOrdmiiig- unraittelbar

zu den aualog-eu Eigenschaftcu der oo ^ raumlichen Fiiufecke,

dereu Eckeu und Diagonalpunkte auf der Flache liegen.

Herr Prof. E. Lippmann in Wien liberreicht eine Arbeit

des Herrn Alfred Klaiiber: „tjber Xylylhydrazin".

Selbstandige Werke oder neue, der Akademie bisher iiicht zuge-

kommene Periodica sind eingelangt:

D'Engelliardt, B., Observations Astronomiques. IP'"*' Partie.

Dresde, 1890; 4".

Aus dor k. k. HoJ- uud tjUuUadruckeici iii VVieu.



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jaliri;. 1890. Nr. XYII.

Sitzung der mathematisch-naturwissenscliaftlichen Classe

Yom 10. Juli 1890.

Der Secretar legt das erschienene Heft I—III (Janner

bis Marz 1890) des 99. Bandes, Abtheiluog I der Sitzungs-

bericbte vor.

Das c. M, Herr Prof. Rich. Maly in Prag ubersendet eine

Abhandlung, betitelt: „Einfache Umwandliiug von Thio-

barnstoff iu Harnstoff".

Von Herrn Dr. Gejza Bukowski ist folgender dritter

Reisebericbt ans Kleinasien eiugelangt:

Smyrna, am 27. Juni 1890.

Nacb Vollendung der Aufnabme des Khonas Dagb, woriiber

ich bereits berichtet babe, maebte ich von Denizlii aus eine

Excursion, zunacbst in das nordlich vom Tchurnksu (Lykos)-

Tbale liegende Gebiet des Tcbokelez Dagh. Aus den miicbtig

entwickelten neogenen Brackwasserablagerungen, die bier voll-

kommen horizontal gelagert erscheinen und theils durch Sand-

steine und Conglomerate, tbeils durch Congerien fiihrende Kalke

gebildet werden, ragt die aus alterem Kalk bestehende oberste

Kuppe des Tchokelez Dagh inselartig empor, umgeben von

Schii'fergesteinen, die mit jenen des Baba Dagh identisch sind,

Audi in den waldigen Randschluchten des Gebirges tritt die

1
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stark gestorte Schieferformation wiederholt zu Tage. Die

bekannten Travertinbildungen von Tambiik Kalessi (Hierapolis)

befinden sicb am Rande des alteien Gebiiges gegeii die Ebene,

mitten unter den Brackwasserscbicbten.

Nacb Denizlu zuriickgekebrt, begab icb mich Uber den

Tcbukurpass nacb Yerengiime iind von dort iiber die Davas

Ovassi langs der westlicben Auslaufer des Aktcbe Dagh nacb

Davas. Der von Tcbibatclieff zuerst besebriebene and nacb

seiner Fauna von Prof. Suess der ersten Mediterranstufe bei-

gezablte marine Miocankalk von Davas bedeckt in borizontaler

Lagerung ein System steil geneigter dunkler Sandstcine und

Tbouscliiefer. In letzteren gllickte es mir scbon vor zwei Jaliren

woblerbaltene Fossilien anfznfinden, die auf ein ziemlicb junges

Alter der betreffenden Ablageriingen bindeuten. Die neuerlicbe

Untersucbung lasst es als sebr wabrscbeinlicb erscbeinen, dass

wir es bier mit einem der jUngsten Glieder des Alttertiiir zu

thun hnben.

Die folgende Zeit bindurcb war icb vornebmlicb mit der

Untersucbung des Baba Dagh bescbaftigt. Der Baba Dagb
stellt sicb als eine bobe, in zablreicben cbarakteristischen

Gripfeln aufragende, reich ge.uliederte Gebirgskette dar, die von

Assar ans im West en ungefalir in der Richtung nacb Ostsiidost

zum Kbonas Dagb fortstreicbt. IjCtzterer biingt orograpbiscb mit

dem Baba Dagh sebr innig zusammen; zwischen beiden bildet

der verbaltnissmassig niedrige Tcbukurpass die Grenze.

Gegen die im Norden an ihn sicb lehuende juugtertiare

Plateau- imd Hiigellandschaft bebt sicb der Baba Dagh durch

sein rascbes Aufsteigen zu grossen HObeu scharf ab. Dieser

Gegensatz wird nocb durch die stark abweicbenden Vege-

tationsverbaltnisse und die selbst aus w^eiter Feme deutlich

erkennbare verscbiedene geologische Zusammensetzung be-

deutend verscbarft. Am Siidfusse des Baba Dagh debnt sicb die

Hocbebene Davas Ovassi aus; nur im Sudosten ist ihm ein

v^aldiges Flyschgebirge vorgelagert. Quer auf die Streichungs-

linie des Baba Dagh und Kbonas Dagb verlauft im Siiden die

kahle Kalkkette des Aktcbe Dagh. Sie ist nicht nur orograpbiscb,

sondern auch geologiscb als die sUdwestliche Fortsetzung des

Kbonas Dagb anzuseben.
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Als altestes Glied in der Schichtenserie nimmt an dem

geologischen Aufbaue des Baba Dagh granatfuhrender Glimmer-

gcliiet'er einen hervorragenden Antheil. Derselbe bleibt jedoch

auf die westliche Halite der Kette beschrankt. Nach oben zu wird

der Glimmerschiefer durch schwarze, zum Theil granatftthrende,

zum Theil graphitische, abfarbende Schiefer ersetzt,die in mehr-

maliger Wecbsellagerung mit Quarziten stehen. In diesen

Schichtencomplex gehoren aiich die auf meiner ersten Reise

in dieses Gebiet auigefundenen Piemontitschiefer hinein. Uber

den Quarziten, mit denen die Gvaphitschiefer abschliessen, liegt

zuletzt conform ein dicbter bis krystallinischer, zumeist licbter

Kalk, aus dem die hochsten, felsigen Spitzen der Kette bestehen.

Zwei Touren, die ich zu den beiden hochsten Gipfeln unter-

nommen habe, namlich die Tour von Kadikioi zum Beshik Kaya

(Baba Dagh, sensu stricto) und jene von Kadylar zu dem 2370 m
hohen Kardji, ergaben zwei gleiche Profile, in denen von Schritt

zu Schritt die Aufeinanderfolge der Banke verfolgt werden konnte.

Abgesehen von ganz localen Faltungen streichen alle

Schichten bei constant siidwestlichem Einfallen nach Nordwest,

Das .Schichtstreichen verlauft somit etwas schief zur Gebirgs-

richtung, und wir finden demzufolge die alteren Glieder im

Westen, wahrend der ostliche Theil der Kette von den jUngeren

Kalken alleiu eingeuommen wird. Beziiglieh der Frage, welche

Formationeu die Gesteine des Baba Dagh vertreten, bleibt man
wegen ganzlichen Mangels an Fossilien lediglich auf Ver-

muthungen angewieseu. Die Gruppe der Glimmerschiefer und

Graphitschiefer zeigt wohl sehr grosse Analogien niit den palaeo-

zoischen, speciell den carbonischen Rildungen der Alpen; dagegen

sind die dariiber conform liegenden Kalke ganzlich verschieden

von jenen palaeozoischen Kalken, die ich welter im Osten auf

secimdarer Lagerstatte angetroffen habe. Znm Mindesten was

diese Kalke anlangt, mochte ich vielmehr dafiirhalten, dass

daselbst vorcretacische mesozoische Ai)lagerungen vorliegen.

Kiirz vor Abschluss meiner Uutersuchungen im Baba Dagh

hatte ich mir in Folge der letzten anstrengenden Touren ein

Ubel ziigezogen, das micb llir einige Zeit zum Arbeiten im Felde

unfahig gemacht hat. Nachdeni ich in Denizlu mehrere Tage ver-

geblich aufBesserung gewartet, entschloss ich mich nach Smyrna

1*
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zu gehen. Die Touren, die ich in jenem Gebiete noch zu uuter-

nehmen die Absicht hatte, fallen gluckliclierweise mit jenen

zusammen, welclie ich bereits vor zwei Jahren ausgefUliit babe,

so dass ich die Aufnalime des Baba Dagh in der Ubersicht

immerbin als abgeschlossen betiachten kann. Die Zeit, die mir

noch zur Verfiigung steht, will ich nach meiner Riickkehr nach

Denizlii, woliin ich nachstens wieder aiifzubrechen gedenke, zur

Bereisung des Tepelii Dagh iind Belevi Dagh benlitzen.

Heir Prof. Dr. J. Gerstendorfer am k. k. Obergyninasium

in Mies (Bohmen) iibersendet eine Abhandlnng unter dem I'itel:

„Die Mineralien von Mies".

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lie ben iiberreicht eine in seinem

Laboratorium ausgefiihrte Arbeit von Alfons Spitzer: „Uber
Tetramethylphloroglucin'^

Das w. M. Herr Prof. C. Toldt iiberreicht eine Abhandlung

von Prof. Dr. M. Holl in Grar „Uber die Reifung der

Eizelle des Huhns".

Im Eierstock des ausgekrochenen Hiibnchen:? findet sich die

grosste Anzahl der Eizellon noch zu „Eizellhaufen" vereinigt

vor. Die Zellen sind nackt, zum Theil rund, elliptisch, zum Theil

mehreckig, bedingt diirch den gegenseitigenDruck.Derfastgleich-

artig ausseliende Zellleib enthalt den grossen Kern, der aus der

Kernhaut, einem deutlichen engenFadennetze und einer spjirlichen

Menge Kernsaftes besteht. Das stetsvorhandeue, auifallend grosse

Kernkorperchen liegt excentrisch. Feinste Auslaufer des reichlich

entwickelten, mit Spindelzellen massenhaft versehenen faserigen

Stroma ovarii vrachsen in den Eizellbaiifen zwischen die Eizellen

hinein; eine feinste gewohnlich gabilig getheilteFaser umwachst

eine Zelle und stellt, ihr innig anliegend, die Tunica adventitia

dar. Durch um sie wacbsendes Stroma v^^ird die Eizelle vom

Haufen losgelost. Die Spindelzellen des Stroma, die zuniichst um

die Adventitia liegen , oidnen sich zu einem einschichtigen



165

Zellenkranze, der Merubrana granulosa. Die Spindelzelleu der-

selben erlialtcn cine platte und sehr bald eine cubische Form.

Um die Membrana granulosa bildet das Stroma die Membrana

propria, wabreud das um diese berumliegende Bindegewebe die

weitere Wand des Follikel bildet. Siimmtlicbe Hiillen der Eizelle

sind demnacb bindegevvebigen Ursprunges.

Walirend der Reifuug der Eizelle treten VerJinderungen au

ihr selbst uud an den Hiillen auf. Die Veriinderungen der Eizelle

bestehen, abgeseheu vom Wachstbum, in bestimniten Vorgangen,

welehe den Zelleib und den Zellkern betreffen.

Der anfangs central gelegene Kern zeigt ein rascbes und

bedeuteudes Wacbstbum und nabert sich in den kleinsten Fol-

likeln sehr stark der Oberflacbe der Zelle, iim sich dann all-

malilig zu entferneu und deren Mitte aufzusuchen; zugleicb wird

er vollkommen rund. Hierauf tritt er abermals eine Wauderung

gegen die Obertlaebe der Zelle an und wird schon auf diesem

Wege auf eiuer Seite abgeplattet, so dass er die Form einer

flach gewolbten Liuse erhillt. Ini fertigen Ei liegt er mit der

flachen 8eite der Tunica adventitia unmittelbar an. Die von

allem Anfjinge her bcstandene Kernhaut wird immer diinner und

verschwindet im reifeu Ei. „Pseudopodien"sindKunsterzeugnisse.

Das Wachsthuni des Kernes besteht in einer Vermehrung des

Kernsaftes uud der chromatiscben Substanz. Das anfiinglich enge

chromatische Fadennetz wird rascli grosser und lockerer und

geht in einen FadenknJiuel liber, dessen Faden Querbau (Chro-

matinkugeln) zeigen. Der Knauel geht in ein System vielfach

verschluiigener.,Geruststrange"uber.(Flemming.)Dieselbenzeigen

Querbau, und von den Theilstlicken laufen feinste Strahlen in den

Kernsaft aus. Die Strahlen aber besitzen auch Querbau, und ihre

TheilstUcke entsenden abermals, wahrscheinlich auch quergebaiite

Strahlen. Die einzelnen TheilstUcke sind durch ein achromati-

sches Bindemittel zusammengehalten. Von den Strahlen losen

sich fort und fort die einzelnen TheilstUcke los und kommen als

Korner in den Kernsaft zu liegen, bis endlich eine vollstiin-

dige Auflosung der Strange erfolgt und die gesammte chro-

matische Substanz in Form von feinen Kornern im Kernsaft

vertheilt ist. Dann kommt es zu einer weiteren Verkleinerung

dieser Korner, vermuthlich auf gleichem Wege, so dass schliess-
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der Kerninhalt eine denkbar feiust punktirte Masse darstellt. In

diesem Zustande, wo der Kern ein fast gleicliarliges Aussehen

besitzt, kommt es zur Bildimg von 6 leichtg-ekrliramteu chromati-

schenStabehei), welcbe mit derBilduny der Kichtungskorpercben

in engsterBeziebung steben dUrften. DielJmbildung des cbromati-

scben Fadenknauels in „Geru><tstrange, wurde aucb bei Triton,

Rana. Lacerta und in unvoUkommener Weise, wegen jMangels

brauebbaren Materiales, aucb bei der Hiindin und dem Menscben

beobacbtet.

Die Veranderung des Zellleibes bestebt darin, dass das

Protoplasma bald ein weitniascbiges, l)lasses, sicb kaum far-

bendes Netz darslellt, in deiisen Balken die feinsten glanzenden

Korner massenbaft eingestreut siud. Zur Zeit, wo der Kern an-

fanglicb der Eizelleiioberflaebe nabeliegt, entstebt stets ein

Dotterkern (unter Umstanden 2—3); dieser bestebt aus einer

dicbten Masse, die der Kernwand innig anliegt und allseilig

Strablen in den ZelUeib entsendet. Er und seine Fortsatze farben

sieb sebr stark, im Gegensatze zum Protoplasma der Zelle. Je

mebr seine netzartig unter einander verbundenen Fortsatze sich

entwickeln, um so niehr verscbwindet das urspriinglicb blasse

Zellnetz, und scliliesslicb kommt es dabiu, dass an dessen Stelle

ein sieb stark farbendes engmascbiges Netz liegt, welches

ebenso wie jenes, die feinsten, glanzenden Korner eingestreut ent-

halt. Der Vorgang ist aber nicbt so aufzufassen, als wurde das

urspritiiglicbe Netz zu Grunde geben und siob ein neiies bilden,

sondern durch das Eiustrablen der Fortsatze des Dotterkernes

(der scbliesslicb scbwindet) andert es seine friiberen Eigen-

sebaften. Das neue engmascbige, mit den feinsten glanzenden

Kornern versebene Netz wird im Innern weiter, und so grenzt

sieb eine engmascbige Rindenscliicbte von einein centralen, weit-

mascbigen Tbeile ab.

Die glanzenden Korner des centralen Anibeiles wacbsen zu

weissen Dotterkugeln beran und das Ganze stellt spater (wabr-

scbeinlicb) dieLatebra dar. Uni diesen centralen Dotter entwickeln

sieb aus der Rindenscbiclite fort und fort, indem die ibm zunacbst

liegenden Korner zu Dotterkugeln beranwacbsen, concentriscbe

Scbicbten von Rindendotter (dessen weisse Elemente sieb dann

in gelbe umwandeln), so lange, bis der Dotter seine bestimmte
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Grosse erreicht hat; ist dies der Fall, so bleibt der Rest der

Rinde, dessen Elemente sicb zu weissen Kugeln heranbilden, als

iiusserste Dotterscbichte bestehen. Diese doppelte Art der Dotter-

bildimg ist im Einklange mit dem Bau des fertigen Dotters.

Die Membraua granulosa wird mit dem Wachsen der Ei-

zelle mehrschichtig, iind die Zellen sondern sich in Stiitz- iind

Nahrzellen. Zwiscben der Rindenscbicbte des Dotters und der

Tunica adventitia bildet sich die Zona radiata, ein System von

feinsten Fjiden, welche nichts Anderes als Auslaufer der Nahr-

zellen sind, die die Tunica adventitia durchbohren und zum

Plasmanetze der Rindenschichte hintreten. Diese Faden, eigent-

lich Intercellnlarbrlicken, sind die Nahrwege fiir das Ei.

Gegen den Reifezustaud des Eies bin verfallen die Follikel-

epithelzellen einer fettigen (?) Entartung und bleiben beim Aus-

tritte des Eies in dem Folikelzmiick. Die Zona radiata bildet sicb in

diesem Zustande des Eies zu einem Faserfilze um, der der Tunica

adventitia innig anliegt. Die „Dotterbaut" des fertigen Eies

besteht demnacb aus der Tunica adventitia (aussere Scbichte der

Dotterbaut) imd dem Faserfilze der Zona radiata (innere Scliichte

der Dotterbaut).

An der Stelle aber, wo das Keimblascben die Oberflache

des Eies erreicht, gebt zur Zeit der Reife die Zona radiata, das

beisst die Fortsatze der Follikelepithelzellen, vollkommen zu

Grunde, so dass^ da die Kernbaut aiich scbwindet, der Keim-

blascheninbalt unmittelbar der Tunica adventitia anliegt. Da
diese aber von deu Fortsiitzen der FoUikelepitbelzellen durch-

bobrt wurde, und diese Fortsatze zu Grunde gegangen sind, so

muss sie von der Keimblaschenstelle viele Lucken besitzen,

welche ebenso viele Mikropyleu darstellen, die zum Durcbtritt

der Samentaden dienen, die danu unmittelbar den Kerninhalt

treffen.

Das c. M. Herr Prof. Franz Exner uberreicht eine Abband-

lung, betitelt: „B6obacbtungen iiber atmospharische Elek-

tricitat in den Tropeu." (II.)

Dieselbe bildet den Schluss der ersten unter dem gleichen

Titel erschienenen Abhandlung und entbalt eine ausflihrliche
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Discussion der in letztt-rer enthalteneu Messungsresultnte. Der

vom Autor aus den friiheren Messuugen in nnseren Gegenden

abgeleitete Zusammenhang zwischen Potentialgefalle und Dunst

druck bat sicli audi fiir die Tropen voilkommen l)estatigt, so

dass man die olektiischen Constanten der Eide gcgenvvartig als

ziemlich sieher bestinimt ansehen kann. Die Elektricitatsmenge,

welcbe sich in einer Sauie von 1 cm^ Basis iiber der Erdober-

fliiche befindet (die Ladung der letzteren selbst mitgerecbnct)

betvagt — 0-0038 absolute elektrostatisehe Einbeiten. Die

Gesamrntladung Q der Erde ist: Q ziz — 2.10""' in denselbeii

Einbeiten, und ilir Poticntal Tgegen eiiien Punkt im Weltrauni:

F =1— 9.10'' Volt. Eine weitere nun sicber festgestellte Tbatsacbe

ist die, dass das Vorzeicben des normalen Potentialgefalles in

den Tropen das gleicbe ist, vvie bei uns, niimlicb das positive. In

Bezng auf die Anderung des Potentialgefalles mit der Hobe

konnten zwar nur wenige Beobacbtungeu auisgeftibrt werden,

docb liessen diese deutlieli eine Zunabme desselben erkeunen,

wie dies aucb die Tbeorie fordert.

Die tfiglicbe Periode der Luttelektrieitat ist in den Tropen

entscbieden viel scbwacber ausgesprocben als bei uns, was ver-

mutblicb mit der ausserordcntliclien Constanz der Witterungs-

factoren dortselbst zusninmenbangt; an den meisten Tagen

konnten Maxima iiberbjiupt iiiclit wabrgenommen werden.

Herr Prof, Dr. Karl Exner in Wien iiberreicbt eine Ab-

bandlung: „t]ber die polarisiren de Wirkung der Licbt-

beugung". (I. Mittheilung.)

Eine Wiederbolung, Erweiterung und Mo<lificirung der

bekannten Stokes'schen Experimente bat in voller Ubcrein-

stimmung mit dem Stokes'scben Cosinusgesetze ergeben: Fallen

Lichtstrablen senkreebt auf ein Beugungsgitter und sind die

Scbwingungen parallel uiid senkreebt zu den Gitterstaben gleicb

intensiv, so ist letzteres im gebeugten Licbte nicbt mebr der Fall,

vielmehr entsprecben einem Beugungswinkel 6 Amplituden,

deren Verbaltniss 1 : cos ist; fiir 6 = 90° verscbwindet eine

der beiden Composanten voilstandii;' und die Polarisationsebene

stebt auf den Gitterstaben senkreebt.
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HeiT Dr. Gottlieb Adler, Piivatdocent an der k. k. Univer-

sitat in Wien, Uberreicht eine vorlaufige Mittheihing: „t'ber die

Energie magnetisch poiarisirter Korper von verander-

licher Magnetisirungszahl".

Die Weiterfithrimg eines in einer frUheven Abhandliing (diese

Ber., XCII) dargelegten Gedaukenganges ergibt mit Leichtigkeit

den Arbeitswerth der magnetischen Polarisation eines Korpers

von veranderlicher Magnetisirungszahl als

E = —
I Y'^^

cos (J, ix) -+- ,a*

(2F
~

/
dv. I)

Hierin erstreckt sich die Integration iiber alle Volumelemente

dv des magnetisclien Korpers, Jist die Intensitat der urspriinglich

an der bezuglichen Stelle des Feldes herrschenden magnetisclien

Kraft, JUL das daselbst schliesslich erzielte magnetische Moment,

(J,,a) der Winkel zwischeu den Richtungen beider; endlich A:, der

dem schliesslich erreicbten magnetischen Moment eutsprechende

Werth der Magnetisirungszahl. Letztere isthiebei, dem Vorgange

Stefan's folgend, als Function des magnetischen Moments auf-

gefasst und k bezeichnet den Wertb derselben, der in jenem

Augenblicke des Magnetisirungsvorganges statthat, wo das

magnetische Moment den Bruchtheil % seines endgiltigen Be-

trages jm. besitzt.

Die Verschiedenheit des Werthes, den die Magnetisirungs-

zahl k fur denselben Betrag des magnetischen Moments S/x das

eine Mai bei aufsteigender, das andere Mai bei absteigender

Magnetisirung (positivem, beziebuugsweise negativem db) besitzt

(Hysteresis), bewirkt, dass bei Ausflihrung eines magnetischen

Kreisprocesses mit einer Siibstanz veranderlicber Magnetisirungs-

zahl ein diirch das zweite Integral des Ausdruckes I) gegebener

Restbetrag der Energie verbieibt, der als aquivalcnte Warme-

menge zu Tage tritt.

Fiir Substanzen unveranderlicher Magnetisirungszahl ist

A- =: A-, ; fur diese reducirt sich also der Arbeitswerth auf den

ersten Posten des Ausdruckes I); dessen zweiter Posten stellt

somit den Eiufiuss der Verauderlichkeit der Magnetisirungszahl

auf den Energiewerth dar.

(Anzeiger Nr. XVII.) 2
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Nun nimmt bekanntlich mit wachsenden Betragen des mag-

netischen Moments die Magnetisirungszahl k anfanglich zu, dann

aber nach Erreichung eiiics Maximalwertbes stetig ab, sich

asyrnptotisch dem Wertbe Null nabernd.

Dies bat fUr den Energiewertb folgende Consequenz: So

lange das im inagnetiscb polarisirten Korper erzielte magnetische

Moment in jenem Gebiete liegt, flir welcbes die Magnetisirungs-

zald k aufsteigeude Wertbe besitzt, ist der Ausdruck in der runden

Klammer in I) negativ, daber die Energie und aucb die durch

ihren Differentialquotienten gegebene Anziebung im Magnetfelde

kleiner als derselben magnetisclien Vertbeilung, aber bei Constanz

der Magnetisirungszabl entspricbt. Liegt bingegen das mag-

netiscbe Moment weit oberbalb jenes Wertbes, fur welcben k

sein Maximum erreicbt hat, so ist der Energiewertb des magnetisch

polarisirten Korpers und aucb seine mecbaniscbe Anziebung im

Magnetfelde grosser, als der gleicben Polarisation bei Unver-

iinderlicbkeit von k entsprecben wiirde. Namentlicb bei Korpern

grosser Magnetisirungszabl nabert sieb, wenn die Sattigungs-

grenze erreicbt ist, der Arbeitswertb jenem, wie ihn ein in gleicber

Weise, aber remanent niagnetisirter Korper besitzt, convergirt

somit gegen nabezu das Doppelte jenes Eaergiewertbes, welcber

der gleicben magnetiscben Polarisation bei Unveranderlicbkeit

der Magnetisirungszabl zukommt.

Aus dem bier dargelegten Verlanfe des Energiewertbes folgt

weiterhin, dass Bestimmungen der Magnetisirungszabl aus der

raechaniscben Anziebung der magnetiscben Substanz im Magnet-

felde die Veranderlicbkeit der Magnetisirungszabl kleiner er-

scheineu lassen, als sie es in Wirklicbkeit ist.

Herr Dr. S. Zeis el iiberreicbt folgende zwei Abbandlungen:

1. „Neue Beobacbtungen iiber Bindungswecbel bei

Pbenolen", von J. Herzig und S. Zeis el. (V. Mittbeilung.)

„Die Aetbylirung des Resorcins." 2. „Neue Beobacb-

tungen iiber Bindungswecbsel bei Pbenolen", von

J. Herzig und S. Zeis el. (VI. Mittbeilung). „Die Aetby-

lirung des sym. m. Orcins."

Durcb die Wecbselwirkuug von Res o rein. Kali und Jod-

atbyl entstebt nicbt bios, wie bisber bekannt war, der Resorcin-
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diatliylather, sondem auch in bemerkenswerther Menge eine

Anzahl von athylreicberen Abkommlingen des Resorcins. Genauer

untersucbt wurde eine einbeitlicbe Substanz von der Ziisammen-

setzung eines Tetrathylresorcins. Sie enthalt bios eine Athoxyl-

gruppe und da sie in Kali unlosHch ist, kein Hydroxy!.

Durcb Abspaltung des einen an Sauerstoff gebundenen

Atbyls verniittelst Salzsaure wird das Tetratbylresorcin in das

correspondirende Phenol CgHg (02115)30 (OH) ubergefUhrt, wel-

ches durch die Fahigkeit eine Mouonatrinm- und Monacetylver-

bindiing zu bilden als einatomiger „aromatiseher" Alkohol

charakterisirt erscheint. In diesem Korper ist deinnacb bios ein

Hydroxyl auzunehmen, wahrend das zweite Sauerstoffatom in

Form von Carbonyl dariii entbalten sein muss. Das Tetratbyl-

resorcin stellt sich in weiterer Folge als der Athylather

des secundar-tertiaren Triathylresorcins dar von der Structur:

I

— -CH— CO — C(Ae)2— C(OAe) = CAe— CH=:—

,

. DieVer-

theilung der an Koblenstoff gebundenen Athylgruppen in dieser

Formel wird vorlaufig uur durch Analogic erschlosseu, soil indess

spater experimentell direct nachgewiesen werden.

Ausser dem Tetratbylresorcin Avurde ein gleicbfalls oliger

im Kali unloslicher Korper der ZusammensetzungCjgHjgOg isolirt,

der ein, durch Destination uicht zu spaltendes Oemenge zweier

isomerer Triatbylresorcine der Formeln .— =: OH — COAer=
rrCAe -COAe = CH- CH = -

,

und
,

— =CH— CO— C(Ae)2-^

—C(OAe)=:CH—CH=—
^

zu sein scbeint.

Gelegentlicb dieser Untersuchung wurde der bisber uur als

Flussigkeit bekauute Resorciudiatbylatber in krystallinischer

Form erbalteu und daraus sein Dibromsubstitutionsproduct in

zwei Isomereu dargestellt.

Die iitbylirung des Orcins verlauft insoferu mit der des

Resorcins analog, als sicb bier wie dort ein Tetraatbylproduct

mit bloss einem Atboxyl bildet, fiir welches die Structur

,_ - CH— CO— C(Ae)^- C(0Ae)= CAe- C(CH3) =: -| in An-

sprucb genommen wird. Durcb Salzsaure wird der sect. Tri-

atbylorcinatbylatlier in sein zugeboriges Phenol iibergefUbrt,

welches in derselben Weise wie das sec.-t Triathylresorcin naber

charakterisirt wird.

2*



172

Hinge?:eii entsteht bei der Athylirung des Orcins kein Tri-

athylorcin, welches mit den kali-unloslichen Triathylresoicinen

vergliclien warden konnte.

Dafilr tiitt ein zweites Tetrathylorcin auf, welches aller

Wahrscheinlichkeit nach, der Diathylather des tertiaren Diathyl-

oreinsist: p -CH-CQAe -CAe-COAe- CAe-C(CH3)- -, .

Neben den Tetrathylorcinen wurde auch der Orciiuliathyl-

ather — im Gegensatze zu den bisherigen Beobachtungen — in

Krystallen erhalten und daraus ein Dibromsubstitutionsproduct

gewonnen.

Herr Dr. Josef S chaffer, Privatdocent und Assistent am
histologischen Institute der k. k. Universitat in Wieo, liberreicht

eine Abhandlung: „tJber Roux'sche Can ale in me use h-

lichen Zahnen."

Verfasser beschreibt das Vorkommen von eigenthiimlichen

Gangen in menschlichen, lange Zeit in Wasser gelegenen Zahnen,

die vielfache Analogien mit den von Roux in den Rippen von

Rhytina und vom Verfasser in vielen fossilen Knochen beschrie-

benen Canalen bieteu.

Verfasser ist geneigt, als Ursache dieser Canale eigen-

thiimliche Algen anzusehen, welche mit den von Bornet und

Flakault in marinen Muschelschalen nachgevviesenen Formen

Ahulichkeit haben und sucht diese Ansicht fUr das vorliegeude

Object experimentell zu begrilnden.

Aug der k. k. Hof- und SlRalsdnickerei in Wien
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Jalirg. 1S90. Nr. XVUI.

Sitzung der mathematisch-naturwissenscliaftliclieii Classe

vom 17. Juli 1890.

Das w. M. Herr Hofrath Prof. G. Tschermak tibergibt eine

Arbeit aus dem mineralogisch-geologisclien Laboratorium der

k. k. technischen Hochscliule in Graz, nnter dem Titel: „Rumpfit,

ein iieues Mineral", von Herrn Georg Firtscb.

Das w. M. Herr Hofrath Prof. L. Boltzmann iibersendet

folgende im pbysikaliseben Institute der k. k. Universitiit in Graz

ausgefiihrte Arbeiten:

1. tJber die Untersiicbiiug elektrischer Scbwin-

gungen init Tbermoelementen," von Dr. Ignaz Kle-

ra e n c i c.

Der Verfasser untersuchte die Hertz'schen Schwingungen

mit Hilfe eines zwiscben die Enden des Secundarinductors ange-

lijtbeten Tbermoelemente. Durch Anvrendung zweier solcber

Inductoren, von denen einer als Standard diente und der andere

im beschienenen Raume verscboben V7urde, gelang es die Energie-

vertbeilung in einem aus dem Primarspiegel tretenden Strable

langs der Axe des Strables und senkrecht zu derselben zu messen.

Ferner wurde die Verstarkungszahl eines Secundarspiegels fiir

zw^ei verschiedene Primarinductorenpaare * gemessen und die-

selbe gleicb 7 flir das eine genau nach Hertz's Angaben ver-

fertigte Paar' und gleicb 2-7 fiir ein doppelt so langes Paar

Wied. Ann., Bd. 36, S. 769.
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gefundeu. Audi die Spiegel wareu g-enau in den von Hertz ange-

gebeuen Dimensionen liergestellt.

2. tJber das Leitungsvermogen von Salzdampfen in

der Bunsenflamme," von Svante Arrhenius.

Verfasser untersuchte die Anderung in der Leitungsfabig-

keit einer Bunsenflaninie, welcbe durdi Hineinbringen von Salz-

dampfen in dieselbe bervorgerufen w^ird. Es zeigte sieb, dass iiir

die Leitungsfabigkeit der Salzdampfe das Obm'sclie Gesetz uur

fur elektroraotoriscbe Kriifte, die unter 0*2 Daniell liegen, giltig

ist. Das Leitungsvermogen der Salzdampfe ist ferner annabernd

der Qiiadratwurzel aus der Concentration derselben proportional

und bei grossen Verdiinnungen von dem elektronegativen

Hestandtbeil des Salzes unabbangig. Die Leitfabigkeit der

Dampfe von Alkalisalzen wacbst mit dem Atomgewicbt des

Metalles im Salze. Die Siiuren, die Ammonsalze und die Salze

der scbweren Metalle sind Niclitleiter. In den Salzdampfen ein-

gefiibrte Eisen- and Nickelplatten zeigen gegen Platin eine

Potentialdifferenz, welcbe einen Strom in der Flamme von dem

Eisen oder Nickel zum Platin zu treiben strebt.

Das V7. M. Herr Prof. L. v. Bartb ilbersendet folgende drei

Arbeiten aus seinem Laboratorium

:

1. „Uber das Ortbodibrombenzol und Derivate des-

selben", von Felix Schiff.

Die bisber bekannten Metboden der Darstellung des o-Di-

brombenzols lieferten diese Verbindung entweder gemengt mit

der isomeren y^-Verbindung, von welcber eine scbarfe Trennung,

wie gezeigt wird, niebt moglicb ist, oder auf sebr umstandlicbem

Wege und in recbt scblecbter Ausbeute. Verfasser tbeilt nun ein

Verfabren mit, nacb welcbeni es leicbt geliugt, diese fiir ^dele

Syntbesen wichtige Substanz in ergiebiger Menge und vollkommen

reinem Zustande darzustellen.

Man gebt vomjo-Nitrobrombenzol aus, welcbes das Eintreten

eines zweiten P»roniatoms in diej3-Stcllung unmoglicb macht imd

in wclobem auf dieses, beide bereits vorbaudenen Substituenden

in gleicliem Sinne orientirend in die o-Stellung wirken.
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Brorairt man /)-Nitrobroml)enzol bei Gegenwart von subli-

niirtem Eisenchlorid, so wcrden circa 90% t^er theoretischen

Mcnge an Nitrodibrorabenzol (Br : Br : NOg =r 1 : 2 : 4) erhalteu.

Lefzteres gibt bei der Reduction das entsprechende Dibroinanilin,

Avelclies bei der Diazotirung- reiues o-Dibrombenzol liefert.

Durch weiteres Nitriren obigenNitrodibrombenzols entsteben

zwei isomere Dinitrodibrombenzole (a und /3). Die a-Verbindung

lasst sich durch Ziun und Salzsaure zu einem Dibromphenyleu-

diumin reduciren, welches alle Reactionen eiues o-Diamins zeigt

und aus welchem aueh das entsprechende Chinoxalin dargestellt

worden ist. Alkoholisches Ammoniak wandelt die a-Dinitrover-

bindung. wie zu erwarten war, in ein Dibromnitroanilin um.

Elimiuirt man in diesem in ublicher Weise die Amidogruppe,

so erhalt man wieder das urspriingliche Dibromnitrobeuzol

(Br : Br : NOg = 1:2:4). Diese Verbindung wurde nun zuerst

reducirt, das entstandene Ainliu acetylirt und das Dibromacet-

anilid nitrirt. Die entstehende Nitroverbindung wurde nun durch

Behandeln mit Schwefelsaure verseift und das so erhaltene

Dibromnitroanilin mit jenem verglichen, welches aus der «-Di-

nitroverbindung eustanden war. Sie erwiesen sich als identisch.

Diess gestattet fiir die genannten Verbindungen uachstehende

Ooustitutionsformeln abzuleiten

:

NOj, NO2 NHg

NO2 / ^NH^ / ^NH^

^\/ ^\/ ^N/
Br Br Br

Es wird ferner ein aus dem bereits erwahnten Dibromauilin

darstellbares neues Dibromphenol (OH : Br : Br r= 1 : 3 : 4) be-

schrieben.

Im |3-Dinitrodibrombenzol setzt sich mit alkoholischera

Ammoniak nicht eine Nitrogruppe, sondern ein Bromatom uni; es

wird daher ein Dinitrobromanilin gebildet, was den Schluss

rechtfertigt, dass die Nitrogruppeu nicht in der o-Beziehung

stehen; es kommt daher dem />-Dinitrodibrombenzol die Con-

stitution (Br : Br : NOg : NOg = 1:2:4:6) zu, dem Dinitrobrom-

anilin (NBg : Br : NO^ : NOg = 1 : 2 : 4 : 6).

1=-
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2. „Ziir Kenntniss des Pap aver olins*% von Karl Krauss.

Der Verfasser hat diese von Prof. Goldschmiedt aus dem

Papaveriu dargestellte Base, aufdessen Veranlassung eingehender

studirt nnd eine Reihe von Salzeu derselben dargestellt und

beschrieben.

Der Versuch, durch Destination des Papaverolins liber

Zinkstanb, die dem Papaverin zu Grunde liegende sauerstoflffreie

Base, dasa-Benzylisochinob'n zu erhalten, gab kein befriedigendes

Resultat. Die gesuehte Verbindung- sclieint sich hiebei niclit zu

bilden, oder doch bei der Versuchstemperatur nicht bestandig

zu sein. In schleehter Ausbeute wurden zwei Basen isolirt, von

welchen die eine, fliissige die Zusammensetzung eines Metliyliso-

chinolins hat, es ist wohl die a-Verbindung; die andere krystalli-

nische Substanz gab Zahlen, welehe sowohl auf Benzylisochinolin

als auf eine Substanz stimmen, vyelche aus zvrei Molekiilen dieser

Base unter Abspaltung von zw^ei Atomeu Wasserstoff entstanden

gedacht werden kanu. Die Eigenschaften dieser Base weisen auf

ein hohes Moleculargewicht bin, so dass dieselbe wohl als Diben-

zyldiisochinolin angesprochen werden kann.

3. „Uber das Verhalten derPhenole und Oxysaureu
gegen die Hydrosulfite der Alkalien^-, von Dr. Fritz

Fuchs.

Der Verfasser hat das Verhalten der Oxyfettsauren nnter-

sucht, und weist nach, dass auch bei diesen nur der Carboxyl-

wasserstoff zersetzend auf Natriumsulfhydrat einwirke.

Welters wird untersucht, welchen Einfluss verschiedene

negative Atome oder Atomgruppen durch Anzahl und Stellung

auf den Phenylhydroxylwasserstoif ausuben, in der Absicht, aus

dem Verhalten substituirter Phenole gegen Natriumsulfhydrat

einen RUckschluss auf die relative Stellung der negativen Sub-

stituenten zu ziehen.

I

Das c. M. Herr Prof. F. Lippich in Prag iibersendet eine

Abhandlung: „Znr Theorie der Halbschatten-Polari-

meter".
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Das c. M. Herr Prof. L. Gegenbauer in Innsbruck iiber-

sendet eine Abhandluug-, betitelt: „Eiiiig-e Satze liber De-

terminanten hoheren Ranges".

Das c. M. Herr Hofrath Prof. E. Ludwig ubersendet eine in

seinem Laboratorium ausgefiilirte Arbeit: „Uber die Dar-

stellung von Glycocoll iind iiber einige seiner Deri-

vat e," von Prof. Dr. J. Maut liner und Dr. W. Suida.

Zur Erganziiug' frliherer Mittheilungen bericliten die Ver-

fasser iiber folgende Beobaebtungen:

1. Glycocoll lasst sicli durch Einwirkuug von iiberschlissigem

wasserigen Ammoniak aiif Chloressigsiiure unter Vermeidung
jeder Ervvarmung leicht in nennensvverther Menge gewinuen.

Die Ausbeute betrug durchschnittlieb 285 Procent der Theorie.

2. Aus dem gewohnlicben nadelformigen Glycocollkupfer

entstebt beim Erbitzen mit zur Losung unzureicbenden Mengeu

von Wasser ein bisber nicbt beschriebenes, scbwerer loslicbes

Kupfersalz von derselben Zusaramensetzung (C2H^N02)Cu+H20,

welcbes in perlmutterglanzenden, violettblaueu Blattern krystal-

lisirt uud beim Umkrystallisiren wieder in das gewobnliebe Salz

iibergebt.

3. Das Calciumsalz des o-Tolylglycocolls bat die

Zusammensetzung (C9H,^N02)Ca-i-3H20 und liefert bei der

Destination mit Calciuniformiat ein Indol, welcbes wabrscbeinlicb

o-Tolindol (B. I. Metbylindol) ist.

4. Das a-Napbtyl glycocoll liefert ein Kupfersalz

(Ci2H,^N02)Cu und ein Calciumsalz (Cj2H,oK02)Ca -+- 3H2O.

Dieses letztere gibtbei der Destination mit Calciuniformiat einen

dem a-Napbtindol abnlicben Korper, der sicb von diesem jedocb

durcb den Mangel der Reaction mit Wasserstoffsuperoxyd und

durch den Scbmelzpunkt unterscbeidet.

5. Phenylglycin-;;-carbonsaure, CgHgNO^, wird analog

derOrtboverbindung dargestellt. Beschrieben werden einBaryum-,

Calcium- und Kupfersalz. Meta-amidobenzoesaure gibt bei

der Bebandlung mit Chloresisigsaure und koblensaurem Natron

in wasseriger Losung eine Saure von derFormel Cj,HjjNOg, wabr-

scbeinlicb die Metacarbonsaure der Pbenyldiglycolamidsaure.
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Herr Johannes Unterweger in Judenburg iibersendet cine

Abhandlung: „Uber die kleinen Period en der Sonnen-

flecken und ilire Bezieliiing zu einigen periodischen

Erseheinungen der Erde."

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Abhandlung fasst der

Verfasser in folgende Sittze ziisamraen:

1. Es knnn angenomnien werden, dass eine Sonnenflecken-

periode besteht, die ;iu und fiir sich stark veranderlich ist und

wegen der Sonnenrotation noch mehr vernnderlich erscheint.

Die niittlere Lilnge derselben ist 29-56 Tage mit dem wahr-

scheiulichen Fehler + 0'5.

2. Es rauss dann aber auch angenomnien werden, dass die

Periode die Neiguug hat, die Laugen von 28, 307- und o6 Tagen

— zeitweilig noch kleinere und grossere — am haufigsten an-

zunehmen.

3. Es ist jedoch wnhrseheinlicher, das mindestens drei Peri-

oden von der genannten Lange nebeneinander bestehen, die

nicht immer gleich dentlicb zu erkcnnen sind.

4. Kleine Maxima der Soiinenflecken treten so auf, dass sie

den Hnuptmaximis jener Pcrioden in Zeitabstaiiden, die im Mittel

der halben synodischen Rotationszeit entsprechen, vorausgehen

oder folgen. Die dadurch entstehende, mit Unterbrcchungen ver-

laufende, secundiire Periode kann aus der Sonnenrotation und

der SteUung der Flecken erklart werden und ist daher eine

scheinbare Periode zu uennen.

5. Es besteht eine Periode der Sonnenflecl^en in der mittleren

Lange von 69-4 Tagen. Dieselbe ist deutlich ausgesprochen dureh

das Hauptminimum, minder dentlicb durch das Hauptmaximum,

indem dieses in vier secundareu Hebungen erscheint, welche in

Intervallen aufeinanderfolgen, die der halben synodischen Rota-

tionszeit der Sonne gleichgesetzt werden konnen.

Zum Schlusse zeigf der Verfasser dureh Proben in Bezrg

aul' die electrischen Gevvitter, den Erdmagnetisnius und das

Nordlicht, dass jene periodischen Erseheinungen der Erde, deren

Beziehung zu den grossen Sonnenperioden als erwiesen gilt, sehr

•wahrscheinlich auch mehr oder weniger die kleinen Sonnen-

perioden befolgen.

I
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Heir Dr. Bohuslav Braiiaer, Privatdocent an der k. k.

bolimischen Universitat in Prag, Ubersendet folgende vorljiiifige

Mittheilung: „Volumetrisclie Bestimmung- des Tellurs".

Der Verfasser hat mehrere neue volumetrische Methodeu

zur Bestimmung des Tellurs ausgearbeitet. Dieselbeu sind auf

folgende Reactionen gegrliudet.

A. TeCI^+ 2SnCl2 =Te+ 2SnCl^ oder

H2Te03-4-2SnCl2+ 4HCl = Te+ 2SnCl^+ 3H20.

Der Uberseliuss des Ziunchloriirs wird dnrch Jod bestimmt

nach:

SnCl,4-2HCl+J2 = SnCI^+ 2HJ.

Der Uberschuss des Jods wird mit arseniger Sanre zuruck-

titrirt.

a 4HJe03-+-2KMn04+ 4H,SO, = K2SO^H-Mn2(SOj3-+-

4:EJeO^-h4.B^O.

Man titrirt mit Oxalsaure oder mit Ammoniumfenosulfat bis

zur Entfjirbung der Fiiissigkeit:

Mn2(S0j3 4-H2C2O, - 2MnSO,+ H2SO,-4-2C02 oder

2Mn2(SO,)3+ 2[(NH,)2S()^.FeSOJ = 2MnSO,+ Fe2(SOj3+
2(NH,),S0,

und bestimmt den Uberseliuss der Oxalsaure oder desAmmoniiim-

ferrosulfats mit Peimanganat.

D. 4H2Te03 4-K2Cr20,-4-8HCl =: 4H2TeO^+2KCl+
2CrCl3+4H20.

Der Uberselmss des Kaliurabiehromats wird mit Ammonium-

ferrosulfat zuriicktitrirt.

Die Titrirung geschieht theils in salzsaurer, theils in

schwefelsaurer, tlieils in neutraler Losung.

Der Verfasser behiilt sich vor, die Einzelheiten der Versucbe,

sowie die zahlreicben Beleganalysen nach den Sommerferien der

Akademie mitzutheilen.
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Heir Prof. Dr. Zd. H. Skraup in Graz iibersendet folgende

drei Arbeiten aiis dem chemischen Laboratorium der k. k. Uui-

versitat in Graz.

1. „Zur Substitution aromatischer Kohlenvvasser-
stoffe" von Dr. 0. Srpek.

2. „Beitrag zurKenntniss der Zinnverbindungen",
von Dr. G. N e um a n n.

3. „Uber das Glykosamin", von Dr. G. Pum.

In der ersten Untersuehung wird nachgewiesen, dass

p-Brombenzylchlorid durcli aufeinauderfolgende Bcliandlung von

Toluol mit Chlor uud Brom nicht dargestellt werden kaun, well

sowohl aus Bromtoluol und Cblor im Sonuenliclit als aus Beuzyl-

chlorid und Brom im Dunkeln ein und derselbe krystallisirte Kor-

per entsteht, der im AVesentlichsten p-Brombenzylbromid ist,

dessen voUige Reinigung aber nicht gelang. Die Reaction ist nur

dann verstandlich, wenn man in beiden Fallen die Entstehung

von Chlorbenzylchlorid annimmt, man kommt dann zii dem Re-

sultate, dass Chlor und Brom sich auch in aromatischen Verbin-

dungen gegeuseitig direct ersetzen.

In der zweiten Mittheilung werden von negativem Erfolge

begleitete Versuche beschrieben, in den letzten Mutterlaugen der

Fabrication von Zinnchloriir Germanium aufzufiuden. Gelegeut-

lich dleser wurde beobachtet, dass sehr verdiinute Losungen von

sulfozinnsaurem Ammon auf Zusatz von Miueralsiiure eiuen

weissen Niederschlag geben, der dem Germaniumsulfid tauschend

ahnlich, aber nichts als eine Zinnverbindung war.

Es gelang die Bedingungen, unter welchen die Fallung ent-

steht, festzustellen und wurde gefunden, dass der Niederschlag

die bisher nicht beschriebene Orthozinnsaure Sn (OH)^ ist.

Die dritte Abhandlung iuhrt den Nachweis, dass das Glykos-

amin nicht wie Baumann und Kueny angegebeu, bloss vier

Benzoylreste aufnimmt, sondern in einen Pentabenzoylester ver-

wandelt werden kOnne. Zahlreiche Versuche, aus letzterem oder

aus dem Glykosamin selbst deftinirte Spaltungsprodiicte zu erstat-

ten, scldugen fehl. So gelang es auch nicht, Reductionsproducte

darzustellen.
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Der Secvetar legt ein versiegeltes Schreiben zur Wahrung

der Priori tat von Herru Wladyslaw Ritter v. Dutczynski,

k. k. Bauvath a. D. in Wien, vor, mit der Inhaltsangabe : „Wesent-

liche Nenerungen, welche bei dcm vom Einsender erfundenen,

mit mecbanischer Kraft zn betreibenden, lenkbaren Luftschiff

projectirt siud und bisher bei anderen bekannt gewordenen Luft-

scbififconstructionen noch niebt iu Anwenduug gebracht warden".

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben Uberreicht zwei in seinem

Laboratorium ausgefiibrte Arbeiten:

1. „Zur Keuntniss eiuiger vom Isobutyraldehyd

derivirender zweiwerthiger Alkobole", von E.

Swoboda und W. Fossek.

2. „Uber Eiuwirkung von Blausaure auf Methyl-

athylacrolei'n", von G. Johanny,

Die erste Abbandlung schliesst sich an eine vorhergegangene

von Fossek an und zeigt, wie dureb Einwirkung von alkoboli-

sebem Kali auf ein Gemenge von Isobutyr- und Isovaler-Aldebyd

Isopropyl-Isobutyl-Atbylenglycol neben Isobuttersaure erbalten

wird. In ahnlicber Weise kann aus einem Glemenge von Isobutyr-

undAcet-Aldebyd Isopropyl-Metbyl-Atbylenglycol, und aus einera

Gemenge von Isobutyr- und Benzaldebyd Isopropyl-Pbenyl-

Athylenglycol gewonnen werden. Die genannten Glycole lassen

sicb durch Erhitzen mit Essigsaureanbydrid in Diacetate tiber-

fiihren, wabrend sie unter dem Einfluss von Scbv^^efelsaure iibnlich

den Pinakonen, die dabei in Pinakoline iibergehen, Wasser ab-

spalten. Dabei erhalt man, je nacb den Umstanden des Versucbes,

entweder ein Derivat, dessen Molekiil urn HgO kleiner ist, als das

des Glycols, oder einen mit ersterem isomeren Korper, der einen

hoberen Siedepunkt und ein doppelt so bobes Molekulargewicbt

besitzt. Die beiden Isomeren konnen unter Umstanden aucb

gleicbzeitig neben eiuander steben.

Die zweite Arbeit handelt von der Einwirkung der Blau-

saure auf Methylatbylacrolein und fiilirt den Nacbweis, dass die

Blausaure sicb nicbt an der Stelle der doppelten Bindung, son-

dern an der Aldebydkette anlagert. Es entsteht ein leicbt zersetz-

liches Cyanhydrin, das mit Essigsaureanbydrid einen Essigester
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bildet und mit Brom ein Additiousproduct liefert. Der Essigester

des Cyanbydrius wird diirch conceutrirte Salzsaure zevlegt und

gibt, iieben Essigsaiire, Ammoniak und Propylidenoxybuttersiiure

als Spaltungsproducte; zugleicb enstekt aucb das Amid der ge-

nannten Saure und endlich eine noch nicht naber untersucbte

Saure, die ein amorpbesCalciumsalz liefert. Das Amid derPropyli-

denoxybuttersaure ist ein Icrystalliniscber Korper, der sieb addi-

tionell mit Brom zu verbinden vermag, und der durcb Kocbeii

mit Kalkmiicb in Ammoniak und das krystallinische Calciumsalz

der Propylidenoxybuttersaure UbeigefUbrt wird.

Ferner Uberreicbt Herr Prof. Lie ben folgende Mittheilung

des Prof. Dr. Zd. H. Skraup in Graz : „Uber den Ubergang
der Maleinsaure in Fumarsaure."

Die Maleinsaure wird nicht nur wie schon lange bekannt,

durcb Kocben mit Halogenwasserstoffsaiiren und Salpetersaure

in Fumarsaure verwandelt, sondern durcb eine grosse Zald

anderer Siiuren, so ScbwefelsJiure, Pbospborsiiure, Pbospborige

Arsen- und Oxalsaure. Die Wirkuug dieser Siiuren ist sebr ver-

scbieden, die sogenannt starken Sauren wandeln schon in der

Kiilte, die scbwacberen erst bei erhobter Temperatur um; bei

mancben Sauren, so der Salpetersaure und Salzsaure, nimmt die

Umwandlung mit dem Concentrationsgrad zu, bei der Schwefel-

satire sind mittlere Concentrationen die giinstigstenBedingungen,

concentrirtere und verdiinntere Gemiscbe mit Wasser wirken

unvollstandiger.

Sebr scbwacbe Sauren, so normale, wirken, zum mindesten

im Zeitraume von zwei Monaten bei Zimmertemperatur, gar nicbt.

Da so viele Sauren die Umwandhing begunstigeii, scheint

eine sogenannte Saurewirkung vorzuliegen und da iiberdies die

ersten Versucbe einen Zusammenbang zwiscben dem Mass

der Umlagerung und dem elektriscben Leitungsvermogen an-

scheinend erkennen liessen, wurde eine Zahl von Versuchen

quantitativ verfolgt.

Die Bestimmungen ergabeu, dass eine einfacbe Proportio-

nalitat zwiscben Leitungsvermogen und demUmwandlungsprocess

nicbt bestebt, dass aber moglicherweise das Leitungsvermogen der
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Saiiren doch einen gewissen Einfluss haben konne. Flir letzteres

spricht der Umstand, (lass Salz, Salpetersaure imd Scbwefelsaure

bei gTossen Concentrationen sehr ungleicb wirken, class aber die

Diiferenzeu bei ziinebmender Veidunnung immer geringer

werden.

Soweit Vergleiehe aiis Versuchen moglich sind, die aiis

experiineutellen Griinden mit verschiedenen Concentrationen und

bei verschiedenen Temperaturen vorgenommen werden mnssteu,

und 8chwer zu umgehende Feblerquellen baben, ordnen sich die

quantitativ untersucbten Sauren derart, dass von der Jodwasser-

stofifsaure angefangen, Salz-, Bromwassersloif-, Salpetersaure,

Oxalsiiure, Benzolsulfon-, Scbwefelsaure immer scbwacher vvirken.

Die Oxalsaure wirkt aber nur, wenn ilir Zerfall in COg und

COgHg beginnt, eine Tliatsache, die liir die Deutung der Um-

wandlung von Bedeutung seiu diirfte, worauf aber beute nocb

nicbt eingegangen werden kann.

Bemerkenswerth ist, dass Maleinsaure in 5"/o Losiing auf

130° erhitzt selbst scbon in Fiimarsaure iibergebt, und dass

unter analogen Umstanden die Oxalsaure bescbleunigend,

Benzolsulfon- und Scbwefelsaure verzogernd wirken.

Bei diesen vier letzt angefiibrten Versucben ist nach Beendi-

gung derselben die Leitfabigkeit nach der von Ostwald eni-

pfoblenen Metbode direct bestimmt und dadurcb unzweideutig

gefunden worden, dass die Menge der gebildeten Fumarsiiure

mit dem Leitnngsvermogen in keinerlei Zusammenbang stebt.

Die Wirkung der Salzsaure wird durcb Cblorammonium

und Cblorlitbium bescbleunigt, der Endzustand zeigt aber sebr

geringe Differenzen.

Abnlicbe Beobaclitungen zeigten sicb beim />Brombenzyl-

maleinsaureatbei", der sicli zu solchen Versucben dessbalb eignet,

well er leiobt rein zu bescbatfen und vom isomeren Fumarsaure-

ester geniigend unterscbieden ist.

Jener bleibt aucb bcim mebrstiindigen Erbitzen auf 200°

unverandert, er lagert sich nicbt nm wenn er mit Alkohol auf

150° erhitzt wird, wohl aber, wenn man dem Alkohol etwas

Jod zufugt, oder statt Alkohol Eisessig nimmt.

Eigenthlimlich ist aucb, dass aus maleinsaurem Silber und

/>-Brombenzylbromid nur der bei 80° schmelzende Maleinsaure-



]84

ather entsteht, wenn die Eiiiwirkung in atherisclier Losung beim

Kochpunkte des Athers erfolgt, dass aber gleichzeitig kleine

Mengen des bei 115° scbnielzenden Furanrsaiireesters sich

bilden, wenn man bohere Teniperatur (150° j anwendet.

Bei volligem Ausscbluss von Wasser gebt der Maleinsaure-

ester duicb Salzsaiire schon bei gewohnliclier Temperatiir in den

Fumarsiiureester iiber, Salpetersaure wandelt erst bei hoberer

Temperatiir um. Scbwefelsaure wirkt noeh scbwacber wie die

Salpetersaure.

Die Untersuchung ist nicht abgesclilossen und wird fort-

gesetzt. Die bisber niit Sicherbeit ermittelten Resultate machen

es sebr unwahrscbeinlieb, dass die Umwandlung der Male'in-

in Fumarsaure durcb Additionsproducte vermittelt wird, welche

die erstgenannte Saure mit den umwandelngen Agentien bildet.

Die glatte Uberfiibrung von Maleinsaureester in Fumarsaureester

bildet weiter schwerwiegende Argumente gegen die Maleinsaure-

formel von Anscbiitz.

Da, wie weiter constatirt wurde, die Apfelsaure aucb in

wasseriger Losung dnrcb Erbitzen in Fumarsaure ubergehen

kann, waren mancbe (Jbergange vielleicbt dadureb erkliir-

bar, dass man als interraediares Product Apfelsaure annimmt;

docb ist dieser Ausweg durcb den Nachweis versperrt, dass es

niemals gelungen ist, Apfelsaure unter jenen Bedingungen aucb

nur spurenweise in Fumarsaure umzuwandeln, unter welchen

Male'insaure Fumarsaure liefert.

Die Deutung der gemacbten Beobachtungen wird sebr

schwierig sein und es ist recht wabrscbeinlicb, dass die statt-

findenden Verwandlungen je nacb Umstanden auf verschiedene

Ursacben zuriickzufuhren sind; eine derselben ist aber ganz aus-

gesprocben katalytiscber Natur, und dilrfte eine niihere Ergriin-

dung schon dessbalb Interesse baben.

Das w. M. Herr Prof. J. Loscbmidt iiberreicbt eine

im pbysikaliscb-cbemischen Laboratorium der k. k. Universitat

in Wien ausgefiilirte Arbeit, betitelt: „ZurChemie des Accu-

mulators," von Matbias Cantor in Wien.
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Der wesentliche Inhalt der Arbeit ist folgender: Der

Ladungsvorgang der Polplatten wird gesondert uutersucht unter

Anwenduiig von Platiu als zweite chemisch unveranderliche

Elektrode. Bei der Ladung der negativen Platte wird aus der

Beobachtiing der Gasentwicklung und der Concentrations-

anderungen der Saure, welche letzteren diirch Titriren bestimmt

werden, gezeigt, dass nur soviel H ausgeschieden wird, als gas-

tormig eutweicht.

Daraus wird gefolgert, dass von der Platte kein H aufge-

nommen wird, also keine Occlusion statttiudet. Ferner wird die

H-Entwicklung untersucht, welche an der Kathode eines gela-

denen, iingeschlossenen Elementes beobachtet worden ist imd

nachgewiesen, dass diese mit einer aquivalenten Bindung von

SO3 verkntipft ist. Daraus wird geschlossen, dass diese H-Ent-

wicklung von einer Localaction zwischen HgSO^ und dem frisch

reducirten Pb verursacht wird. Aus der Untersuchung der

Zwischenstufen folgt dann, dass die weitaus iiberwiegende

Action des elektrolytischen H in der Reduction des PbSO^

bestelit.

Es ergibt sich daraus, dass die Ladung der negativen Platte

des Secuudarelementes von zwei reciproken Processen begleitet

ist, namlich 1. Reduction des PbSO^ durch den elektrolytisch

ausgeschiedenen Wasserstoflf zu Pb unter Bildung von HgSO^,

2. Bildung von PbSO^ aus Pb unter H-Entwicklung. Als Ende

der Ladung muss die Herstellung des stationaren Zustandes

angesehen werden.

Herr Dr. L Herzig iiberreicht eine in Gemeinschaft mit Dr.

S. Zeisel ausgeftihrte Arbeit unter dem Titel:

„Neue Beobachtungen liber Bindungswechsel bei

Phenolen. (VIL Mittheilung.) Die Athylirung des Dire-

sorcins."

Durch Erhitzen mit Jodathyl und Kali entsteht neben dem

schon bekannten Diresorcintetrathylather und einem noch nicht

untersuchten Gemenge anderer athylirter Diresorcine ein Pent-

athyldiresorcin, welches 4 Athoxylgruppen enthalt und daher als

Tetrathylather des Atliyldiresorcins zu betrachten ist. Es wurde
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auch wirklicli das Tefracetylproduct dieses Phenols daraus im

reinen Zustande dargestellt. Ein deravtiger Eintritt von Alkyl

spricht fiir die Metastellung mindestens zweier Hydroxyle des

Diresorcins, die trotz seiner Entsteliung aus Resorcin nicht a priori

anzunelimen ist. Dem Diresorcin kame demnach die Formel

OH (1)

C,H30H (3)

C,H3C0H), (.r)

dem Atbyldiresorciu bei Beriicksichtigimg der vorliergebenden

Erfabrungen der Verfasser die Formel

OH (1)

^6"20H (3)

C,H3(0H), {:v)

zu.

Ferner iiberreiebt Herr Dr. I.Her zig eine von ibm in Gemein-

scbaft mit Dr. S. Zeisel verfasste Notiz unter dem Titel: „Er-

kennung des Diresorcins uameutlicli im syutbetiscben

Pbloroglucin."

Zur Erkenuimg- des Diresorcins wird die intensive Violett-

farbung empfoblen, die auftritt, wenn man Diresorcin in concen-

trirter Scbwefelsaure lost, Essigsaureanbydrid binzufiigt und

erwarmt. Auf Grund dieser Probe wird constatirt, dass das nach

Will gereinigte Pbloroglucin nocb Diresorcin entbalt, das nacb

Skraup purificirte aber nicht. Aus Pbloroglucinacetat gewon-

nenes Pbloroglucin erwies sich als rein, aucb wenn ersteres aus

diresorcinhilltigem Praparate dargestellt war.
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Circular

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

TVi. LXXII.

(Ausgegeben am 28. Juli 1890.)

Elemente imd Ephemeride des von Mr. Coggia iu Marseille am
18. Juli 1890 entdeckteii Kometen, berechnet von

Dr. Friedrich Bidschof.

Bis ziim Schlusse der Rechnung w^aren folgende Beobachtungen

eingelangt

:

Ort

1. Marseille.

2. „ .

3. Kiel . . .

.

4. Palermo

5. Nizza . .

.

6. Padua . .

7. Rom

1890

Juli 18

. 19

„ 21

22

r,
22

. 22

„ 23

mittl. Ortsz.

10" 31'."0

9 38-0

10 56-2

9 23-3

9 25-3

10 4-0

9 3-3

8. Krcmsmiinster

9. Wien

23 10 8-0

M app.

8" 48-51 ?0

55 58-0

9 11 33-61

18 21-00

18 22-93

18 29-34

25 7-12

25 24-48

d app.

+44042 •48"

44 2 48

42 31 50-2

41 48 27

41 47 35-0

41 46 55-9

41 35-5

Beobacht.

Coggla

Coggia

Lamp

Ricco

Charlois

Abetti

MilloseTich

40 58 35-2 Schwab

25 9 49-2 38 24-36 +39 19 55-6 Spltaler

Aus den Beobachtungen Nr. 3 und Nr. 9, sowie aus dem Mittel-

von Nr. 7 und Nr. 8 vrurden folgende Elemente erhalten:

r=: 1890 Juli 8*780 mittl. Berliner Zeit.

SI = 14° 25' 39"

CO = 85 58 29

i = 63 14 36

logq ^ 9-88429

mittl. Aq.

1890-0.
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Hieduicli wird der mittlere Ortbis auf +2' in Lange iind — 4'

in Breite (Beob.— Rechu.) dargestellt. Die Elemente liefern folgende

Ephemeride:

I

I

1890



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jalirii. 1890. Nr. XIX.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe

vom 9. October 1890.

Der Viceprasideut der Akademie, Herr Hofrath Dr.

J. Stefan, fiihrt den Vorsitz und begrusst die Mitglieder der

Classe bei Wiederaufnahme der akademisehen Sitzungen und

insbesondere das neu eingetretene Mitglied Prof. Dr.V.v. Ebner.

Hierauf gibt der Vorsitzende Nachricht von dem Ableben

des wirklichen Mitgliedes dieser Classe, Hofrath Dr. Ludwig

Bartli Ritter von Barthenau, am 3. August in Wien, und des

wirklichen Mitgliedes der philosophisch-historisohen Classe,

em. Prof. Dr. Lorenz Ritter v. Stein, am 23. September 1. J. in

Weidlingau.

Die anvvesenden Mitglieder geben ihrera Beileide durch

Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der Secretar legt die im Laufe der Ferien erschienenen

akademisehen Publicationen vor, und zwar:

Den 40. Jahrgang des Alni^jj^chs der kaiserlichen

Akademie fur das Jahr 1890; felWr von den

Sitzungsberichten der Classe, Jahrgang 1890, Abtheilung

I, Heft IV—V (April—Mai); Abtheilung II a, Heft IV—VI (April

bis Juni) ; Abtheilung II. b., Heft IV—VI (April—Jiini ) und die

Monatshefte fiir Chemie Nr. VI (Juni) und Nr. VII bis

VHI (Juli- August) 1890.
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Fiir die Wabl zu Mitgliedern dieser Classe sprechen ihren

Diink aus, und zwar:

Das wirkliche Mitglied Prof. Dr. V. v. Ebner in Wieu, die

correspondirenden Mitglieder im Inlaude Prof. Dr. M. Will-

komm in Prag und Prof. Dr. H. Wei del in Wien, scbliesslich

das correspondirende Mitglied im Auslande Prof. Ph. van

Tieghem in Paris.

Das k. k. Ministerium fiir Cultus und Unterricht

iibermittelt eine Anregung der Akademie der Wissenschaften zu

Bologna, betreflfend den Zusammentritt eines neuerlichen

Congresses in Rom zur Feststellung eines Anfangs-Meridians

fiir Langen- und Zeitbestimmung und stellt das Ersuchen um

Berathung dieses Gegenstandes im Schoosse der kaiserlichen

Akademie undum moglichstschleunigeBerichterstattung hieriiber.

Das k. k. Ministerium des Innern iibermittelt die von der

n. 0. Stattbalterei vorgelegten Tabellen iiber die in der Winter-

periode 1889/90 am Donaustrome im Gebiete des Kronlandes

Niederosterreieb und am Wiener Donancanale stattgebabten

Eisverhaltnisse.

Das c.M.Prof. Dr. Richard Maly in Prag Ubersendet eine im

chemischen Laboratorium der k. k. deutschen Universitat in Prag

vom Assistenten L. Storch ausgefubrte Untersuchung, betitelt:

„Zur Frage der Constitution des Thiobarnstoffes" I.

Tbioharnstoff wird durch verschiedene Oxydationsmittel,

wie Jod, Kaliumpermang^l^t, Kaliumchlorat, salpetrige Saure,

Wasserstofifsuperoxyd in saurer und verdiinnter Losung durch

Herausoxydation eines Wasserstoffatoras in ein Disulfid von der

Zusammensetzung [C(^NH)(NH2)]2 Sg ^'erwandelt, das im freien

Zustande unbestandig ist, aber durch die Bildung krystallisirter

und schwer loslicher Salze (Nitrat und Bioxalat) charakterisirt

werden konnte. Diese Beobachtungen erklaren sich sebr gut,

durch Annabme der unsymmetrischen Formel:
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C (NH)(NH2) SH

fiir den Tliiobarnstoff, in Folge dessen dann dem oben genannten

neiien Korper die Forniel
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Herr August Ad lev, Supplent an der k. k. Staats-Ober-

realschule in Klagenfurt, tibersendet eine Abliandlung: „Ubcr

die zur Ausfiihrung; geometriseher Congtructions-

aufgaben zweiten Grades nothwendigcn Hilfsmittel."

In dieser Abbandlmig wird gezeigt, dass es nicbt nur mog-

licb ist, mit Hilfe des Zirkels allein, alle geometrisclien Con-

structionsaufgabeii zweiten Grades losen zu koiinen (wie dies

scbon L. Mascberoni in seinem Werke „La geometria del

compasso^, Pavia 1797 lebrte), sondern dass jedes der gebraucli-

licbsten Zeicbeubilfsmittel: der Zirkel, das Lineal (zwei parallele

Linien in constantem Abstande), der beweglicbe recbte oder spitze

Winkel (etwa aus Holz) fiir sicb allein genllgt, um alle diese

Constructionsanfgaben strenge losen zu konnen. Die dabei an-

gewendeten Metboden sind durcbwegs ganz elementar und rait-

unter sebr einfacb.

Scbliesslicb wird in der Arbeit darauf bingewies^en, dass

eigentlich der recbte Winkel das macbtigste Constructionsidlfs-

mittel ist, indem es moglicb isf, mit Hilfe zweier beweglicber

recbter Winkel selbst geometriscbe Aufgaben dritten und vierten

Grades strenge zu losen.

Herr Dr. Gejza Bukowski tibersendet folgenden vor-

laufigen Schlussbericbt liber seine geologiscbe Reise in Klein-

asien.

Bocbnia, am 25. Juli 1890.

liber den Verlauf und die wicbtigeren Ergebnisse meiner

diesjabrigen, im Auftrage der kais. Akademie der Wissenscbaften

ausgefiibrten Reise in das siidwestlicbe Kleinasien babe icb

bereits aus dem Aufnabmsterrain Bericbt erstattet. Es eriibrigt

mir nur noch, die allgemeinen Ziige des geologiscben Baues des

aufgenommenen Gebietes, so weit sicb dieselben schon jetzt

ergeben, ganz kurz zu skizziren.

Das uutersucbte Terrain erstreckt sicb vora 28° 50' zum
30° 30' ostl. Lange von Greenwieb und umfasst Theile der

Vilayets Konia, Kbudavendikijar und Aidin, Es fallt in dasselbe

zunacbst die weitere Umgebung des Buldur Go), das Quellen-

gebiet des Maeander und das ostlicb daran sicb anscbliessende
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Oebirg-e bis Uluborlu, feraer der nordlich vom Adji Tuz GSl

liegende Landstrich bis an den oberen Maeanderlauf, schliesslich

der Khonas Dag-h und Baba Dagh nebst dem grosseren Theile

der Tchuruksu-Region, sowie ein kleiner Theil des Aktche Dagh.

Die Mannigfaltigkeit der Terrainformen, bedingt durch einen

raschen Wechsel von Plateauflachen, Hiigelland und Gebirgs-

ketteii, findet vielfach ihre Erklarung in dem geologischen Auf-

baue. Das eigentlicbe Gebirge, welches sich fast ausschliesslich

aus Meeresablagerungen zusammensetzt, bildet durchaus kein

einheitliches System. Abgesehen davon, dass es wiederholt durch

ebene oder hiigelige, initunter ziemlich ansgedehnte Gebiete, die

zumeist von jungen brackischen oder Susswassersedimenten aus-

gefiillt sind, ebenso wie dnrch die beiden Seen, den Adji Tuz

Gol und Buldur Gol unterbrochen nud zum Theil in isolirie Ziige

aufgelost erscheint, ist auch die Kammrichtung der einzelnen

Ketten eine schr verschiedene und dabei die Anordnung dieser

Richtungeu eine ziemlich regellose. Ahnlich wie der Verlauf der

Kiimme wechselt aber auch das Streichen der Schichten, Doch

muss dabei hervorgehobenvrerden, dass das geologische Streichen

sich vollig unabhangig von dem orographischen zeigt. Der Fall,

dass die Schichten quer auf die Gebirgsrichtung verlaufen, kann

ofters beobachtet werden.

In dem Schichtenstreichen lassen sich zwei Hauptrichtungen

unterscheiden, eine nordwestliche und eine nordostliche Richtung.

Hire Verfheilung liber das untersuchte Terrain ist eine derartige,

dass ein gemeinsamev Piinkt, weichem sie zustreben warden,

nicht ersichtlich ist. Letzterer Urastand schliesst aber durchaus

die Moglichkeit nicht aus — man darf dies sogar als wahrschein-

lieh bezeichnen — , dass dieses Gebiet nur ein kleines, mehr ver-

worreiies Stlick einer in den slidwestlichen anatolischen Ketten

vorkommenden Schaarung ausmacht, welches, wie man wohl aus

den beiden Streichungsrichtungen zii folgern gezwungen ist, unter

dem Eiufliisse zweier faltenden Kriifte, die senkrecht zu einander

ge.wirkt haben, stand. Ein sicheres Urtheil in dieser wichtigen

Frage wird aber wohl erst gefallt werden konnen nach der Durch-

forschung weiterer grosserer Strecken in diesem Landestheile.

Auf tektonische Verhaltnisse, speciell auf das Ineinander-

greifen des nordwestlichen und nordostiichen Sclnchtenstreichens
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(liirfte vielleicbt wenigstens theilweise die Entstehung einiger von

jenen Gebieten (Unteibrechungen des Gebirges) zuriickgefuhvt

werden, die wabrend der jtingeren Tertiarzeit, von brackiscben

und siissen Wassern eingenommen, dem Absatze macbtiger

Sedimente gedient baben.

Beziiglicb der geologischen Zusammeiisetzung des Gebirges

in deui durcbforscbten Terrain wurde festgestellt, dass der

grossere Tbeil desselben aus alttertiaren und cretaciscben Meeres-

sedimenten bestebt. Als solcbe dureb Fossilien ebarakterisirt,

nebnien diese Ablagerungen die ganze ostlicbe Partie ein imd

reicben nacb Westen im Norden des Adji Tuz Gol bis zur Baklan

Ova, sUdlicb von dem genannten See bis zum Kbonas Dagb. In

der westlicben Halfte treten dann neben krystalliniscben und

metaniorpbiscben Scbiefergesteinen, die namentlicb an dem Auf-

baue des Baba Dagb, Kbonas Dagb und Tcbokelez Dagb wicbtigen

Antbeil nehmen, Kalke auf, ilher deren Alter man leider wegen

Mangels an Fossilien im Unklaren bleibt. Sie mogen vorlaufig

als vorcretaeiscb bezeicbnet werden; ein Tbeil derselben kann

aber immerbin nocb der Kreideformation angeboren.

Die jungtertiaren lacustren Bildungen, tbeils Absatze aus

stissem, tbeils aus braekisebem Wasser, fiilleu, wie sebon erwabnt,

die Liicken des Gebirges aus. Sie bilden entweder Plateaus oder

zerrissenes Hugelterrain und steigen mitunter, gleicbzeitig eine

grosse Machtigkeit erlangend, zu sebr bedeutenden Seeboben

empor. Die Hauptgebiete ibrer Verbreitung sind das HUgelland im

Siiden des Buldur Gol, das undulirte Steppenlaud Tazgiri und die

grosse Region, welcber der Tcburuk Su seine Wasser entnimmt,

vom Adji Tuz Gol bis zur Westgrenze meines Anfnalimsgebietes

und liber diese waiter binaus. In der Frage, ob wir es bier mit

Ablagerungen von verscbiedenem Alter zu tbun baben, oder ob alle

der gleichen Epoebe angeboren, wird erst mogliclierweise die

Untersucbuug der Fossilien eine Entsebeidung bringen.

Als eine besonders cbarakteristiscbe Erscbeinung in der

Geologic dieser Gebiete sei scbliesslicb die machtige Entwicklung

und grosse Verbreitung von Conglomeraten in alien Tertiar-

ablagcrungen erwabnt. So nebmen unter den Gesteinen des Alt-

tertiars Conglomerate die erste Stelle ein. Sie lieferten spater

zweifelsobne einen grossen Tbeil des Materials beim Absatze
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der neogenen Binnenbildung-eii, in Avelcheu ahnliche Conglo-

merate nebst Schottcrn stellenweise stark vorwalten. Ein Theil

derselben mag audi dem Quaternar angehoren. Mit Riicksicht

nun darauf, dass die jungtertiaren Ablagerungen zuweilen ebenso

stark gestort sind, wie der Flysch, bietet die Unterscheidung

dieser Conglomerate, sobald bei etwaigem Fossilienmangel die

Lageriingsverhaltnisse keiu Mittel dazu abgeben, oft grosse

Schwierigkeiten.

Correctur-Anmerkung. In meinen ersten und zweiten Reise-

bericht aus Kleinasien, deren Correctur icli selbst nicht besorgen

konnte, baben sich eiuige Fehler eingeschliehen, die ich hieniit

richtig stelle. Es soil heissen:

Im ersten Berichte vom 8. Mai aus Bulatly (Akad. Anz.

Nr. XIII):

5. Absatz, 10. Zeile: statt Maeaudar — Maeander.

10. Absatz, 3. Zeile: statt gegen Sudost — gegen Siidwest.

Im zweiten Bericbte vom 1. Juni aus Deuizllt (Akad. Anz.

Nr. XIV):

4. Absatz, 11. Zeile: statt Butatly — Bulatly.

6. „ 4. nnd 8. Zeile: statt Tchuruk-See— Tchuruk Su.

Herr Franz v. Dobrzyuski, Privatdocent an der k. k.

techniscbeu Hochscbule in Lemberg, ubersendet folgende Mit-

theilung: „Uber die photographisebe Wirkung der elek-

tromagnetischen Wellen".

Seit einigen Monaten beschaftige ich raich mit der Auf-

suehung der photographischen Wirkung elektromagnetischer

Wellen. Am 1. Mai fand ich die Andeutung dieser Wirkung, am

9. Juli die Wirkung selbst.

Die elektromagnetischen Wellen wurden nach der Methode

von Hertz erhalteii. Sie wirkten auf trockene Bromsilbergelatin-

„Nys"-Platten (bezogen von Geissler in Bonn).

Die Ebene der Flatten entweder enthielt die Axe des Vibra-

tors Oder war zu ihr senkrecht. Die Expositionszeit war drei

Stunden. Es wurde keine Sensibilisirung der Flatten beniitzt.

Entwickluiig und Fixirung geschahen wie gewohnlich (Eisen-

oxalat und unterschwefligsanres Natron).
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Die Wirkimg wurde sichtbar (nach dem Entwickeln und

Fixireu) durch das Erscheineii abwecliselnd heller und duukler

Streifen quer gegen die Verbreitungsrichtung der WellcD, oder

aber durch das Erscheinen der dunkleu Streifen in der Ver-

breitungsrichtung. Mitunter liessen sich beide Arten von Streifen

zusammen beobachten.

Bei vielen Versuchcn wurden die Flatten mit Zinnfolie

bedeckt. Die Zinnfoliedecke war mit Ausschnitten versehen. Sie

hinderte die Bildung der Streifen nicht. Dies deutet darauf hin,

dass die hier in Betracht kommende chemische Wirkung keine

primare ist.

Die Querstreifen liessen an die stehenden Wellen denken.

Diese konnten entstehen durch die Reflexion an den Wanden
des Holzkastens, durch welchen die Flatten gegen den Einfluss

frenider Strahlen geschiitzt waren; sie konnten aber ilire Ent-

stehung der Reflexion an der Zimmerwand verdanken. ^

Der einzige Versuoh, der mit einer reflectirenden Metallwand

angestellt werden konnte, widerspracli dieser Anschauuug nicht:

die Querstreifen wurden deutlicher und regelmassiger.

Ist diese Anschauung richtig, so lasst sich aus ihr und

raeinen Versuchen schliessen, dass Wellen von 0-6—20cw Lange

wirksam sind.

Die ausfiihrliche Beschreibung der Versucbsanordnung will

ich einer Mittheilung liber weitere Untersnchungen auf diesem

Gebiete vorhalten.

Ich will noch erwahnen, dass meine Untersuchung in dem

Laboratorium des Herrn Frof. Fawlewski ausgefiihrt worden

ist. Frof. Fawlewski bekam Kenntniss von den sammtlicben

Resultaten, sofort nachdem sie gewonnen waren.

Hevr Frof. Dr. A. Griinwald in Frag nbeisendet folgende

weitere Mittheilung: ,,llber das sogenaniite II. oder zu-

1 Ofters enthielten die Flatten zwci Systome von Querstreifen. Dies

wiirde verschiedcnen Wellen, die der Vibrator aussendet (im Sinuc der

Entdeckung von Sorasin und de la Rive und im Sinue der obigen An-

schauung), entspreclien.
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samm engesetzte Wasserstoffspectrum von Dr. B. Has-

selberg and die Structur des Wasserstoffes."

I. Icb babe die in der Sitzung der matbem.-naturw. Classe

vom 17. April 189u mitgetheilte Untersucbung des von Dr.

B. Hasselberg beobacbteten II. Wasserstoffspectrums (wesent-

licb gefOrdert durcb die mir gewJibrte TJnterstiitzung der bohen

kais. Akademie) seitdem weiter fortgefuhrt.

Wabreiid icb friiber, als icb micb auf „Balmer'scbe Eeihen"

von hoebstens vier Gliedern (Wellenlangen): ),^, \, A3, A^ be-

scbrankte, nur eiuen Tbeil des Hass elberg'scben Wasserstoff-

spectrums in derartige Reibcn auflosen konnte, zeigte es sicb

minmehr — bei Ausdebiiung der Betracbtung auf mebr als vier

Glieder — dass schon bei der Erweiterung der Balmer'scben

Reihen auf acbt Glieder fast das ganze Spectrum in Griippen

zerlegt werden kann, deren entsprecbende Wellenlangen \,

\. . . .\. . . . Balmer-Reiben bilden.

Icb verstehe biebei unter einer „Balmer'scben Reibe von

n Gliedern" eine Reibe von n Wellenlangen, \, \, A3, A^^. . . .A,,

von welcben mindestens zwei dera zusammengesetzten

Wasserstoffspectrum angeboron und fiir welcbe die Proportionen:

l-4:....:i-

1
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3412-9,
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nacb Aussen bin in tier bereits mitgetbeilten Weise abnimmt.

Setzt man den Kern mit den ibn zuuiiebst iimgcbenden Scbichten

iinter Ausscbluss der v iiussersteu z= r '- (wo v eine der gauzen

Zablen 1, 2, 3, 4. . . vorstellt), und bezeiebnet man die letzteren

v-Scbicbten (oder Ringe), welcbe ebensoviele primare cbemiscbe

Atome „rt" in ganz bestimmten Condeosationsformen darstellen,

von der iiussersten Sebicbt an gegeu den Kern bin, beziebungs-

weise mit (t''-^\ a'^-\ d^\ d^'> .... a'''\ so ist

H = rt(i)r«(2)«(3)«W. . . «(-0.r-', (v = 1, 2, 3, 4. . . .)

die allgemeiue cbemiscbe Formel fiir das einfacbe secun-

diire Wasserstoffatom H, welcbe, je nacbdem man v r=: 1, oder

r= 2, oder r= 3, oder = 4 etc. setzt, verscbiedene specielle

Fornien aunimmt. Setzt man insbesondere v n: 4 nnd rW zz b, so

erbalt man

H = a^^' d~^ a(^'^ aW Jj, oder kiirzer H — a^b.

Das lieisst: „Das sogenannte einfacbe Hydrogenatom H
kann als eine, dem Ammonium H^N abnlicbe Verbindung
eines Atomes „6" mit vier darin in verscbiedenen Conden-

sationen: d'^\ d-\ d^\ a'-^^^ vorkommenden primaren Atomen „«"

aufgefasst werden.

(Durcb dieses definitive Ergebniss meiner Untersucbungen

ist die in den letzteu secbs Zeilen meiner friiberen Mittbeilimg

ausgesprocbene Vermutbung zu bericbtigen, beziebnngsweise zu

ersetzen.)

Das (in meinen friiberen Pnblicationen als ein von dem

primareu Atome „a" ganz unabbangiges aufgefasste) Atom „6"

erweiset sicb also jetzt im Liehte der neuesten Ergebnisse selbst

als sebr zusamraengesetzt nnd aus einem von Scbicbten um-

gebenen Kerne bestebend, welcbe alle aus dem primareu Stofie

„«" ableitbar sind, so dass dieser der eigentlicbe „Urstoif" zu

sein scbeint. Es wird zugleicb sebr wabrscbeinlicb, dass aucb

die iibrigen sogenannten cbemiscben Atome, wie K, Na etc.

nicbts anders als einzelne, oder System e von einzelnen Atomen

im engeren Sinne sind, von welcben jedes eine gescbicbtete,

jener des einfacben Hydrogenatomes abnlicbe Structur besitzt,

deren Structurelemente (Kern und Scbicbten, eventuell Ringe)
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aus dem primaren Atome ,^a^ gesetzmassig ableitbav sind. Da-

diircb erlialt das von mir eutdeckte Atom „a" und die Gruppe

dcr von mir aus dem Hasselberg'schen Wasserstoffspectrum

abgeleiteten Werthe von h, welche niehts anderes sind als die

Wellenlangen des Urstoffes ,,<7" in einer bestimmten Conden-

sationsform, welcbe ich die „centrale" nenueu will, eine ausser-

ordentlielie Wichtigkeit fur das Verstandniss der Struetur aller

abgeleiteten chemischen Elemente.

Die Besprechung dieser Beziebungen bildet nebst der zu-

geborigen Tabelle (Tabelle I), welche die in dem Hasselberg'-

schen Spectrum enthaltenen Balmer'scben Reihen und die zu-

geborigen Werthe von h und lU'^./i-* gibt, den Inhalt des

I. Theiles der demnachst unter dem obigeu Titel erscheinenden

Abbandlung.

II. Die in oben erwahnter Tabelle zusammengestellten

Reciprokwerthe 10'\/a~^ der Wellenlangen /i = Aqq der „ceu-

tralen" Condensationsform des Urstoffes „«" — zum Mindesten

ein grosser Theil der am besten sichergestellten — besitzen eine

merkwurdige Eigenschaft, welche sich naturgemass auf

die mit ihnen proportionalen Gruppen der reciproken Wellen-

liingen 1^ {n =: 1, 2 . . . .) ubertragt.

Die Dilferenzen je zweier reciproken AVerthe von h inner-

halb der betreifenden Gruppe stelieu namlich innerhalb der

Grenzen der Beobachtungstehler sehr nabe in rationalen

Verhaltuissen zu einander, so dass jedem Werthe von h'.h-=. /<„,

eine ganze Zabl m derart zugewiesen werden kanu, dass

—j—^=z a+ ^m wird, wo a. und ,3 von m unabhangige Constanten

sind. Die Darlegung dieser Beziebungen nebst der Voraussage

von zahlreichen neuen, den bereclmeten mittleren Werthen von h

und 10®. /t~^ entsprechenden Wellenlangen des zusammen-

gesetzten Wasserstoffspectrunis, welche mit den corrigirten

Werthen der von Ha ss ell) erg beobachtoten Wellenlangen in

einer besondereu Tabelle (Tabelle II) zusammengestellt sind,

bilden den Inhalt des 11. Theiles der unter dem obigen Titel

erscheinenden Serie von Abhandlungen, mit welchen die ausfiihr-

liche Darlegung meiner grundlegendeu spectrologischen Unter-

suchungen beginnt.
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Das w, M. Prof. A. Lie ben uberreicht nachstehende zwei

Arbeiten:

1. „Uber eine neue quantitative Met h ode zurBestim-

mung der freien Salzsaure des Magensaftes", von

Dr. A. Jo lies in Wicn.

2. „Uber Vemtrin", von Dr. S. Stransky in Budapest.

Das c. M. Prof. L. Geg-enbaiier in Innsbruck iiberreiclit

eine Abliaudlung,betitelt: ,,Uber Congrucnzen mit niehreren

IJnbekauuten."

Der Secretar legt die folgenden Angaben iiber dieArbeiten

der Tiefsee-Expedition vor:

Unter Berufung auf die Angaben, vvelche in der feierlicben

Sitzung der kais. Akademie am 21. Mai d, J. liber die Expedition

zur Untersucbung der Tiefen des ijstlicben Mittelmeeres gemacl)t

worden sind, und unter Vorbehalt eines ausfiibrlicben Bericbtes^

babe ieb die Elire mitzutheilen, dass Sr. Maj. Sebiif jjPola"^

Commandant Herr Corvetten-Capitan W. Mbrth, in den ersten

Tagen des Monates August im Centralbafen zu Pola in Dienst ge-

stellt wordenist. Ziir selben Zeit trafen der durcblaucbtigsteFiirst

Albert I. von Monaco mit dem Prasidenten der franzosischen

zoologiscben Gesellscbaft, Baron de Griierne, in Pola ein, urn den

ersten Ubungen mit den Tiefsee-Apparateu beiziuvohnen, und

am 9. August faud eine Probefabrt statt, an welcber sich nusser

den genannten Gasten das w. M. Intendant v. Hauer als Ob-

niann der Tiefsee-Commission, ferner das w. M. Hofratb Stein-

dacbner und der Secretar der Classe betbeiligten. Furst v.

Monaco bat die Gitte gebabt, einen seiner in abnlicben Arbeiten

erfahrenenSeeleute mitzubringen und bat personlich durcb vielerlei

praktiscbe Anweisung in Handgriffen und sonstige Mittbeilung

seiner reicben Erfabrungen das Unternebmen wesentlicb untcr-

stlitzt.

Am 10. August Morgens ist die „Pola" in See gegangen.

Dem von der Tiefsee-Commission der kais. Akademie fest-

gestellteu Programme gemass war die Fabrt zunacbst direct
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uach Corfu gerichtet; vou dort bis Zante wurden Vorstosse ge^eu

die hohe See gemacht, daun naher am Festlande Stamphani,

Sapienza, endlich Kapsala auf der Insel Cerigo erreiclit. Von bier

kreuzte die „Pola" das Mittelmeer bis anf 15 Meilen von Ras

Ililil und fnbr dann langs der afrikaniscben KUste in Eut-

iernungen von 15 bis zu 40 Seemeilen gegen Ben-Gbazi. Hieraiif

wurde der Curs gegen Cap S. M, di Leuca genommen und am

19. September langte die Expedition v^oblbehalten wieder in

Pola an.

Der zurliekgelegte Weg betrug 2616 Seemeilen, und es

wurden an 48 Hauptstationen und 24 untergeordneten Stationen

Beobaobtungen iiber die Tiefe und Bescbatfenbeit des Meeres,

sovvie iiber das Leben in demselben angestellt.

Die Ausrlistung mit Mascbinen und Instrunienten, wie sie

nacb dem Vorscblage der Mitglieder des wissenschaftlicben

Stabes von Seite der kais. Akadeniie veranlasst worden ist, so wie

die weiteren, theils von der 1^. u. k. Marine-Akadeniie in Fiume

und tbeils von der k. ungariscben Seebehorde entliebenen

Instrumente baben sicb nacb den vorliegenden Bericbten auf

das Vorziiglicbste bewabrt. Die Adaptirung des Scbiffes wurde

von Seite der k. u. k. Marine in einer Weise ausgefUhrt, welcbe

alien Wilnscben und den bocbgespannten Erwartungen vollig ent-

spracb, was bier mit ebenso innigemDanke bervorgeboben werden

muss, -wie die unermtidlicbe Theilnabme und Unterstutzung,

welcbe die Arbeit en der Expedition von Seite des Scbiflfs-

Commandos, des Stabes und der Mannscbaft gefnnden baben.

Als ein Beispiel der Zuverlassigkeit des Materiales, sowie

der von der Natur gebotenen Scbwierigkeiten wird folgender

Zwiscbenfall angefiihrt. Am 2. September Morgens, etwa 40 See-

meilen NW. von Ben-Gbazi, bei 680 m. Tiefe, wurde das grosse

Scbleppnetz in die Tiefe gelassen. Bei dem Aufbolen zeigte das

Glycerin-Dynamometer einen Zug von 6000 kg, entsprecbend

der Belastung von 3000 kg. So betracbtlicb war die Menge von

Scblamm, welcbe das grosse Netz mit beraufbracbte; es ist nicbts-

destoweniger keinerlei Bescbadigung der Apparate eingetreten.

Bei der im Vergleicbe zur zuritckgelegten Strecke nur kurzen

Dauer der Reise und dem besonderen Interesse, welcbes sicb an

die nabere Kenntniss der pbysikaliscben Verbaltnisse in dem
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Gebiete der grossten Verdampfuug, an der Kiiste unvveit Ben-

Ghazi knilpftej siud bei dieser ersten Fahrt die zoologischen

Untersucliungen gegenilber den anderen Beobachtungen in die

zweite Reihe getreten.

Es sind von den Mitgliedern des wissenschaftlichen Stabes

die folgenden vorlaufigen Berichte eingelangt.

I.

Vorlaufiger Bericlit iiber die oceanographischen und
physikalischen Arbeiten von Prof. J. Luksch.

Zur Ermittlung des Reliefs des Meeresbodens sind zahl-

reiche Lothungen unternommen worden, iind zwar:

10 Uber 3000,

2 zwischen 3000 und 2000,

15 „ 2000 „ 1000,

15 „ 1000 „ 400,

der Rest unter 400 m.

Die grosste gelothete Tiefe ergab 3700 m als nahe ost-

liche Begrenzuug der 4000 Meter Isobathe, welche in die Linie

zwischen Malta und Cerigo fallt. Eine Tiefe von 3150 m
w^urde dicht unter Land, etwa 10 Seemeilen vrestlieh von

Sapienza, gefunden.

Bei der Untersuchuug des tbermischen Verhaltens des See-

vvassers vertheilten sich die gewonnenen Temperaturdaten auf

etwa 70 flir die Oberflache, auf 300 fiir die Schichten von 10

bis 100 und auf 130 fiir jene von 100 bis 3700 m. Specifische

Gewichte der gewonnenen Seewasserproben wurden etwa 300

beobachtet, von welchen etwa 200 auf die Schichten Uber 100

der Rest auf jene zwischen 100 und 3700m Tiefe entfallen.

Untersuchungen iiber das Vordringen des Lichtes in die

Meerestiefe wurden sowohl mit versenkten Scheiben als auch

mit photographischen Apparaten gepflogen. Die grosste Sicht-

liclikeit bei 14maliger Versenknng einer weissen blanken

Metallscheibe in verschiedenen Oertiicbkeiteu betrug 43 m,

— um 12'' 10™ p. m. — etwa in 15 Meilen Entfernung von der

Kiiste Afrikas. Die Flatten der photographischen Apparate an

20 verschiedenen Oertlichkeiten versenkt, reagirten in Position

39— etwa 200 Seemeilen nordlich von Ben-Ghazi— noch in 500m
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und dlirfte diese Tiefe noch keineswegs das Maximum reprasen-

tiren. Die Farbe des Meeres wurde nach einer bestimmten Scala

(durcb eine auf cberniscbemWege hergestcllte blaue Fliissigkeit

verscbiedener Nuancen) auf alien Beobacbtungsstatiouen fest-

gestellt.

Fiir Wellenbeobacbtungen ergab sich nur einmal cine

passende Gelegenbeit, wobei die Hobe der grossten Wellen etwa

4-5 m, die Periode etwa 7 Seciinden betrug. Das relativ sebr

gute Wetter bot aucb zu Versuchen, das Olen der See vorzu

nebmen, keine Gelegenbeit. Meteorologiscbe Beobaebtuugeii

endlicb iiber Wind, Wetter , Lufttemperatur, Luftdruck und

Feucbtigkeitsgebalt, dann Bewolkung wurden taglicb mebrmals

angestellt.

Das diesjalirige Forscbungsgebiet der „Pola" war in pby-

sikaliscber und oceanograpbiscber Beziebung im Sliden nur durcb

altereArbeiten bekannt, und iniNorden in neuer Zeit nur, undzwar

1880, durcb die „Hertba Expedition" ^) und 1887 durcb jene des

italieniscbenScbiffes ..Wasbington" ^) untersucbt wordeu. Diejetzt

gewounenen Ergebnisse werden im Vereine mit den ebeu

bemeldeten fritberen Expeditionen geeignet sein, ein abscblies-

sendes Bild liber das Seebodenrelief, die tliermiscben und

Dicbte-Verlialtnisse, deu Salzgebalt und die cbemische Zusam-

niensetzung des Meerwassers in dem Meeresraume zwiscben

Slid - Italien , Sicilien , Griecbenland und Nord - Afrika zn

geben. Aucb ditrf'te sicb Bestimmteres liber den Verlauf

der Stromuugen, der Durcbsicbtigl^eit und Farbe des Seewassers

in den verscbiedenen Meeresabscbnitten, sowie liber die meteoro-

logiscben Verbaltuisse wabrend der Sonimermonate, als bis nun

bekanut war, feststellen lassen. So zeigt schon jetzt ein fllicb-

tiger Blick auf die gewounenen Lotbziffern , dass das Gebiet

grosster Depression — von 3500 bis 4000 m— sicb der grosseren

Ausdebnung nacb in nord-sudlicher Ricbtung befindet, wabrend

1) Die Expedition dor Fiirst Liechtenstein'sclicn Yacht „Hertha",

(Wolf und Lukscti) bewegte sich uiiher den Knsten und volifiihrte nur zwci

Traversaden.

2) „Wasliington", C;ipitain Magnaghi, lothcte von Tarent zu den

tiefsten Stelleu dea joniscliea Meeres.
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eiue kiirzere Rinne abzweigend nacb Westen verlauft, weiter,

dass die tiefste Senkung — 4000 m Isobathe — etwa zwischen

Cerigo und Malta am 19° 6stl. Lange n. G. ibre Begrenzung

findet, endlicb die Abfalle an der griecbiscben Kiiste zum Tbeil

noch grossere Steilheit aufweisen, als dies an den siciliscben und

italiscben Gestaden der Fall ist.

Die tbermiscben Verhaltnisse des mebrgedacbten centralen

Mittelmeerbeckens sebeinen das Ergebniss zu liefern, dass die

Temperatiir aller Scbicbten — nur die Grundtemperatur der

grosseren Tiefen ausgenommen — sicb bober stellt, als jene des

westlicben Mittelmeeres. Desgleicben dlirften die Dicbten und

der Salzgebalt nacb Ost und Slid bin eine niebt unerbeblicbe Er-

bobung gegeniiber den westlicben Meerestbeilen zeigen, wie das

speciell aiis den boben specifischen Gewicbten an der Nordkiiste

von Afrika bervorgeht, und mag endlicb aucb die Frage iiber

das Vordringen von Licbt in grossere Meerestiefen immerbin

eine bescbeidene Bereicberuiig erfabren.

Fiir die Gewinnung der Seetemperaturen waren zwei Sy-

steme von Tiefseetberraometer (17 Stuck) in Verwendung und

bewjibrten sicb die Minimum- und Maximum-Tbermometer,

System Negretti-Zambra, ganz vorziiglicb, wall rend den Umkehr-

tbermometern der gleichen Firma in Bezug auf ricbtige Functio-

nirnng kritiscbe Aufmerksamkeit gescbenkt werden musste. Vor-

ziiglicb als Controlin.'^trument ist deren alleinige Verwendung

mindestens nicbt empfebleiiswertber als jene des Minimum- und

Maximum-Systems.

Von den mitgenommenen 7 Wasserscbopfapparaten func-

tionirten jene nach dem Hystem Dr. Mayer (Commission zur Erfor-

schung der deutscben Meere) stets anstandslos, wahrend jene

nach den Systemen Bucbanan, Sigsbee und Mill nicbt immer der

Reparatur oder der Nacbbilfe entratben konnten. Sigsbee- Tief-

seescbopfapparate sind iiberdies fiir die Forderung reichlicberer

Wasserproben zu klein, wabrend Mill's System in der Construc-

tion etwas zu scbwacb sein diirfte.

An pbotograpbiscben Apparateu waren v. Petersen'scbe

und ein durch die kais. Akad. d. Wissenscbaften in Fiume ange-

ordneter und gefertigter vorbanden. Letzterer functionirte stets

anstandslos, wahrend ersterer gewisse Mangel zeigte, welche

(Anzeiger Nr. XIX.) 2
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die Verwendung bei einigem Seegang, bei Str(5mungen oder selbst

kleiner Falirt des Scbiffes ausscbliessen diirfte.

Ganz vovztigliche Leistungen wies die neue Lothmascbine

von Herrn Jules Le Blanc in Paris auf. Dauerbaft und solid

bergestellt, functionirte dieselbe, nacbdem man sicb mit der

correcten Bebandlung vertraut gemacbt batte, stets anstandslos.

Die Gescbwindigkeit, mit welcber das Lotb den Grund erreicbte,

war beispielsweise bei 3000 m Tiefe 20"", wobei ein Abfalls-

gewicbt von etwa 29 kg in Verwendung trat, Der von der Firma

C. Bamberg, Friedenau bei Berlin, bezogene Lotbdrabt endlich

diirfte, was Leistungs- und Widerstandsfabigkeit betrifft, kaum

von einem anderen iibertroifen werden.

11.

Vorlaufiger Bericbt iiber die cbemiscben Arbeiten

von Dr. Konrad Natterer.

Von den im Meerwasser gelosten Substanzen warden scbon

wahrend der Reise diejenigen quautitativ bestimmt, von welcben

eine Auderung bei der Aufbewabrung des Meerwassers zu be-

furcbten war. Es sind dies: Sauerstoff, Koblensaure, leicbt oxy-

dable organisebe Substanz, Ammoniak, organiscb gebundener

Stickstoff uud salpetrige Saure. Auf Scbwefelwasserstofif und

Salpetersaure wurde oft geprilft, aber stets obne Erfolg.

Ein voller Uberblick liber die cbemiscben Verbaltnisse iu

den untersiicbteu Meerestbeilen wird erst nacb der Bestimmuug

der Miueralsalze in den nacb Hause gebracbten Wasser-

proben moglicb sein. Eiustweilen lasst sicb Folgendes sagen:

Unter der Oberflache des Meeres nahm der Sauerstoffge bait,

entspreebend der sinkenden Temperatur, zuerst zu, dann uabm

er wieder ab, jedocb so unbedeuteud, dass sicb aucb in den

grossteu Tiefen (bis 3000 m und darunter) das Meerwasser

ebenso oder fast ebenso reicb an Sauerstoff erwies, als an der

Oberflache.

Freie Koblensaure wurde nirgends gefuuden; der Gehalt

an halb und an ganz gebundener Koblensaure blieb sicb iiberall

ziemlicb gleicb.

In Bezug auf den Reicbthum an leicbt oxydabler org^

niscber Substanz zeigten die Oberfliicbenwasser in den verschie-
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(lenen Meerestheilen erhebliche Unterscliiede; mit der Tiefe nahm
die organische Substauz ab; das mit dem Loth vom Meeres-
grund heraiifgeholte, vor der Analyse filtrirte Wasser enthielt

dagegen die grossten Mengeu davon.

Die Schwankungen im Ammoniakgehalt sind nicht sehr

bedeutend, iind iiberall, aucli in den grossten Tiefen, sind diese

Schwankungen nabezu die gleichen; bloss am Grimde des Meeres

sind grossere Mengen von Ammoniak vorhanden.

Ahnliche Schwankungen wie im Ammoniakgehalt fanden

sich im Gelialt des Meerwassers an organisch gebundenem Stick-

stoif, jedoch zeigte sieb einerseits mit der Tiefe eine geringe

Abnahme an solchem Stickstoff, anderseits war in einigeu Fallen

dessen Anhaufung am Grunde des Meeres noch grosser als die

von Ammoniak.

Salpetrige Saure wurde immer nur in ganz geringer Menge

gefunden; das mit dem Loth aus dem Meeresgrund erhaltene

Wasser enthielt weniger davon als das sonstwie geschopfte

Wasser.

m.
Vorlaufiger Bericht liber die zoologischen Arbeiten

von Dr. Emil v. Marenzeller und Dr. C. Grobben.

Die zoologischen Arbeiten waren bei einer stricten Durch-

fiihrung des oceanographischeu Programmes in den Hintergrund

gedrangt, da das Expeditionsschiff bei seiner geringen Fahr-

geschwindigkeit die projectirten Punkte nur bei Eiuschrankung

jener erreichen konnte. Die Fahrt und der Aufenthalt in den

Hafen nahmen drei Viertel der gesammten Reisedauer von

vierzig Tagen in Anspruch. Darin, sowie in dem Umstande, dass

die Praxis im Betriebe der verschiedenen Vorrichtungen und

Fanggerathe erst erworben werden musste, liegt die Erklaruug,

warum die Resultate in zoologischer Hinsicbt in an sich so thier-

armen Tiefseeregionen wie die des Mittelmeeres nur von geringem

Umfang sein mussten.

Mit den von Dr. E. v. Marenzeller in seiner Schrift: Uber

den modernen Apparat zur Ertbrschung der Meerestiefen (Verb.

zool.-bot.-Ges., Wien 1890) angegebenen Einrichtungen, welche,

abgesehen von einzelnen Anderungen ini maschinellen Theile,

2*
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fiir die Ansriistung der „Pola" angenommen wurden, fiihrtc man

wahrend der Fahrt 17 Operationen in der Tiei'e, ebensoviele

zur Erforsehung der Fauna der Zwischenschicliten, 16 an der

Oberflache aus. Die 2 und 3 m weiten Biigelkurren kamen in

Tiefen von 400—3300 m zwolfmal in Anwendung, daruuter

achtmal mit ganzem oder theilweisem Erfolge in Tiefen von 615,

568, 1010, 1765, 1770, 680, 700, 3300 m. Mit der Harken-

dredsche und der Tanner'scheu Quasteudredsche wurde je ein-

mal in Tiefen von 1260 und 1050 m gearbeitet, oline nennens-

werthe Resultate zu erzielen, Dreimal wurden die Monaco'schen

Tiefseereusen in Tiefen von 780, 380, 912 m versenkt. Ihre

Ausbringung und Aufhohmg ging, Dank den neuen Rathsehlagen

Sr. Durcblaucht des Flirsten von Monaco, sehr leicht von statten.

Bei dem ersten Versuche in einer Tiefe von 780 m litt die Ver-

bindung des Drabtseiles mit der Boje und die Bergnng der Reuse

wurde dadurch vereitelt. In den beiden anderen Fallen kam der

Apparat jedesmal ohne Fang an die Oberflache. Die Aus-

setzung der Reusen geschah an Punkten, an welchen aucli

andere Gerathe weder Fische nocb Krebse zu Tage forderten;

ob jedoch das Felilen oder die relative Seltenheit von Thieren

aus diesen Gruppen oder auch die Qualitat des Koders — wir

waren nur in der Lage Stockfiscbe und frische eingesalzene

Meerascben zu verwenden — die Ursacbe des Misserfolges

waren, lasst sicb niebt entscbeiden, da aus Zeitmangel eine

Wiederbolung der Versucbe auf den tbierreicberen Grlinden niebt

moglicb war. Die Grundfiscberei in solcber Ausdebnuug gestattet

keine bestimmten Schliisse, Immerhin mochten wir den Eindruck

bervorbeben, dass die nur von feinem Mud (yellow mud)

bedeckten Tiefen des nordlicben joniscben Meeres von Corfu bis

Cerigo, welcbe wir durcbforscbten, tbierjirmer sind als die siid-

licheren. Erst von 35° 56' 0" N. Br. und 20° 54' 50" 0. Lg. ab

wurden bei gleicbzeitig mebr sandiger und steiuiger Bescbaffen-

lieit des Grundes cbarakteristische Tiefseetbiere erbeutet, so

z. B. Brisinga mcditerranea Perrier in Tiefen von 680—1770 m,

die, nacb den zablreicben Bruebstiicken zu urtbeilen, sebr hiiufig

sein muss, Polyrkeles typhlops Heller, wobl identiscb mit der

vonGiglioH 1881 fiir das Mittelmeer signalisirtcn,, Willcmoe^'KC',

Nematocarcinus gracilipes M. Ed v.
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Die Fisehe sind nacli der Bestimmung des Herrn Hofrathes

Dr. F. Steindachner: Bathypterois lont/ifilis Grtinth., Hoplos-

thetus mediterraneus Cuv. Val., Hymenocephalus italicns Giglioli,

Macrurus sp., Spinax nUjer L.

Jedenfalls ist die Ausbreitiing der durch die Arbeiten des

„Travailleur" und„Washington" bekanutenTiefseefauna des

westlieheii Mittelmeerbeckens wenigstens in eiuzelnen ihrer

Bestaiidtheile nach Osten bis etwas iiber den 22° constatirt. Dieses

Terrain verdient nocb in Zukunft ansgebeutet zu werden. Die

Tiefen, aus welchen die meisten und interessantesten Formeu

heraufgeholt wurden, waren 1010, 1765, 1770, 6bO m.

Zur Erforschuug der Fauna der Zwischenschichten dienten

das von Petersen -Chun'sebe Klappnetz mit der von Professor

Hansen angebrachten Verbesseriing iiud ein Monaco'sches Cour-

tinen-Scbliessnetz im vergrosserten Massstabe von beilaufig 0-7 m
im G-evierte. Bei der Anwendiing dieses Apparates ergaben sieb

bauptsaehlicb in Folge seines grossen Gevvicbtes mehrfacbe

Hindernisse, die zwar allmalig nach Massgabe der Zeit und der

Bordmittel durch das sachverstandige und bereitwillige Eingreifen

des Maschinisten Herrn Katkic grosstentheils aufgeklart und

beseitigt warden, aber doch die Ausniitzung dieses Gerathes im

Verlaufe dieser Campagne nicht moglich machten. Das andere

oben genaunte Klappnetz functionirte voUkommen entsprechend.

DieErgebnisse standen aber sow^ohl hinsichtlich der Zahl der Arten

wie der Individuen hinter den von Chun fiir den Golf von Neapel

constatirten zuriick. Zweimal wurde das Klappnetz an zwei bei-

laufig einen Breiten- und einen Langengrad von einander ent-

fernten Punkten in eine Tiefe von 2000 m herabgelassen und

enthielt, das eine Mai sogar im Verhaltuiss zu anderen Organismen

zahlreich, eine kleine blaschenformige Alge, welche mit der in

gleiclier Tiefe von der „Plankton-Expedition" 1889 im atlan-

tischen Ocean aufgefundenen Halosphaera viridis Schmitz

identisch sein diirfte. Ein Zug aus einer Tiefe von 3000 m
lieferte keine Thiere.

16 mit der Monaco'schen Oberflachenkurre und einem von

Dr. E. V. Marenzeller verbesserten gewohnlichen Oberflachen-

uetze an oder nahe der Oberflache gemachte Ziige erwiesen stets
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aiich an von den KUsten weit entfernten Stellen ein sehr reiches

Thierleben.

Selbstandige Werke oder neue, der A.kademie bisher nicht

zugekommene Periodica sind eingelangt:

Ph. van Tieghem et H, Douliot, Hecherches comparatives

siir I'Origine des membres endog^nes dans les plantes vas-

eulaires. Paris, 1889; 8".



Kaiserliche Akadeinie tier Wissenscliaften in VVieii.

Jahrff. 1890. Nr. XX.

Sitzung der matliematisch - naturwissenschaftlichen Classe

vom 16. October 1890.

Der Secretar legt vor das im Auftrage Sr. k. u. k. Holieit

des diirchlauchtigsten Herru Erzherzogs Liidwig Sal-

vator, Ehrenmit^liedes derkaiserl, Akademie, von der Verlags-

handlung F. A. Brockhaus in Leipzig ubersendete Werk: Die
Ills el Men ore a. I. Allgemeiner Theii. Sonderabdruck aus

dem Werke: Die Balearen. In Wort und Scbrift geschildert. 1890.

Ferner vom koniglieh italienischen Ministerium fur

offentlicben Unterricbt: Le opere di Galileo Galilei, Edi-

zione nazionale sotto gli auspicii de Sua Maesta il Re d'ltalia.

Vol. I. Firenze 1890.

Von der Naturforschenden Gesellsehaft in Danzig:

Monograpbie der Baltiscben Bernsteinbaume. Vergleichende

Untersuchungen iiber die Vegetationsorgane und BlUthen, sowie

liber das Harz und die Krankbeiten der baltiscben Bernstein-

baume, von H. Conwentz. Mit 18 litbograpbischen Tafeln in

Farbendruck. Danzig, 1890.

Das c. M. Herr Prof. H. Wei del iibersendet eine Abhand-

lung: „Studien iiber stickstofffreie, aus den Pyridin-

carbonsauren entstehende Sauren." (I. Mittheilung.)

Der Verfasser zeigt, dass durch die Einwirkung von Natrium-

amalgam die Pyridinmonocarbonsauren im Sinne der Gleichung

CgH,N0j+ Hj+ 3H,0 - NHg+ CgHjoOj

Ammoniak abspalten und zweibasiscbe, gesattigte Oxydicarbon-

sauren bilden, welche leicht Lactonsauren liefern, da sie die

1
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OH-Gruppe zii einer der COOH-Gruppen in der o-Stelliuig' ent

haltcn.

Die Nicotinsaure gibt bei der angegebenen Reaction die

c?-Oxy-a-Methylg'lutai-saure, welclie dnrch die folgenden Eigen-

schaften charakterisirt ist;

1. Entstehen aus ihr atherartige Verbindimgen,

2. liefert sie bei der Einwirkung von Jodphosplior die

a-Methylglutarsaure,

3. kann sie in Piperidin Ubergefiilirt warden und

4. verliiilt sie sich bei der trockenen Destination wie die

Lactonsiiuren.

Die Isonicotiusanre bildet durch den gleichen Zersetznngs-

process o-Oxyaethylbernsteinsanre, welche durcli Reduction in

Athylbernsteinsaure libergefuhrt werden kann.

Die Picolinsaure endlich erzeugt die o-Oxy-M-Adipinsaure

Der Secretar legt zwei von Prof- E. Kobald an der k. k-

Bergakadeniie in Leoben ausgefiihrte Arbeiten vor, u. zw.:

1. „Uber eine allgemeine Form der Znstandsglei-

c b u n g.

"

2. „Uber Mac-Cullagh's Differentialgleichungen in

zvveiaxigen Krystallen und deren Verallgeraei-

n e r u u £-.

"

Herr Dr. Alfred Nalepa, Professor an der k. k. Lebrer-

bildungsanstalt in Linz a. D., tibersendet folgende vorlaulige Mit-

theilung iiber „Neue Pbytoptiden."

Phytoptus phyllocoptoides n. sp. aus den Wirrzopfen \on

Salix purpurea L. — P. heteronyx' u. s}). aus den Rindengalleu

von Acer campestre L.— Ph. Canestrinii n. sp. aus den Kuospen-

deformationen von Buxus sempervirens L.— Ph. macrocheluH n. sp.

aus dem Cephaloneon solitarium Bremi von Acer campestre L.

—

Th. Rosalia n. sp. erzeugt Vergriinung und Zweigsuelit von

Helianthemum vulgare Gartn. — Ph. tenuis n, sp. erzeugt Ver-

griinung der Bliitben von Bromus mollis L. — Ph. Centaureae

n. sp. aus den Pocken von Centaurea maculosa J acq. — Ph.
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tubevcnlatua n. sp. aiis den Randrolliingen von Tanacetum vnUjai e

L. — Ph. Nalepai Trouess. aus den Blattausstlilpungen von

Hippophne rhmnnoulea L, (Pas-de-Calais ).

Cecidophycs longiaetus n. sp. aus den Blattrollungen vou

Hierncium mitrornm L. — C. Irmicatus n. sp. aus den Rand-

roUungen von Snlia- pnrpKvea L. — C. Eiiphorhiae n. sp. aus den

Blattrandrollnngen von Euphorbia Cyparissias L. — C. iindus

n. sp. aus dem Erineum von Geum iirbannm L. — C. Srklevhten-

dnli n. sp. erzengt Verkiirzungen der BUithenstiele von Erodium

ricutarium L.

Phyllornptea nceris Nal. auf den Blattern von Acer pseudo-

p/ataniis L. und. A. campestre L. — Phyll. aspidophoriis n. sp.

erzeugt Vergrlinung der Bliithen von Anchnsa of'ficinaUs L. —
l^hyll. xnlicis n. sp. aus den Wirrzopfen von S. purpurea L. —
PhylL ConvolvoH n. sp. aus den Blattdeformationen vou Convol-

volus arvensis L.— PhylL Teucrii n. sp. und Phyll. octocinctua

11. sp. aus den Blattausstiilpungen von Tencrium Chamnedrya L.

— Phyll. Bullei Nal. et Trouess. erzeugt Braunung der Blatter

\on Tiliu yrandi/'olia L. — Phyll. IJockeni Nal. et Trouess.

erzeugt Braunung der Blatter von Prunua domesticit L. — Phyll.

epiphyllus n. sp, braunt die Blatter von Fraaeinus excelsior L.

Tegonotus n. gen. (inel. Acanthonotus m.) Thoracalschild

machtig entwickelt, Riickenborsten meist kurz, Abdomen auf der

Dorsalseite gekielt, nach beiden Seiten dachformig abfallend und

mit melir oder minder breiten Halbringen bedeckt, die an den

Seiten hiiufig zalm- oder dornartig vorspringen. Ventralseite des

Abdomens feingestreift und punktirt. Beine schwacb, Anallappen

unsclieinbar. T.serratus n. sp. und fastignhis n. sp. auf den

gebraunten Blattern von Acer campestre L. — T. Trouessarti n.

sp. auf den Blattern von Ahius ylutltiosa L. — T. heptacanthus

Nal. ibid. — T. carinatus n. sp. braunt die Blatter von Aescnlus

Hippocastannm L.

Der Seer eta r legt eiu versiegeltes Schreibeu zur Wahrung

der Prioritat von Herru Alfred Ritter v. Dutczynski in Wien

vor, mit der Inbaltsangabe: „Die wesentlichen Angaben liber

ein vom Einsender gefundenes Mittel, die Phyllmvera vastatrix,

1*
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Peronoapora und andere Parasiten zu bekampt'en, welches gleich-

zeitig als Diingung gilt."

Das w. M. Herr Director E. Weiss berichtet Uber die Eut-

deckung eines Kometen am 28. Juli durch Herrn Coggia iu Mar-

seille, dessen Elemente und Ephemeriden von Dr. Friedrich

Bidschof an der Wiener Sternwarte berechnet wurden.

Herr Dr. Fritz Lan ger in Wien uberreicbt eine Abbandlung,

betitelt: „Beitrag zur normalen Anatomie des menseh-
lichen Auges".

Selbstandige Werke, oder neue, der Akademie bisher nicht

zugekommene Periodica sind eingelangt:

Die Insel Menorca. I. Allgemeiner Theil. Sonderabdruck aus

dem Werke: Die Balearen. In Wort und Schrift yeschildert.

Leipzig, 1890; gr. Folio.

Le opere di Galileo Galilei, Edizione nazionale sotto gli auspicii

de Sua Maesta il Re d'ltalia. Vol. I. Firenze, 1890; 4^

Monographic der baltischen Bernsteinbaume. Vergleichende

Untersuchungen liber die Vegetationsorgane und Bliithen,

sowie iiber das Harz und die Krankheiten der baltischen

Bernsteinbaume, von H. Conwentz. Mit 18 lithographischen

Tafeln in Farbendruck. Danzig, 1890; 4«.

Dr. C. Remigius und Dr. H. Fresenius, cheraische Analyse der:

1. Soolquelle „Louise" im „Bad Oranienplatz", 1889; 8".

2. Soolquelle „Paul I." 1889; 8".

3. Soolquelle ,,Martha« in der Badeanstalt,, Martha". 1890; 8".

4. Soolquelle „Bonifacius" in der Soolquelle ,.Bonifacius".

1890; 8«.

5. Antonienquelle zu Warnibrunn in Schlesien, Wiesbaden

1890; 8".
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fur Meteorologie und

m Monate

Luftdruck in Miliimeteni

Tag

(!

7

S
<)

10

11

12

13

14

IT)

K)
17

18

19
'20

21

22
23
24

25

736.2
40.3
44.5
43.3
39.3

39.2
42.1
45.5
44.9
42.0

42.9
38.5
39.3
46.9
47.3

45.5
44.8
42.6
43.9
42.1

45.5
46.7
41.3
43.0
43.2

j

Abvvei-

Tages- chung v,

mittel Normal-

j
standi^

26
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

Jull 1890.

'1
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Beobaclituiigeii an der k. k. Centraianstalt fur Meteorologie und

im Monate

Windesriclitung

und Starke

TaL

11

12

13

14

In

16

17

18

19

20

21

22
23

24
25

Windesgeschwindig
keit in Meter per

Secunde

Maximum

NW 2
—
W 1

W 2

SE 2

N 1

ESE 2
W 2

W 7 6.6 S 23.91

NNW2 3.2^WNWi 8.3

— SSE 3

W 3, W 31

W 3' NW 3!

AVNW2 SE 1

— W 3
— WSW3
NW 2 SE 2

— 0| NW 2

NW 2 NW 3

NW
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wieii (Seehohe 202'5 Meter),

JuU 1890.

BewQlkung

Tages-

mittel

Ver-

dun-
stung
in Mm.

Dauer
des

Sonnen-
scheins

in

Stunden

0.37"' 0.58" 0.87-1 1.31"Ozon
Tages

mittel I Tages- Tages-

mittel mittel

Bodentemperatur in der Tiele

1.82°

8

10
7

4

10®
;

8
j

2

2 10
10 !

7 9

1

10 10

10® 10®
10

u

9
9

5

5
10
5

3

1

U
10 (

1

9

1

1

1

5
5

9

7

2

1

9

i
2

i 1

t

6

10
6

10

10®
9

3

ll

7

10

10
7

8

K
3

; 9
'

3
1

4.0
4.7
5.7
1.7
2.3

9.7
6.3
4.0
4.0
7.0

3.7
10.0
9.7
7.3
0.0

0.7
0.3
2.7
4.7
5.7

8.0
6.3
5.0
4.0
5.7

4.7
0.3
0.3
3.0
7.0
2.3

4.3 4.6 4 7 4.5

1.2
1.6
1.4
1.3
1.4

2.8
0.6
0.8
0.9
1.0

1.4
1.4
0.6
0.8
1.2

0.8

1.0
1.0
1.6
1.7

1.4

1.2
2.1
1.4
1.7
1.8
0.8

41.4

7.1
7.4
7.2

12.6
12.9

0.0
8.3
12.4

• 7.7
7.1

13.2
1.1
1.3
0.0
14.2

13.5
13.8
13.2
9.0
9.6

7-1

8.8
9.0
7.6
1.2

13.4
14.3
13.3
13.0
3.2

13.2

276.0

8.0
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Beobachtungen an der L k. Gentralanstalt I'iir Meteorologie und

Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehobe 202*5 Meter),

im Monafe Jul I It^OO.

Tag

1

2

3

4
5

fi

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

Magnetische Variationsbeobachtungen *

Declination

2h
I

9h

1!9

2.0
2.6
8.0
3.3

2.1
3.8
4.4
2.1
1.7

1.5
2.7
2.8
2.6
2-0

11-3

12.2
11.5
13.2
12.4

11.2
12.2
9.8
9.7
9.6

10.6
9.7
9.5
12.0
9.5

0.7
( 9.8

6.6
i

11.6
5.9 11.3
1.3 11.3
1.1 10.8

3.2
3.2
2.5
2.3

11.2
11.0
11.7
9.3

2.8
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fur Meteorologie und

im Monaie
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Erclmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

August 1890.

T
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteornlogie und

im Monate
-
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Erdmagnetismus, Holie Warte bei Wien (Seehoke 202*5 Meter),

Aiujust 1800.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fur Meteorologie und
Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202'5 Meter),

im Monate August 1890.

Tag



Kaiserliclie Akadciiiie der Wisseusckafteu in Wien.

I

Jahig. 1890. Nr. XXI.

Sitzung der mathematiscli-natuTwissenscliaftlichen Classe

vom 23. October 1890.

Der Secret ill- legt das erschienene Heft IV—VII (April

bis Juli) des 99. Bandes, AbtheiluDg III. der Sitzungsberichte

vor.

Es gelangt ein Schreibeu des w. M. Herni Hofrathes Dr.

Ludwig Boltzmanu zur Verlesung, worin derselbe anzeigt,

dass er einem Riife der Universitat MUncheu Folge geleistet und

in das Ausland iibergetreten sei.

Der Secret jlr liberreicbt eine Abhandliing von Dr. Gustav

Jager in Wien, betitelt: „Die Geschwindigkeit der

FI ii.ssi":k eitsraolekeln".

Ferner legt derSecrctJir ein versiegeltes Scbreiben von

Herrn J, Richard Markup in Krems a. D. bebufs Wabruiig der

Prioritat vor, welclies nach der Angabe des Ubersenders die

Besclireibung einer von ihm gemacbten Erfindung iiinsichtlich

der Patroncnbiilsen flir Iliuterladerwaffcn enthalt.

Das w. M. Herr Prof. Lie ben iiberreiebt einc Abbandliing

des Dr. Bobuslav Brainier in Prag, betitelt: „Volumetrische

i
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Bestiraraung des Tellurs." I. Theil. Eine maassanalytisclie

Studio.

Das c. M, Hcrr Regieruiigsrath Prof. Dr. (Jonstantiii Freili. v.

Ettingsliausen in Graz iibersendet eine Abhandlung, betitelt:

„Uber fossile Batiksia- Alien und ihre Beziehung zii den

lebenden".

Die Blatter der fossilen Bauksln-Avion sind bislici- meist mit

denen der fossilen Myrica Arten verwechselt worden. Da von

Myrica aiicb Friiehte in den Schicbten der Tertiarformation ent-

deckt worden sind, so wurde man zur irrigen Annabme verleitet,

dass die Myrica-ai\m\\Q\\en //a;/A-.stiV<-Blatter zu dieser Gattung

geboren. Es sind aber ausser den Hlattern aiicli die Friiehte und

Samen von Banksui in denselben Schicbten neben den echten

Myrica-KQ^ien gefunden worden, was fur die vom Verfasser

zuerst naebgewiesene Mischung der Florenelemente in der Ter-

tiartiora spricht.

Die Blatter der lebenden Baiiki^iu-Arien, welche der Ver-

fasser mit den fossilen verglichen hat, sind meist an der Spitze

breit und abgeschnitten-stumpf; die letzteren hingegen haben

meist nach vorn verschmalerte und zugespitzte Spitzen, was sogar

von den in der Tertiiirflora Ausfraliens vorkommenden Banksia-

Bliittern gilt. Untcr besondercn Umstiindcn bringen aber auch

die lebenden Ranksien nach vorn melir oder weniger ver-

schmalerte und zugespitzte Blatter liervor, welche sonach sich

auch beztiglich dieses Merkmales den fossilen annaliern.

Gleichwie die Blatter einiger lebenden B(fuksia-Avien, so

sind wahrscheinlich auch die einiger fossiier polymorph und

haben bald einen ungczalnilen, bald einen scliarf geziihnten Rand.

Es dlirften dahcr cinige von 0. Heer aufgestellte Bat/ksia-

und Dryunilroides-Avion der Tertiarflora der Schweiz znsammen-

zuzieben sein.

AuF dor k. fc. Ifof- iind SlaafsdrHoJtercl In WUn.



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1890. Nr. XXII.

Sitzung' der raathematisch-naturwissenschaftlichen Classe

vom 6. November 1890.

Der Secretar legt eine von Herru Josef Gangl v. Ehreu-

werth, k. k. a. o. I'rof. an der Bergakademie in Leoben, eingeseu-

dete Scbrilt vor, betitelt: „Ist die directe Darstellung von

scb iiiie(ll)arem Eisen aller Art, beziebungsvveise die

Darstell ling von R oh eisen niit Gasen m oglicli?" Leoben,

1890.

Ferner legt derselbe das ersebienene Heft YII ( Juli) des

99. Bandes, Abtheilung II. b, der Sitzungsbericbte vor.

Herr August Adler, Supplent an der k. k, Staats-Ober-

realschule in Klagenfurt, libersendet eine Abhandlung: „Zur

Theorie der Mascheronisclieu Constructionen".

Mascberoni zeigte in seinem Werke „La geonietria

del compasso, Pavia 1797", dass alle geometrisclieu Con-

structionen. welche gewohnlieh mit Hilfe des Zirkels und der

geraden Linie ausgefiihrt werden (also alle sogenannten geo-

metrischen Aufgaben zweiten Grades), nur mit Hilfe des Zirkels

allein gelost werden konnen. Seine Constructionen sind aber

obne jeden tieferenZusaramenhang und niitunter so kiinstlich, dass

wobl Jedermann beini Studium derselben den Wunsch empfindet,

alle (liese Constructionen wo moglich aus ein und demselben

einbeitlichen Principe beraus entwickelt zu sehen.

I
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Mit der Ausflihrun^ dieses Gedankens beschaftigt sich die

tlbersendete Arbeit; es wild in dieser Abhaiidlung- namlich

gezeigt, dass das Princip der reciproken Radien eine

einfache Methode darbietet, alle in Rede stehenden Constrnctionen

niit Hilfe des Zirkels allein und nach einem einheit lichen Ge-

danken durchzufUhren.

Die Verwendung des Principes der reciproken Radien zii

diesem Zwecke beruht besonders auf einer, in der iibersendelcn

Arbeit gezeigten Construction, mit Hilfe des Zirkels allein zii

eineni Punkte den nach dem Principe der reciproken Radien

ziigehorigen Pnnkt zii finden. Diese Zirkelconstruction fallt be-

merkenswerth einfach aus, jedenfalls einfacher ais die gebrJiiich-

lichsten diesbeziiglichen Constrnctionen, welche mit Hilfe des

Zirkels imd der geraden Linie ausgefUhrt werden.

Am Schlusse der Arbeit wird noch gezeigt, dass man nicht

nur alle geometrischen Anfgaben zweiten Grades mit dem Zirkel

allein durchfiihren kann, sondern dass man ausserdem noch

verschiedene Bedingungen stellen kann, z. B. die, dass alle in

der Construction vorkommenden Kreise, mit Ausuahme eines

einzigen, durch ein und denselben willktirlich gegebenen Punkt

gehen sollen.

In der Arbeit ergeben sich noch einige. vielleicht neue Satze

liber das Princip der reciproken Radien.

Der Secretar ttberreicht eine Abhandlung von Dr. W. Wir-

tinger in Wien, betitelt: „Uber Functionen, welche
gewissen Fnnctionalgleichungen gentigen".

Ferner legt der Secretar ein versiegeltes Schreiben von

Dr. Jnstinian Hitter von Froschaner in Wien behufs Wahrung
der Prioritat vor, mit der Aufsehrift: „Znr Frage der Immu-
nitat fttr Infectionskrankheiten".

Das w. M. Herr Hofrath A. Winckler llberreicht eine Ab-

handlung, betitelt: „Uber den Multi plica tor der Differen-

tialgleichungen erstcr Ordnung". 11.
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Das w. M, Herr Prof. A. Lieben ubergibt eine Arbeit des

Herni Dr. Rudolph Wegscheider in Wien: „Uber Heinipiu-

saureathylather".

In derselben wird gezeigt, dass bei der Einwirkung von

Chlorwasserstoff aufeine alkoholische Hemipinsaurelosung neben

dembereits bekannten sauren Ester auch der bei 72° scbmelzendc

neutrale Athylester entsteht. Ferner wird die Identitat des auf

dieseni Wege erhaltenen sauren Athylesters mit denn bei der

Einwirkung von Alkoliol auf Hemipinsaureanhydrid und dem bei

vorsichtiger Verseifiing des neutralen Esters entstehenden sauren

Ester bewiesen und seine Eigenschaften und Constitution be-

sprochen.

Das w. M. Prof. V. v. Lang Ubergibt eine Mittheilung,

welcbe gewisse Beziehungen betrifft, die von J. J. Thomson
zwischen dem Dampfdruck und anderen physikalischen Grossen

veroflfentlielit wurden. Wahrend Thomson diese Beziehungen

bloss mjt Hilfe der allgemeinen Grleichungen der Dynamik abge-

leitet hat, wird bier gezeigt, wie sich dieselben auch aus den

Gesetzen der mechanischen Warmetheorie folgern lassen.

Selbstandige Werke, oder neue , der Akademie bisher nicht

zugekommene Periodica sind eingelaagt:

J. Giingl V. Ehrenwerth, „Ist die direete Darstellung von

schmiedbarem Eisen aller Art, beziehungsweise die Dar-

stellung von Roheiseu mit Gasen moglich? Leoben, 1890, 8".

1*
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fur Meteorologie und

im Motiate
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

September 1890.

Temperat
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Monatf'

'lag

I

2

:5

4

5

G

7

8
9

10

11

12

13

14

15

IG

17

18

19

20

21

22

23
24
25

2G
27

28
29

30

VVindesrichtung u. Slarko
Windesgeschvvin-

digk.iiiMet.p.Sec.

W
w
w
w
NW

w
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202'5 Meter),

September 1890.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

im Monate September 1890.

Tag



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wieii.

Jahrg. 1890. Nr. XXIII.

Sitzung der mathematisch-naturwisseiischaftliclien Classe

vom 13. November 1890.

DerSecretar legt den erscbieneueii Bericht der pra-

historischen Commission der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften, Bd. I, Nr. 2, vor.

Ferner legt der Se ere tar im Namen des Verfassers die

erste Lieferiing- des Werkes: „Ausfuhrliches Handbueh
der Photographie," von Dr. J. M. Eder, Director der k, k.

Versuchsanstalt fiir Photographie und Eeproductionsverfahren in

Wien, vor.

Der Secretar bringt weiters ein Dankschreiben des Herrn

Dr. Th. Pintner in Wien der Classe zur Kenntniss, fiir die dem-

selben gewahrte Reisesubvention zur Vornahme von mor-

phologischen Untersuchungen an der Cestoden-

familie Tetrarhynchus in italienischen Hafen.

Herr Prof. A. Adamkiewicz an der k. k. Universitat in

Krakau libersendet eine Abhandlung: „TJber das Wesen des

Hirndrueks und die Principien der Behandlung der

sogenannten Hirndrucksymptome" als vorlaufigen Schluss-

artikel seiner beiden in den Schriften der kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften erschienenen Abhandhingen liber denselben

Gegenstand.
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Herr Dr. Ediiard Mahler in Wien ttbersendet nachstehende

Notiz

:

Soeben erhielt icli ein Schreibeu von Prof. Brugsch aus

Berlin (dat. 8. November 1890), in welchem er mir folgende

Mittheilung macht:

„Eben scliickt mir Dr. Naville eine leider fragmentarisch

erhaltene Tempelinscbrift aus Tell Bast (in Abdriicken ) aus der

Epoche Osorkon I., mit der Angabe, dass vom Jabre I, dem

7, Pachon seiner Regierung bis zum Jahre IV, dem 25. Mesori

desselben, 3 Jahre, 3 Monate und 16 Tage vergangen seien. Mir

scheint die Eechnung ein Schaltjahr vorauszusetzen, desshalb

sende ich Ihnen diese Angaben."

Nachdem nun zwischen dem 7. und dem 25. Pachon eines

Jahres 1 7 Tage, also zwischen dem 7. Pachon des I. Regiermigs-

jabres und dem 25. Mesori dieses Jahres 3 Monate und 17 Tage

liegen, so sind — wenn man die biirgerlichen Jahre der Agypter

alle zu 365 Tage annimmt — zwischen dem 7. Pachon des I. Re-

gierungsjahres und dem 25. Mesori des IV. Regierungsjahres im

Ganzen 3 Jahre, 3 Monate und 17 Tage; namlich:

23 Tage Pachon

30 „ Payni

L( 30 „ Epiphi

30 „ Mesori

5 „ Zusatztage

II. 365 „ des darauffolgenden buigerlicbeu Jahres

III. ebenso 365 ., „ „ „ „

fenier 330 „ fiir die Monate Thoth bis Epiphi inchisive

und 24 „ Mesori
IV.

j

Summe=1202 Tage ==3 Jahre (zu 365 Tageu), 3 Monate und 17 Tage

Wird aber eines dieser biirgerlichen Jahre als Schaltjahr zu

366 Tagen eines festen Kalenders angenommen, dann bekommt
man fiir diesen festen Kalender 3 Jahre, 3 Monate und 16 Tage,

wie sich dies in der oben erwahnten Inschrift verzeichnet findet.

Es hat dies insofern ein weiteres Interesse, als ich in meiner

in den Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften

(Bd. LIV) publieirten Arbeit „Uutersuchuug liber die angebliche

Finsterniss unter Thakelat II. von Agypten" bereits die Annahme
eines festen Siriusjabres als Grundlage der dort gefUhrten Unter-
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suchung voraussetzte. Nun sind Osorkon I, und Thakelat II.

Konige derselben Dynastie (XXII. Dynastie, Bubastiden); wir

haben daber in der mlr von Briigsch giitigst gemachten Mit-

tbeilung einen weiteren Anhaltspunkt fUr die Berechtiguug der

Annahme eines festen Siriusjahres mit vierjahriger Schaltpeiiode

neben dem beweglichen Jahre in Agypten gewonnen.

Der Se ere tar legt ein versiegeltes Schreiben von Dr. Jus-

tinian Ritter v. Froscbauer in Wien behufs Wahrung der

Prioritat vor, mit der Aufscbrift: „Uber auf chemiscbem
Wege dargestellte krystalloide Substanzen, welcbe

das Individuum fiir eine Infectionskrankbeit imniun

macben."

Das w. M. Herr Prof. E. Weyr uberreicbt eine von Herrn

Regierungsratb Prof. Fr. Me

r

tens in Graz ausgefuhrte Notiz:

„Uber einen Satz der bbberen Algebra."

Die kurze Notiz entbalt einen einfacben Beweis des Abel

-

scbeu Satzes, dass die reine Gleiebuug xp — Jz=0, deren Grad p
eine Primzabl ist in einem auch A entbaltenden Rationalitatsbe-

reiebe nur dann reductibel ist, wenn A eine />te Potenz ist.

Herr Dr. Ricbard Rit. v. Wettstein, Privatdocent an der

Wiener Universitat, uberreicbt eine vorlaufige Mittheilung,

unter dem Titel: „Uber die fossile Flora der Hottinger

Breccie".

Im Jabre 18&8 babe icb in den Sitzber. der kais. Akad, der

Wissenscb. eine Abhandlung verofifentlicbt unter dem Titel

-

^Rhododendron Ponticum L., fossil in den Nordalpen" und in

derselben den Nacbweis erbraebt, dass der cbarakteristische

Pflanzenrest in der unter dem Namen „Hottinger Breecie" be-

kannten interglacialen Ablagerung identiscb ist mit dem recenten

Rhododendron Ponticum L. Bei der grossen Wicbtigkeit, welcbe

die Flora dieser Ablagerung ftir die Pflanzengeschicbte und ins-

besondere fiir die Gescbicbte der Flora von Mitteleuropa bat.
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habe icli schon damals den Plan geaussert, eine zusammen-

fassende Bearbeitiing jener Flora und der an diese sich kniipfen-

den Fragen vorziinehmen. Tn Ausfiihrnng dieses Planes luibe ich

zunaclist in den letzten Jahren ein nngemcin reichlialtiges

Materiale beschaift ; durch eigene Aufsammlimgen und solclie,

welehe die Direction des botanischen Museums der Wiener Uni-

versitat vornehmen liess,wurde ich in die Lage versetzt, aufGrund

einer Sammlnng von liber 1)0() Exemplaren eine genaue Unter-

suchung der Reste vorzunehmen. Zugleich habe ich auch 8chritte

eingeleitet, um zu einer genauen Kenntniss der Flora jener

Gebiete, in denen Rhododendron Pontlciini heute vorkommt, zu

gelangen. Nachdem der Abscliluss meiner Untersiichungen noch

einige Zeit in Anspruch nehmen wird, erlaube ich mir heute die

schon jetzt sicherstehenden Eesultate in Kiirze mitzutheilen.

In meiner citirten Abhandlung habe ich die Bebauptung

aufgestellt, dass gleichwie die fiir Rhododendron Ponticum be-

stimmten Pflanzenreste auch die anderen Fossilien solchen

Pflanzeu angehoren, welehe heute noch in gleichen oder ahu-

lichen Formen existiren. Die weiteren Untersuchungen haben

diese Bebauptung voUkonimen gerechtfertigt; ich habe bisher

Arten der Gattungen Pimis (2 Arten), Picea (1 Art), Taxus

(1 Art), Snlix (4 Arten), Cnrplnus (1 Art), Corylns (1 Art), Ulmus

(1 Art), Ffjfpis (1 Art), Alnuii (1 Art), Rhanmus (1 Art), Acer

(1 Art), Viburnum (1 Art), Sorbus (1 Art), Hedera (1 Art), Vnc-

cinmm (1—2 Arten), Fragaria (1 Art), Maianthemnm (1 Art) u. A.

sicherzustellen vermocht und zum grossten Theile vollstandig

iibereinstimmend mit recenten Arten gefunden. Die Gesammtzahl

der aufgefundenen Arten betragt etwa 30.

Sammtliche Arten finden sich heute noch im Verbreitungs-

gebiete des Rhododendron Ponticum und in Gesellschaft des-

selben. Es kann daher keinem Zweifel mehr unterliegen, dass in

interglaoialer Zeit die Flora der Gebirge des ndrdlicheu Tirol und

wahrscheinlich eiues grossen Theiles der Alpen ul)erhaupt, die-

selbe Zusamniensetzung besass, wie gegenwartig die Flora der

Sstlichen Umgebuug des schwarzen Meeres. (Pontische Flora).

Es ergeben sich daraus bestimnite Anhaltspunktc fiir die Be-

urtheilung der klimatischen Verhaltnisse jener Zeit.
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Von den in der Hottinger Breccie fossil erhaltenen Pflanzen

sind nur wenige nocli am Fnndorte der Ablagerung lebend zu

finden; die Melirzahl findet sich noch gegenwartig im Gebiete

der Alpen, erreicht aber schon bei bedeutend geringeren Hohen

die obere Grenze ihres Vorkommens; cine kleine Zahl von Arten

ist im Bereiche der Alpen heute iiberhaupt nicht mehr zu finden

and auf Gebiete milderen Klimas beschiankt.

Aiif eine Reihe von Folgerungen, die sich aus den Befunden

der Hottinger Flora ergeben und die fttr die Geschicbte der Ent-

wicklung iinserer Flora aus jener der Tertiarzeit von Wichtigkeit

sind, gedenke ich in meiner spateren Arbeit einzugehen, da sie

ansfuhrlichere Erorterungen erfordern.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei In WIen.





Kaiseiiiche Akadeiiiie der Wissenschaften in Wieii.

Jahrg. 1890. Nr. XXIV.

Sitzung der mathematisdi-naturwissenscliaftlicheii Classe

vom 20. lovember 1890.

Der Secretar legt das ebeu ersdiienene Heft VI—VII

(Juni—Jnli) des 99. Bandes, Abtheilung I. der Sitzung-s-

beri elite vor.

Das w.M. Herr Regierungsrath Prof. A. R ollett in Graz liber-

sendet flir die Denkschriften eine Abhandlung unter dem Titel:

„Untersuchungen iiber die Contraction und Doppel-

brechimg der quergestreif ten Miiskelfasern".

In derselben werden behandelt: Die verschiedenen Arten

der Untersuchung der Muskelcontraction; die Bewegungsvor-

giinge, welolie sicli an Insectenmiiskeln beobachten lassen; die

Bewegnngen lebender Larven von Corethra phimicornis\ das

Wellenspiel ausgeschnittener Insectenmuskeln; die fixirten

Contractionswelleu und ihr Verhaltniss zu den Welleu der

lebenden Miiskelfasern; die Fortpflanzungsgeseliwindigkeit und

Liiuge der Wellen bei den Insectenmiiskeln iin Vergleicb mit den

iiber Contractionswelleu der Muskelfasern vorliegenden Angaben;

die Querstreifung und der Ban der contrabirten quergestreifteu

Muskelfasern derlnsecten; die Untersuchung der Muskelfasern

mittelst spectral zerlegtem polarisirtem Lichte und eines modifi-

cirten gewobnlichen Polarisationsapparates, und zwar wiihrend

der Riibe und wjihrend der Tbatigkeit; endlicb sind in der Ab-

handlung einige Benierkungen iiber Contractionstheorien ent-

halten.
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Das w.M. Hen- Regieruiigsratli I'rof. A. Rollett in Glraz iiber-

sendet feruer eiiie AbhaiuUung- des Assistenteii am physiologi-

scheii lustitnte der Grazer Universitat Herni Dr. 0. Zoth:

„Versiiche liber die beugendc Striictiir der querge-

st re iften Muskcl fase ru".

In derselben wird gezcigt, dass man die Gitterspectren der

Miiskelu nicht bloss nacb den Metboden von Ranvier an ge-

scbabten Muskcllamellen oder diinnen lebenden Muskeln dar-

stellen kann; man kann sie viel besser nocb erbalten nacb den

Metboden, welclic Abbe fiir die Darstelliing der von beugenden

Objectstriicturen abbaugigen neugungsersebeiniingen im Mikro-

skope angcgeben bat, und zwar nicbt bloss von den Ranvier'-

scben Objecten, sonderu, was viel wicbtiger ist, aucb von isolirten

einzelnen Fasern. Zn dem Ende warden die Metboden Abbe's

wesentlich modificirt. Es zeigt sicb, dass zwar die Beugungs-

erscbeinungen, welcbe von Vertebratenninskein erzeugt werden,

solcben zu vergleicben sind, welclie von Glasgittern mit aequi-

distanten Streifen gleicber Anzabl erbalten werden, dass dagegen

ein solcber Vergleieb flir die Beugungserseheinungen der reicber

gestreiften Inseetenmuskeln nicbt geniaclit werden kann, Ibrc

Wirkung kann aber niittelst ibnen nacbgebildcter abnormaler

Gilter nacbgeabmt werden. Filr den lebenden Fioscbmuskel

wiederbolt Herr Dr. Zotb nacb seiner Metbode die Versucbe

Ranvier's iibcr den Einflns.s der Debnnng nnd Contraction auf

die Gitterspectren, wobei sicb ergibt, dass durcb die Erscbei-

nungeu an den Gitterspectren eine Entscbeidung liber dieExistenz

oder Nicbtexistenz eines bomogenen Stadiums bei der Contrac-

tion nicbt berbeigefilbrt werden kann.

Herr Prof. Dr. A. Adamkiewicz in Krakau iibersendet

folgende Notiz: „Weitere Beobacbt imgen liber die Giftig-

keit der bosar'tigen GescbwUlste (Krebse)."

In dem AnzeigerNr. XIII (Silziing der matb.-natiirw. Classe

vom 6. Juni 1890) babe icb eine kurze Miltlieilnng liber die

Existenz eines stark wirkendeu Giftes in der Substanz der

waliren Krebse gemacbt. Ini Verlauf nieiner weiteren Unter-

sncbuugeu liber diesen Gegenstaud babe icb folgende pbysio-

loiiiscbe Wirkuiigcn dieses Giftes feststellen konnen.
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Man kaiiii im Ablaiil" der Vcrgiftuiig'sersclieiiuingcii, die das

Krebsyift bei Thieren bcrvorviift zwei Stadicn iiiiterscheideii.

Im ersteii Stadium sind die Erscheinung-en sehr heftig und

bestehcn in erboliter liespi ration, besclileunigter Herztbatigkeit,

PnpillenvcrcngeriiDg, Speiclielfluss und Krampfen. lu letztcren

ist der Opistbotonus baufig vorlierrschend und so stark, dass cr

das Thier auf den Kiicken scbleudert. Dann tritt eine Art Be-

taubung ein. Das Tbior liegt auf der Seite, rcspirirt scbnell und

kanu sicii nicbt erbeben.

Im zweiten Stadium entwickeln isicb allmablicb Labmungs-

erscbeinungen. Das Tbier erwacbt einigermassen ans der Be-

taubung, zeigt die Neigimg, sicb im Kreise zu dreben, an Gegen-

standen zu lebnen oder zu ruben. Bei ansseren Reizen scbreckt

es auf und lauft eine kurze Strecke scbeu davon. Dann verfallt

es wieder in eine Art Stumpfsinn, liegt auf dem Baiicb und ist

scbwer nufziiscbeucben. Erbebt es sicb, so sielit man eine deut-

licbe, allmitlig zunebmendc Scliwacbe der Hinterpfoten. Der

ganze Kdrper, aucb der Kopf sebwanken, als batten sie keinen

genilgenden Halt. Haufiges Zabneknirsclien. Dann steigert sicb

zuweilen nocb der Speicbelfluss erbeblicb, und das Tbier sinkt

auf einmal todt nm.

Diese Vergiftuugserscbeinungen weiseu auf eineBetbeiligung

des verlangerten Markcs bin.

Icb bebalte niir dicsen Gegenstaud, sowie weitere und aus-

fUbrlicbe Mittbeilungen tiber denselben Gegenstand vor.

Der Se ere tar legt ein versiegeltes Schreiben zur Wabrung

der Priori tat von den Herren Ricbard und Robert Kn oiler in

Wien vor, mit der Aufscbrift: „Verfabren zur Herstellung

von Constructionen aus Cement und Eisen."

Der Secretar Herr Prof. E. Sues s sjiricbt iiber den Kalkglim-

merscbiefer der Tauern. EinAufcntbalt auf dem Radstatter Tauern

und wiederbolte Besucbe der Glocknergruppe baben denselben

zu der Ansicbt geflibrt, dass die Triasablagerungen des Rad-

statter Tauern von dem Kalkglimmerscliiefer nicbt zu trennen

1*
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ist, (lass der letzteie vielmehr seiner Haiiptmasse nncli in grosseni

Massstabe die Erscbcinimg- der durch Drnck verjinderten Jura-

kalksteine der Schweizer Alpeii wiederliolt nnd als cin veriin-

derter Triaskalkstein /u betrachteii ist. Dieses Ergebniss scbeiiit

Peters bereits vur vielen Jaliren vorausgeseben zu baben. Eine

Habere Darlegung wird in den Sitzungsberichten der kais. Aka-

demie folgen.

Uas vv. M. Herr Director E. Weiss bericbtet iiber den

ziemlicb bellen teleskopiscben Kometen, den Dr. Zona in Palermo

am 15. d. M. im Sternbilde des Fiibrmannes anfgefunden bat iind

bemerkt, dass aiis den biesigen Beobacbtiingen desselben, ver-

bunden rait denen des Entdeckers imd anderen der Wiener

Sternwarte freundliclist aus Kiel, Mailand und Padua mit-

getbeilten, bereits geung" Material vorbanden sei, eine erste

Babubestimmung vorzunebmen. Dieselbe wird bereits von Dr.

Fr. Bidscbof, Eleven der liiesigen Sternwarte aiisgefiihrt und

wird wobl sebon morgen durcb ein Circular der kais. Akademie

der Wissenscliai'ten bekaunt gemacbt werden konnen.

Der Vortragende bericlitet welter, dass bei der Beobacbtung

des Kometen an der biesigen Sternwarte in den Morgenstunden

des 17. November Herr R. Spitaler am grossen Refractor der

Anstalt in der Nabe des Kometen einen selir scliwacben Nebel

bemerkte, der sicb durcb seine, wenn aucb langsame Beweg-ung,

als ein zweiter, zufallig in derselben Gesicbtslinie stebender

Komet zu erkennen gab. Leider war seitlier das Wetter so triibe,

dass derselbe bier in Wien nocb niclit wiedergeseben werden

konnte, und aucb von auswarts sind nns bislier nocb keine Beob-

acbtungen desselben mitgetbeilt worden. Es wird daber wobl

nocb eiuige Zeit verstreicben, bis liber die Babnelemente dieses

Kometen etwas Naberes bekannt werden wird.
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Circular

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

:vi . Lxxiii.

(Attsgefjebeii (ivi 21. November tS90.

)

Elemente und Ephemeride des vou Prof. Zona in Palermo am
15. November 1890 entdeckten Kometen, bereclmet von

Dr. Friedrieh B i d s ch o f.

Bis zimi Sclilussc der Rechnimg waren folgende Beobachtungen

cingelangt

:

Ort

1. Palermo

Kiel ....

Palermo .

Pudua

Wien . .

.

i.

5.

ij,

7. „ . . .

8. Palermo .

1). Padua . .

10. Mailand .

11. Palermo .

12. Wien ...

13. Mailand .

1890

Nov. 15

„ 15

„ IG

„ 16

„ 1(J

„ 10

„ 16

„ n

„ n
„ 18

„ 19

. 19

mittl. Ortsz.

10''24'i'l

12 13-0

9 1-1

9 M'4
10 47-8

If) 10-6

15 48-9

9 41-5

10 0-

11 ag-

io 37-

8 so-

il 21-1

M app.

5'>35"'54?80

35 2-2 -73

30 46-27

.30 35 47

30 17-51

29 19-39

29 10-64

24 57-60

24 52-19

24 27-40

18 42-33

13 50-35

5 13 2-60

d app,

-33°23'

33 24

33 37

33 38

33 37

33 40

33 41

33 51

38 51

33 52

34 4

34 15

-34 17

O-O

41-0

5-5

10-0

59-9

30-1

2-4

47-0

54 • 5

37-0

39-0

53-2

18-0

Beobacht.

Zona

7iUiia

Lanij)

Zona

.4bettl

Palisa

Spitali'i'

Agnello

Abctti

Celoria

Agnello

Spitaler

(eloiia

Aus den Beobaclituugeu Nr. 1 imd Nr. 12, sowie aiis dem Mittel

der zu Padua, Palermo und Mailand am 17. November angestellten

Beobachtungeu wurden folgende Elemente erhalten;
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T= 1890 Jiili 25 -O')! mittl. Berliner Zeit.

^= 84° 44- 35")
^j^^jj^

CO = 321 58 24
jggo.o;

i = 153 27 32 ^

log*/ = 0-27865

Hiediucli wird dcv mittlerc Ort bis auf — 2" in Lange (Heob.—

Rechn.), in Breite vollig- dargestellt. Die Elcmentc liefern folgendc

Ephemeride:

1890



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wieu.

Jahrg. 1890* Nr. XXY.

Sitzung der mathematiscli - naturwissenschaftlichen Classe

vom 4. December 1890.

Der Sec ret ar legt das eben erschienene Heft VII (Juli) des

99. Bandes Abtheilniig IT. b. der Sitziingsberichte vor.

Da.s c. M. Heir Prof. Dr. Rich. Maly in Prag iibersendet

eiDe Abhandhing- des Med. et Phil. Dr. F. Sehardiiiger, k, u. k.

Regimentsarzt, aus dem bacteriologischen Laboratorium des

k. Hi k. Militar-Sanitatscomites in Wien. Dieselbe hat den Titel:

„Uber eiue neue optisch active Modification der Milch-

saure, durch bacterielle Spaltung- des Rohrzuckers
erhalten."

In einem sanitar beanstandeten Wasser fand der Verfasser

einen Spaltpilz, dessen lebhafte Gahrtiiatigkeit auf kohlebydrat-

haltigeu Nahrboden ihn zu weiterem Studium aufforderte. Der

Spaltpilz stellte ein Kurzstabchen von iingefahr derselben Grosse

dar, wie sie der Bacillus acidi lactici bietet; meist sind zwei

Individuen beisammeu, oft wachst er auch zu Fadeu aus. Er

zersetzt Losungen von Rohr- und Traubeuzucker, indem er

daraus Milchsaure erzeugt. Die erbaltene Milchsaure hat alle

chemise hen Eigenschaften der sogenannten Para- oder Fleisch-

niilchsaure, und ihre Salze haben auch dieselbe Zusamnien-

setzung, d. h. das Zinksalz (C3H503)2.Zn krystallisirt mit 2 Mol;

Wasser, das Kalksalz mit 472 ^^^- ^^^sser. Aber optisch zeigen

Saure sowohl, als Salze einen fundamentalen, gegensatzlichen

Unterschied zur bekauuten Paramilchsiiure: wahreud namlich

letztere die Polarisationsebene rechts, in ihren Anhydriden und

1
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Salzen aber links dreht, dreht umgekehrt die vora Verfasser

erhaltene Milclisaure im freien Ziistande in wasseriger Losunj;'

links, als Aniiydrid nnd in den Salzen aber recbts. Dr. Scbar-

dinjrer erkannte daher in seiner Saure die bisher unbekannte,

optisch links drebende Saure und nennt sie Li nksmilcb saure.

Es ist dem Verfasser ferner gehmgen, die sebr interessante Thfit-

saclie fest/ustellen, dass durcb Miscbung von niolecularen Mengcn

seines milcbsauren Zinks mit paramilcbsaurem Zink ein Zink-

laf'tat erhnlten wird, das inactiv ist, mit 3 Mol. Krystallwasser

autscbiesst nnd daber mit dem gabrungsmilcbsauren Zink

identiscb ist.

Es ist damit f'iir die „Milcbsaure der Gabrung" bewiesen,

dass sie gleicb einigen anderen Sauren mit asymmetriscben

Koblenstoffatomen (z. B. Weinsaure) als ans zwei entgegengesetzt

optiscb activen Sauren bestebend betracbtet werden kann.

Der Sec re tar legt folgeude eingesendete Abbandlung vor:

1. „Elektriscbe Beobacbtungen auf dem boben Sonn-

blick (3100 w iiber dem Meere)", von J. Elster und

H. Geitel in Wolfenbnttel.

Die Verfasser verbracbten die Zeit vom 8. bis 24 Jnli d. ,1.

theils auf der meteorologiscben Warte des boben Sonnblick,

theils in der Fussstation Kolm-Saigurn. In erster Linie verfolgten

sie den Zweck, mittelst eines auf die Erscbeinung der licbt-

elektriscben Entladung gegriindeten Pbotometers die Intensitat

gewisser, dem brecbbarsten Tbeiie des Spectrums angeboriger

Strablen des Sonnenlicbtes in verscbiedenen Meeresboben zn

bestimmen und so eine etwaige Absorption derselben in der

Atmosphare nacbzuweisen. Ausserdem batten sie sicb darauf

eingerichtet, den Aufentbalt auf der Sonnblickwarte aucb nocb

nacb drei anderen Ricbtungen bin zu verwertben. Zuerst wollten

sie untersucben, ob in jeucr Hobe die Reibe der Substanzen,

welcbe die lichtelektriscbe Entla<lung durcb Sonnenlicbt zeigen,

eine nmfassendere ist, als im Tieflande; zweitens sollte der

taglicbc Gang des Potentialgefallcs, vvenn tbunlicb durcb glcicb-

zeitige Messungen in Kolm-Saigurn uud auf dem boben Sonnblick

festgelegt werden und scbliesslich beabsicbtigten sie, wabrend
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des Falles von Niederschlageu (besonders bei Elmsfeuer) den

Verlauf des Zeichenwechsels des Potentialgefalles iniierbalb der

Gewitterwolken zii verfolgen.

Die Beobaclitungen, die innerhalb der zu Oebote stehenden

Zeit nacb den letzten drei Ricbtungen angestellt werden konnten,

bildcn den Gegeiistaud der Mittbeilung; die pbotometriscben

Messungen bleiben einer spatereu Veroffentlicbung vorbebalten.

Ferner legt der Secretar vor:

2. .,Uber die Entstehung organischer Cylinder-

gebilde", von Prof. Karl Fuebs in Pressburg.

o, „Uber die Abbiingigkeit des specifiscb en Volume ns

gesattigter Dampfe von den specifiscben Volumen
der zugeborigen Fltissigkeiten und der Tem-

perat iir", von Dr. Gnstav Jager in Wien.

Herr Dr. Hans Reuscb in Kristiania sendet lolgende Mit-

tbeilung: „Uber sebr alte Gletscherbildungen" ein:

Die Herge, die den inneren Tbeil des grossenVarangerfjords

im norwegiscben Lappland umgeben, bestehenbauptsaeblicb aus

Conglomerat und Sandstein in ziemlicb flacbliegenden Scbicbten.

Mebrere von den Conglomeratmassen sind deutlicb alte Moranen.

Sie sind vollig ungescbicbtet und iiaben eine tbonig-sandige

Grnndmasse, erfUllt mit Steinen. Diese sind nicbt ecbte Roll-

steine, sondern zeigen ziemlicb unregelmassige Formen mit ab-

gerundeten Ecken und Kanten. Die meisten Steine besteben aus

arcbaiscbem Gestein, Gneiss, dioritiscbem Gestein u. s. w.

Mitunter kommen aucb Dolomitstlicke vor. Icb fand einige

von diesen letzteren auf ebenen Flacben mit deutlicben Scbeuer-

streifen verseben. Es waren eingegrabene Furcben, die zum

Tbeil in Ricbtungen, die nicbt parallel mit einander waren,

verliefen. und nicbt mit Spiegeln oder sonstigen Reibungs-

pbanomenen zu verwecbseln sind. Die Steine anderer Art batten

zwar oft die Formen von Scbeuersteinen, abernur ineinoder zwei

Fallen fand icb auf diesen deutlicbe Furcben. Es ist iibrigens

gaoz iibereinstimmend rait dem, was von jungeren Moraneiige-

bieten bekannt ist, dass es baiiptsacblicb Steine von passender

Weicbbeit sind, die Scbeuerungsfurcbcn darbieteu. In den Moranen
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bei Kristiania findet man /.. B. deutliche Striemen hauptsaclilicli

auf dem haileren silnrischeu Schiefer, wsihrend den granatischen

Gesteinen solche fehlen.

Eine Bestatigung des Moranencharakters des Conglomerates

fand ich an jener Stelle in dem Auftreten von „fossilen Scheuer-

streifen" auf der Unterlage. An der betreffenden Localitat war

das Conglomerat sebr Icicbt vervvitterbar, so dass Fliicben von

der Unterlage, die aus bartem Sandstein bestand, untersucht

werden konnten.

Diese Unterlage war scbon geglattet nnd mit vorziigliclien

Scheueriingsfurcben verseben. Zuerst muss also bier der Sand

zu Sandstein erbartet sein. Uber diesen Sandstein sind Gletscber-

massen geglitten und baben die iiberlagernde Moranenmasse

zuriickgelassen. Man bemerkt zwei Systeme von Scbeuerungs-

t'urcben. Das am meisten bervortretende war gegen Siidosten

gericbtet, das zweite lief ost-westlicb. Die Eisbeweyung in der

betreffenden Gegeud war in der recenten Eiszeit nord-ostlicb.

Das geologiscbe Alter des Finnmarken-Sandsteingebietes ist

nocb nicbt mit Sicberbeit festgestellt, da Fossilien bisber feblen.

Dr. Dabll bielt es fiir Perm. Meiner Ansicbt nacb ist es ebenso

wabrscbeinlicb, dass es alter und der cambro-siluriscbeu Scbicbt-

reibe zuzurechnen ist. Diese alten Systeme sind ja die wicbti<isten

Glieder in den Felsmassen der scandinaviscben Halbinsel.

Der Se ere tar Icgt drei versiegelte Scbreiben bebufis

Wabrung der Prioritat vor, und zwar:

1. Von Herrn cand. pbil. Victor Grunberg in Wien mit der

Aufscbrift: ,,Ein meteorologisches Problem".

2. Von Herrn Max v. Groller-Mildensee, k. und k. Oberst-

lieutenant in Wien, ohne Inlialtsangabe.

3. Von Herrn stud. pbil. F. Wilbelm in Wien mit dem Titel:

„Ein pbysikaliscbes Problem".

Das w. M. Herr Hofratb J. Hann uberreicbt eiiic fUr die

Denkscbriften bestimmte Abbandliing uuter dem Titel: ,, Die

Veranderlicbkeit der Temperatur in Osterreieb.''
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Im Aprilbeft 1875 der Sitzimgsbcrichte der niathematisch-

natiirw. Classe hat der Verfasser eine Untersnchung ver(5ffent-

liclit liber die Veranderlichkeit der Tagesmittel der Temperatur

von einem Tage ziim andern auf der Erdoberflache iiberhaupt.

Der Begriff der „ Veranderlichkeit der Temperatur" wurde hier

zuerst festgestcllt nnd dieses meteorologische Element nach

verschiedenen Ricbtungen hin einer Untersnchung unterzogen.

Von den OsterreiehischenStationen erscheint in dieserAbhandlung

nur Wien in Vergleich gezogen. Seither wurde im Anschlusse an

die citirte Abhandliing die Veranderlichkeit der Temperatur

detaillirter behandelt von Dr. Do ring fiir Siidamerika, Dr. Krem-
ser fiir Norddeutschland, Wahl6n fiir Russland, Scott fiir die

britischen Inseln, Knipping fiir Japan, abgesehen von zahl-

reichen Berechnungen fiir einzelne Orte. Der Verfasser erblickte

hierin eine Auiforderung, seine erstgenannte Arbeit dahin zu

erganzen, nun auch fiir Osterreich die Veranderlichkeit der Tem-
peratur einer speciellen Bearbeitung zu unterziehen. Die Ergeb-

nisse derselben werden in der vorgelegten Abbandlung veroflfent-

licht. In derselben werden von 53 Orten in Osterreich die mittlere

Veranderlichkeit der Temperatur und die mittlere Haufigkeit der

Tcmperaturdifferenzen bestimmter Grosse (nach Gradintervallen)

mitgetheilt. Die mittlere Veranderlichkeit ist hier ziim erstenmale

auf die gleiche Zeitperiode (1871/80) reducirt. Die Nothwendig-

kcit einer derartigen Reduction wird eingehend nachgewiesen und

erbrtert. Ohne dieselbe ist eine genauereConstatirung der ortlichen

Unterschiede unmbglich. Dnrch die Berechnung der Verander-

lichkeit der Temperatur von Wien in der Periode 1800 bis 1890

konnte z. B. gezeigt werden, wie bedeutend selbst noch die

zelinjahrigen Mittel der Veranderlichkeit, aus verschiedenen

Zeitriiumen abgeloitet, differiren. Wie erheblich eine sehr

geschiitzte Aufstellung der Thermometer im Innern einer Stadt

die Veranderlichkeit der Temperatur scheinbar herabmindern

kann, wird in deni Beispiele von Graz nachgewiesen.

Der mittleren Veranderlichkeit der Temperatur nach folgen

sich die einzelnen Theile von Osterreich in folgender Reihe:

Bosnien 2.25, Schlesien 2.12, Ost-Galizien und Bukowina 2.04,

West-Galizien 1.98, Niederbsterreich 1.98, Nord-Tirol 1.89,

Oberbsterreich 1.88, Mahren 1.85, Bohmen 1.81, Steierraark
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1.76, Kvaiu 1.75, Kiiinten 1.58, Siid-Tirol 1.46, Dalmatien

1.37, Nordkliste der Adria 1.35. Die liochgelegeneu Stationeii

sind aus dieseii Mitteln ausgeschlossen worden. Die Temperatur-

Veniiulcrlicbkeit uimmt mit der Hohe im Allgcnieiiieii zii, es

liisst sich aber keiae Kegel dafttr feststellen. Im AUgemeinen

scheint es, dass die Veranderliehkeit der Temperatur in den

Hohen von 1400 — 1800 m (in den Alpen) am grossten ist, und

dann nach oben wieder abninimt. Die sehr hoben Stationen

Santis (2500) und Sonnblick (3100) baben im Jahresmittel wieder

eine kleinere Veranderlicbkeit, was daber riibrt, dass /.war im

Winter die Veranderlicbkeit der Temperatur nocb bis /ur Sonn-

blickhobe zunimmt, im Sommerbalbjabr aber, speciell vom Mai bis

inclusive September, stark abnimmt. Die grosste mittlere Veriin-

derlicbkeit bat der Scbafberggipfel (1780w) mit 2°65, die

kleinste Riva mit 1°15. Von 76 comparirenden Orten (benacb-

barte des Auslandes beigezogen) nimmt Wien den 52. Platz in

aufsteigender Ordnung ein (mit 1°96), ftonublick den 57. (mit

2°05). Der Einfluss der Ortlichkeit auf eine besondere Steigernng

der Veranderlicbkeit wird in eiuigen Beispielen aufgezeigt:

(Gutenstein (NO) 1-81, Reichenau 2-19; Iscbl 1-76, Aussee

2°02). Auf der Siidseite der Alpen ist die Temperatur-Verander-

licbkeit erbeblicb kleiner als auf der Nordseite. Die Verander-

licbkeit nimmt auch nach Westen bin mit der Annaherung an

den Ocean ab. Diese Abn^abme tritt aber in den Jabresmilteln

desbalb weniger stark bervor, well im continentalen Klima die

Veranderlicbkeit der Temperatur im Sonimer viel starker ver-

mindert ist, als an Orten, die den Kiisten naher liegen.

Im AUgemeinen erreichte die mittlere Veranderlicbkeit

in der Periode 1871/80 im December ein Maximum und im

September ein Minimum. In Biibmen, Mabren und Schlesien,

Ober- und Niederosterreicb, Tirol, im Kitstenlande und in Bos-

nien tritt im Juni ein zweites Maximum der Veranderlicbkeit

auf, das in den letztgenannten dni Liindern deui Winter-

maximum recht nahe kommt. Auch der Marz bat im Siiden viel-

fach ein Maximum. Die Hochstationen baben das Hnuptmaximum

gleicbfalls im December, das Minimum aber entschiedeu im Mai.

Vom Mai bis inclusive September sind die Diiferenzen: Hocb-

stationen — Niederung negativ, in den ubrigen Monaten positiv.
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Der Ubergaiig voui April zum Mni uud vom September zum

October findet sprungweise statt, uiid zeigt hierin in den einzel-

nen Jahrgangen eine grosse Bestaudigkeit. Aiich die Hochthaler

haben gegeniiber dem Gebirgsvorlande ini Fruhjabre eine relativ

geringe Veranderlicbkeit, je hoher der Ort liegt, desto mehr

riiekt der Eintritt dieses Minus an Veranderlicbkeit gegen den

Sommer vor. Die Unterschiede im jabrlicben Gange der Veran-

derlicbkeit in grossen Hoben und in derNiederung warden einer

eingelienden Untersucbung unterzogen.

Die mittlereii Maxima der Erwarmung (der positiven Ditjfe-

reiizeni und der Erkaltung wurden gleicbfalls specieller uuter-

sucbt. In SUd-Tirol und dem Kustengebiete iiberwiegen das ganze

Jalir bindurcb die mittleren Maxima der Erkaltung gegeniiber den

mittleren Maximis der Erwarmung. In den ubrigen Tbeilen

Osterreicbs bildet nur der Winter eine Ausnabme, wo die Er-

warmungen iiberwiegen. Aucb auf den Hochstationen iiberwiegen

das ganze Jabr bindurcb die Maxima der Erkaltungen. Dieses

tjbergewicbt ist iiberall am grossten im August, den Siiden

ausgenommen, wo dies im September stattfindet.

Der Untersucbung der Verhaltnisse der mittleren Haufig-

keit der Temperaturdifferenzen verscbiedener Grosse ist der

zweite Abscbnitt der Abliandlung gewidmet. Es sei bier nur

erwabnt, dass die mittlere Anzahl der Tage im Jahre, an welchen

die Teraperatur von einem Tage zum niicbsteu sicb um =t 4° C.

und mebr geiindert bat, betragt in : Bosnien 55* 8, Galizien 45 • 1,

Ober- und Niederosterreicb 41- 1, Nord-Tirol 38 o, Bobmen und

Mabreu35-5, Steierraark 33 • 3, Karnten und Krain 29-6, Dal-

matien 15-4, Siid-Tirol 14- 1. Was einzelne Orte anbelangt, so

stebt Riva mit 6-4 Tagen im grossten Gegensatz zum Scbaf-

berggipfel mit 64*2 Tagen.

Von 50 comparirenden Orten ist Wien mit 25*4 Tagen

einer negativen Temperaturdifferenz iiber 4° der 40. Ort in auf-

steigender Ordnung; dann kommt gleicb derSonnblick mit 27" 5,

Sarajevo bat 29 • 3, Dolnja Tuzla 33 • 1, das Baumgartner Haus am

Scbneeberg bei Wien 39-8 solcher Tage.

TemperaturditJerenzen von 8° und dariiber gibt es im

Hocbgebirge oberbalb 2000 m 7 6 im Jabre, in Bosnien 6 6,

in Galizien 4 8, in Osterreicb 3 0, in Karnten und Krain 2'b. in
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Steierniark 2 2, in Bohmen und Maliren 2 1, in Dalniatien 9,

in Siid-Tirol 0-3. Die Haufigkeit der grossereii Temperatur

(iepiessionen wird specielier untersucht. Die grossereu Er-

kaltungen von 4° und dariiber nelimen im Verhaltniss zu den

gleich grossen Temperaturandernngen uberlianpt nach Bfiden

bin zu, an absolute)' Zabl natiirlieh ab. (Galizien 26, (jster-

reicb23, Bobnien und Mahren20, 0.stalpenltlnderl9, SUd-Tirol 12,

Steierraark und Dalniatien 11, Hochstationen in 2000 m 30).

Die grOsseren Evkaltungen sind iiberall baufiger als die gleicli

grossen Erwarmungen,

An den Stationspaaren: Sonnblick- Salzburg und Obir-

Klagenfurt wird aus den Beobaebtungen correspondirender Jabr-

gauge (las Vcrhiiltniss der Haufigkeit der Erwarmungen zu jener

der Erkaltungen iiberbaupt in der Niederung und auf grossen

Hoben untersuclit, lernerdie Haufigkeit eines Zeiobcnwecbsels in

den Teniperaturdifterenzen sich folgender Tage ( Wabrscbeinlich-

keit eines Teniperaturumscblages.) Die Unterschiede sind bier ge-

ringftigig. Es wird dann aucb nocb die mittlere Dauer der Erwar-

mungen und Erkaltungen auf grossen Hoben im Vergleicb zur

Niederung gepriift. Beide sind in grossen Hoben langer: Erkal-

tungen oben 2-30,unten 2- 14 Tage, Erwarmungen oben2-57,

unten 2 42 Tage. Diese Verbaltnisse werden aucb in Bezug auf

ibre jabrlicbe Periode untersucht. Die mittlere Dauer der Erwar-

mungen niebr J6ner der Erkaltungen gibt die Lange der Tem-

per aturwell en, welcbe mit der Hohe etwas zunebmen; Klagen-

furt-Salzburg geben 4 56 Tage, Obir4-61, 8onnblick 4-93. In

einem durcbscbnittlicbenMonate passiren oben eYg, unten 7 Tem-

peraturwellen. Es wurden dann aucb die mittleren M ixinia der

Dauer dieser Temperaturwellen speciell bebandelt und wird die

jabrlicbe Periode der letzteren iiberbaupt untersucbt. Diese Tem-

peraturwellen scbeinen, nacb einer genaueren Reclinung, ibre

gr5sste Lange (Dauer) im Marz zu erreicben mit5 1lTagen

und im September mit 4 48 Tagen, ibre kleinste im Juli und

December mit 4 64 Tagen.

Zum Scblusse wird nocb gezeigt, dass in den 90 Jabres-

niitteln der Temperaturveranderlicbkeit zu Wien ein Einfluss der

Sonnenfleckenperiode auf die Grosse der Veranderliclikeit niclit

nachzuweisen ist.
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Das w. M. Heir Prof. Lie ben Uberreicht eine Abhandlung
(les Herrn Prof. Aug. Freund aus Lemberg, betitelt: „Zur
Kennlniss des Vogelbeersaftes und der Bildung der
Sorbose, 1. Mittheilung",

Herr Dr. C. Grobbeu, Professor an der k. k. Universitat in

Wien, uberreicht eine Abhaudlung, betitelt: „Die Antennen-
driise von Lucifer Reynaudii M. Edw.".

Die Antennendriise von Lucifer besteht aus Eiidsackchen,

Harucanalchen und einem kurzen Harnleiter. Sie zeigt hierin

die bekannteu Verhaltnisse, mit der einen Besonderlieit, dass die

'Harncanalchen der beiderseitigen Driisen in Folge von Ver-

waclisung an einer Stelle durch einen Verbindungsgang com-

nimiiciren. In histologischer Hinsicht jedoch ist eine, soweit

bekannt, Uberhanpt noch nicht beobachtete Structureigenthiim-

lichkeit hervorzuheben, darin besteheiid, dass das Protoplasma

(ier Harncanalcbenzellen in senkrecht zur Oberflache gestellte

Flatten angeordnet ist, welche bogenformig in nahezu gleichen

Abstanden von einander verlaufen, Diese Plattenbildung lasst

sich von der in den Nierenzellen so baiifig beobachteten soge-

nannten Stabchenstructur ableiten.

Herr Dr. Richard Ritter v. Wettstein, Privatdocent an der

Wiener Universitat, iiberreichte eine Abhandlung, betitelt: „Die

Omori ca-Fichte, Plcea Omoi-ica. Eine monographisehe
Studie".

Die wichtigsten Resultate dieser Abhandlung sind:

1. Picea Omoricn tindet sich in zwei getrennten, kleincn

Arealen im Norden der Balkanhalbinsel. Das eine liegt in Ost-

bosnien nnd erstreckt sicli bis nach Westserbien ; das zweite liegt

ini Rhodopegebirge in Rumelieu.

2. Die Omorica-Fichte ist zunachst vervpandt mit den ost-

asiatischeu Arteu P. Ajanensis und P. Glehnii und mit der nord-

amerikanischen P. Sitkaetisis, zeigt aber auch deutliche verwandt-

schaftliche Beziehungen zur europaischen Fichte,
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3. Ahnliche Verbreitung unci verwandtschaftliche Beziehun-

geu wie Picea Omorica zeigt eine grosse Anzahl mit ihr /Aisammen

oder in angrenzendeu Oebieten vorkLommende Arten.

4. Den Typus der Picea Omorica zeigende Ficliten sind

fossil bel?annt aus dem europaischen Tertiar.

5. Ans den sub 2— 4 angefuhrten Thatsaehen, sowie aus

einigen weiteien, weniger wichtigen, folgt, dass die Omorika-

Ficbte einem Typus angehort, der zur Tertiar/.eit in Europa ver-

breitet war, dessen Reste nocli in jener Art, sowie in den ge-

nannten ostasiatisch-nordamerikanischen Arten vorliegen.

6. Gleiche Gesebichte, wie P. Omorica, haben zablreiche

andere Pflanzen, die in denselben oder nabe liegenden Gebieten

heute noch vorkommen. Dazu gehoren vor Allem solche, deren

„endemiscbes" Vorkommen in den ostlicben Auslaufern der Alpeu

scbon lange auftiel.
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Beobachtungeu an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und

im Monate

Lulldrurk in Milliiiieteni

Tag Tages-

inittel

Abwei-

chuug V

Normal-

stand

Teniperatur Celsius

Tages-

uiittel

Abwei-

chung V

Normal-

stand

1

2

3

4

5

t;

7

8

9

10

11

12

13

14

If)

1(5

17

18

19

20

21

22

23
24
25

26

27

28

29

30
31

747.1
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Erdmagnetismus. Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

October 1890.

T

Max.
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt fur Meteoroiogie und

im Monate

Tag

11

12

13

14

If)

IG

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26
27
2K

29
30
31

Windesriclitun^

und Starke

W 1
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Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wieu (Seehohe 202*5 Meter),

October 1890.

Bewolkung

2' 0'
Tages-

mittel

8
8

1

2

3.

5

10
6

1

1

7

2

1

1

5

10

9

4
3

1

10

10<

7

8 10

do® 10

10

8

10

9 9

9

S^ 7

9
i

9
I 8

10® 9

10 ,10

10 iio

6
1 9

8 8
10 9

6.1 6.5

6

Ver-

dun-
stung
ill Mm.

Dauer
des

Sonnen-
scheins

in

Stunden

Ozon
Tages-

mittel

Bodentemperalur in der Tiefe

I

0.37" 0.58- I
0.87" I 1.31- 1.82-

Tages- Tages-

mittel mittel

1.0
5.7
5.7
2.7
2.7

2.7
7.0
9.3
5.7
5.3

3.7
3.7
0.0
0.7
0.7

9.3
8.0
B.O
6.0
10.0

6.0
5.0
5.3
6.0
6.0

1.2
1.4
1.6
4.0
2.9

1.8
1.8
1.6
1.

1,

2,

1,

1,

0.6
0.5

0.6
1.4
1.3
1.5
0.8

0.8
1.0
0.6
0.6
0.4

1
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Beobachtungen an der k. k. Centralanstalt liir Metoorologie und
Erdmagnetismus, Hohe Warte bei Wien (Seehohe 202*5 Meter),

Im Monate October 1890.

Tatf



Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1890. Nr. XXYI.

Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen Classe

vom 11. December 1890.

Der Secretar legt eine eingesendete Abhandlung von

Herrrn Vincenz v, Giaxa, Professor an der k. k. nautischen

Schule in Lussinpiccolo: „Theoretische Formel fUr die

Gangbestimmung astronomischer 1> egulatoren" vor.

Ferner legt der Secretar ein versiegeltes Schreiben behufs

Wahriing der Priori tat vor, welches die Anfschrift tragt:

„Heilung der Amblyopic und Amaurose", von Dr. Johanu

Hirschkron in Wien.

Das w. M. Herr Prof. Emil Weyr iiberreicht eine Abhand-

lung: „Uber Raumcurven sechster Ordnung vom Ge-

schleclite Bins." (Erste Mittlieilung.)

Ferner iiberreiclit Herr Prof. Weyr eine Arbeit des Herni

Theodor Schmid in Linz: „Uber Beriihrungscurven und
Hiilltorsen der windschiefen Helikoide und ein dabei

auftretendes zwei-zweideutiges Nullsystem"

Herr J. Liznar, Adjunct der k. k. CentralanstaU. filr Meteoro-

logie und Erdinagnetismus, legt einen zweiten vorliiufigeu Bericht

vor ilber die von ihm im Sommer d. J. an 22 Stationcn aus-

gefUhrten erdmagnetisclien Messungen, welche einen Theil der

auf Kosten der kais. Akademie der Wissenscbnften unter-

nommeuen neuen magnetischen Aufnahme Osterreichs

bilden.

Alls <!er Ic. k. Hof- iiiirt Staatsdnn-kfiri-i in 'WIep.
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Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1890. Nr. XXVII.

Sitzung der mathematiscli - naturwissenschaftliclieii Classe

vom 18. December 1890.

Der Secretar legt den eben erschienenen 57. Band der

Denkschriften vor.

Das c. M. Herr Prof. L. Gegenbauer in Innsbruck iiber-

sendet eine Abhandlung: „Zur Theorie der regulareu

Kettenbriiche."

Der Secretar legt eine Abhandlung von Herrn Dr. Theodor

Gross, Privatdocent an der technischen Hocbschule in Berlin, vor,

betitelt: ,.Cliemische Versuche liber den Scbwefel".

Durcb Verbreimen von Scbwefelmilch erhielt ich eiaen

kohlenstoffhaltigen Riickstand, aus dem sicb ein eigentbiimlicher

Korper abscheiden liess, dessen Eigenschaften (selenartiges Aus-

sehen u. s.w.) icb in einer friiheren Mittheilung bescbrieben babe.*

Ich werde ibn als Substanz (a) bezeichnen. Dieser Korper kann

der Schwefelmilch nicht beigemischt sein und ist auch nicht aus

ihr und anderen Korpern zusammengesetzt; ich muss ihn daher

fUr ein Zersetzungsproduct derselbeu halten. Allerdings liess sich

aus ihr nur relativ vs^enig von ihm abscheiden, doch ergibt diese

Tbatsacbe keinen Einwand gegen meine Auffassung seiner Ab-

stammung; da eine genligende Menge zur Bestimmung seiner

Eigenscbaften dargestellt werden kann und die Zerlegbarkeit des

Schwefels aus den letzteren geschlossen wird.

1 Wiener akad. Anzeiger Nr. XXI, 1889.
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Urn weitere Einsicht in dieNatur des Schwefels zu erhalten,

liabe icli dann nach einer Reiiic andcrer, noch nicht ziim Ab-

schlusse gelangter Versucbe friiber von mir angestellte Beobacb-

tuiigen weitcrgefiibrt.

'

Wird Bleisnlfat in scbmelzendes, in einer Porcellanschale

befindlicbes Kaliumcblorat eingetragen, so erfolgt eine beftige

Einwirknng. Nacb der Farbe zu urtbeileu bildet sieb Bleisuper-

oxyd; bei fortgesetztem Erbitzen scbeidet sieb daraus Oxyd ab

iind die Masse erglUbt freiwillig. Bei der Reaction ist Cblorent-

wicklung dureb den Gevucb wabrnebinbar. Werden die kalt

gemiscbten Salze in einev strengflUssigen Retorte mit eingesetztem

Gasleitungsrobre gescbmolzen, so wird aucb vorgelegte Silber-

losung gefallt. Dagegen bleibt vorgelegte Baryiimnitratlosung

klar. Wurde 1 g Bleisnlfat, wie angegebeu, mit 20 g Kalium-

cblorat bis zur Zersetzuug des Superoxyds gescbmolzen, so I5ste

sieb die Scbmelze klar in verdiinnter Salpetersaurc auf und aus

der Losung fiel, aucb wenn der Uberscbuss der Saure grossen-

tbeils neutralisirt war, kcin Bleisnlfat; dagegen scbied es sich

ab auf Zusatz von etwas Scbwefelsaure.

Aus grosseren Mengen der Scbmelze wurde ein neuer Korper

abgescbieden. Dazu wurde Bleisnlfat in etwa das zwolffacbe

Gewicbt scbmelzendes, in einer sebr geraumigen Porzellanscbale

befindlicbes Kaliumcblorat allmiilig eingetragen. Die Salze waren

von reinster Bescbaffenbeit. Die Masse, die so lange erbitzt wurde,

bis das Bleisuperoxyd grosstentbeils zersetzt war, wurde nach

(lem Erkalten in verdiinnter Salzsaure unter Zusatz von Salpeter-

saure gclost. Dieser nur scbwacli sauren Losung («) wurde

Scbwefelwasserstofif im Uberscbusse oder aucb Ammoniumsulfid,

docb so, dass sic sauer blieb, zugesetzt.

Die von dem entstandenen Niederscblage abfiltrirte Fliissig-

keit (Ji) entbielt von bekannten, aus saurerLosungdurcb Scbwefel-

wasserstofif fallbaren Korpern nur nocb Spuren Blei. Sie wurde

mit Kaliurabydrat in grossem Uberscbusse versetzt, wodurcb ein

flockiger, von etwas Eisen gefarbter Niederscblag (c) fiel, der sieb

nacb mehreren Stunden abgesetzt batte. Die tiber ibm stehende

1 Man vergl. a. a. 0. In der ersten Zeile des Vesuches 2 ist statt

Kaliumhydrat: Kaliumcblorat zu leaen.
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Fliissig-keit, welclie etwa vorhaiulene losliclie Kieselsaiire unci

Thoneide enthalten musste, wurde abgegossen und der Nieder-

schlag zur voUstandigerenReinigung noclimals in verdiinnter Salz-

saure geliist. Die Losuiig {b') wurde filtiirt und in einen grossen

Uberschuss reinev starker Kaliumhydratlosung gegossen.

Der wiederum fallende Niederschlag {c') wurde mit heissem

Wasser vollstandig ausgewaschen. in verdiinnter Salzsaure g-el(>st

und die Losung [d) nothigenfalls filtrirt. Dann wurde sie in einer

Porzellanschale zurTrockenheit eingedampft und der etwas eisen-

haltige rothbraune Hiickstand erhitzt, bis keine Dampfe mehr

entwichen. Dieser Riickstand (^e) wurde mit heissem Wasser

ausgewasehen, getrocknet und im Reductionstigel im Was.^erstoff

stark gegliiht. Es hinterblieb ein graues hartes Pulver, das in

Salzsaure, Salpetersaure und KSnigswasser sich niclit merk-

lich loste.

Um es von Eisen zu reinigen, wurde es wiederholt mit Salz-

saure erwarmt und ausg:ewaschen. Nachdem es dann getrocknet

und gegliiht war, betrug sein Gewicht bei Verwendung von 75_«7

Bleisulfat 0-35 </ oder rund 47o ftii* den in letzterem euthaltenen

Schwefel. Es enthielt noch Spuren Blei und Eisen, die auch

dureh Auskochen mit Salpetersaure und Auswaschen nicht voll-

standig entfernt wurden, Ich bezeichne es als Substanz (|3).

Sehmelzeudes Kaliumehlorat wirkt auf diese Substanz nicht ein.

Wird sie mit Kaliumhydrat in der Silberschale geschmolzen und

die Schmelze mit Wasser behandelt, so bleibt ein flockiger Korper

ungelost, der sich leicht in verdiinnter Salz- oder Schwefelsaure

unter starker Kohlensaureentwicklung loste. In der schwefel-

sauren, von Spuren Bleisulfat abfiltrirten Losung bewirkte

Kaliumhydrat einen im Uberschusse nicht loslichen flockigen

Niedersclilag. Die iiber ihm stehende Fliissigkeit blieb, mit Salz-

saure angesauert, auf Zusatz von Schwefelwasserstofif klar. Aus

der schwach salzsauren Losung des Niederschlages fallte

Schwefelwasserstoff einen braunen, in Ammoniumsulfid nicht

merklich loslichen Korper.

Die Substanz (]3) war aus der Losung (b) erhalten, die im

Wesentlichcn von sammtlichen bekannten Korpern befreit war,

welche aus saurer Losung durch Schwefelwasserstoff fallen.

Ferner fiel sie nicht aus der Losung (a) durch Schwefelwasser-

1*
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stoflF, sondern erst, nachdem sie mit K<aliuml)ydrat geschmolzen

war, wurde durch ihu aus der sauren Losuiig der Schmelze ein

Niederschlag erbalten. Hiedurch unterscheidet sie sieh von den

ehen erwahnten Korpern.

Von Eisen, Mangan, Zink, Nickel, Kobalt ist sie durch ihre

UnlSslichkeit in Sauren nach dem Gliihen in Wasserstoff zu

trei::u.en.

Von Chrom unterscheidet sie sich dadurch, dass ihre alka-

lische Schmelze nicht gelb gefarbt ist.

Von Kieselsaure und Thonerde ist sie durch die Reactionen

(c) und (c') zu befreien, von erstererim Besonderen auch dadurch,

dass der Riickstand (e) wiederura in Salzsaure gelost v^ird.

Ich halte daher die Substanz (j3) flir einen neuen Korper.

Da sie keine Beimischung der verwendeten Materialien und

auch nicht aus dieseu zusanimengesetzt ist, muss wenigstens eines

der in ihnen entbaltenen vernieintlichen Elemente bei den vor-

stehenden Reactionen zerlegt sein und die Substanz (/3) ist dessen

Zersetzungsproduct; und zwar nehme ich an, dass sie aus dem
Schwefel stammt, da ich aus diesem einen ihr ahnlichen Korper

auf einem ganz anderen als dem hier beschriebenen Wege er-

balten habe. ^

Die Zerlegung des Schwefels mtisste bei dem Scbmelzen

des Bleisulfates mit Kaliumchlorat erfolgen, und es sind zwei

Falle moglich. Entweder die Atome des Schwefelmolekiils ent-

weichen v^enigstens zum Theile aus der Schmelze oder sie bleiben

darin und werden nur anders geordnet. Im ersten Falle muss ein

Verlust an Schwefel nachweisbar sein, im zweiten kann je nach

der Reaction das Schwefelmolekiil wiederhergestellt oder weiter

zerlegt werden. Beide konnten selbstverstandlich fiir verschiedene

Molekiile gleichzeitig in derselben Schmelze stattiinden. Manches

scheint mir dafiir zu sprechen, dass der zweite Vorgang anzu-

nehmen ist. Uber quantitative Versuche habe ich Folgendes

anzugeben

:

Wurden 0*7

—

O'Sg Bleisulfat mit dem zwanzig- bis dreissig-

fachen Grcvvichte Kaliumchlorat, wie augegeben, geschmolzen, die

Schmelzen in verdiinnter Salpetersaure gelost und die LOsungen

1 Ber. d. Berliner Akad., 14. August 1879, S. 788 u. s. f.
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mit Baiyumnitrat im Uberscbusse versetzt, so war das Gewicbt

des dadurch bewirkten Niederscblages nacb sorgfaltigem Ans-

wascben iind GlUhen stets grosser als das fur Baryumsulfat

berecbnete. Er entbielt etwas Blei, iind es Hess sicb aus ibm

aucb, nacbdem er mit Kaliumbydrat gescbmolzeu war, durcb

Schwefelwasserstoff analog wie aus der Substanz (jS) ein brauner

Korper abscbeiden.

Da mir fiir die letztere quantitative Metboden nocb feblen

und aucb niebt bekannt ist, in welcber Verbindnng sie in den

Niederschlag eingebt, gestatten die Ergebnisse der Analysen

keine einfacbe Auslegung.

Nacb Abscbeidung der Substanz (^) mtisste, wenn sie aus

dem Scbwefel stammt, dessen urspriinglicb vurbandenes Quantum

vermindert sein ; aber die Bedingungen ibrer Abscbeidung ge-

wabren darliber keinen sicberen Aufscbluss. Wurde namlicb die

Losung (6) unmittelbar mit Kaliuml)ydrat im Uberscbusse ver-

setzt, so fiel keiu Niederschlag, sondern um ibn zu erbalten,

musste erst das Blei dnrcb Scbwefelwasserstoff ausgescbieden

warden. Es kam also Scbwefel in die Losung, der irgendwie

oxydirt werden konnte.

Indem icb mir weitere Angabeii vorbebalte, erwabne ich

nocb, dass scbmelzendes Kaliumcblorat aucb auf Ferrosulfat sebr

heftig einwirkt.

Das w. M. Herr Director E. Weiss liberreicht eine Abband-

lung des Herrn Prof. G. v. Niessl in Briinn, betitelt: „Babn-

bestiramung des grossen Meteors vom 17. Janner 1890.''

Dieses um 5'' 11"" mittlere Wiener Zeit fast in der ganzen

Monarchic beobachtete, detonirende, grosse Meteor kam, wie

aus der Discussion sebr zablreicber AVabrnebmungen bervor-

geht, aus 248° 7 Azimut, in einer Bahn, welcbe nur 9°3 gegen

den Horizont des Endpunktes geneigt war, in der Ricbtung liber

Torda, Hatzfeld, Kroatiscb-Brod, Kamengrad (Bosnien) zu dem

39 1 km iiber der „Krbava", 30 km ostlich von Gospic gelegenen

Hemmungspunkte. Das erste Erscheinen in dieser Bahn ist bei

einer Hobe von mindestens 157 hn uacbgewiesen. Heftige Deto-

natiouen nacb der Hemmung wurden sowohl in Kroatien als aucb
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in Bosnien, Ostlicli bis Uber Kljuc hinaus veinommen, Meteoriten

sind jedoch nicht aufgef'imden w-ordeu. Die von dem Meteore in

der Atmosphare ziirllckgelassenen Residuen bildeten eine unge-

fahr 190 /-m lange Rail chsaule, welche noch liber eine Viertel-

stunde nach dem Falle sichtbar blieb. Der Radiationspunkt des

Meteors ergab sich in 113°6d=2-6Rectascensionund21 •7=+=2°0

nordliche Declination, die geocentrische Geschwindigkeit aiis

37 Danerschiitzungen zu 54'4 A-w. Hieraus wurde die heliocen-

trische Gescbwindigkeit zu 63 • 7 km oder 8 • 6 geogr. Meilen ab-

geleitet, entsprecbend einer byperbolischen Bahn mit der Halb-

axe a r= 0-41. Der kosmische Ausgangspunkt ergab sich in 78°

7

Lange und 0°7 siidlicber Breite. Er liegt ganz nabe den Aus-

gangspunkten der Meteoriten von Orgueil und einiger grossen

detonirenden Meteore, welche einerseits im November und

December, anderseits ini Mai und Juni bei ihrem Zusammen-

treffen mit der Erde beobachtet worden sind.

Das der Bahnbestimmung zu Grunde liegende, ungewohnlich

reichhaltige Material (an 100 einzelne Mittheilungen), welches

hauptsiichlich der Initiative des w. M. der kais. Akademie, des

Herrn Sternwartedirectors Prof. Dr. Edmund Weiss zu danken

ist, lasst tibrigens mit Sicherheit erkennen, dass nm bezeiciineten

Abende kurz hinter einander einige, demselben Rndiationspunkte

angehorige grossereMeteorerscheinungen beobachtet worden sind.

Das w. M. Herr Director E. Weiss spricht ferner liber den

Kometen, den der Assistent der Wiener Sternwarte Herr R. S pi-

ta! er in den Morgenstunden des 17. November d. J. entdeckte.

Wie bereits in der Sitzung vom 20. November erwahut

wurde, trat in Wien nach dem 17. November triibes Wetter ein,

welches bis in die ersten Tage des December anhielt. Da wahrend

dieser Zeit auch von auswiirts keine Beobaehtnngen des neuen

Gestirnes einlangten, pondern nur von verschiedenen Seiten ge-

meldet wurde, man babe es vergeblich gesneht, hielten wir das-

selbe bereits fiir verloren, als es Herrn Spitaler bei einer unver-

mutheten Anfhellung am 4. December gelang, es von Neuem

wieder auf/.ufiuden. Von da an wurde der Komet bier wieilerbolt

und am 6. December auch in Kopeubagen beobaelitet, und nach-
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dem am 13. December uoeh eine Beobachtung- gelungen war, von

den Herren R. Spitaler und G. Rosmanith an eine Balin-

bestimmimg- gesebritten, die bereits diirch das Circular LXXIV
der kais. Akademie bekannt gemacbt ist.

Bei der Bahnbestimmung zeigte sich sofort, dass trotz des

sehr geringen geocentriscben Laufes die Beobacbtnngen sieb

nicbt dm'ch eine Parabel darstellen lasseu, sondern eine Ellipse

mit der verbaltnissraassig sebr kurzen Umlaufszeit von 67^ Jabren

erfordern. Ist dies Resultat scbon an und fiir sicb iuteressant, so

gewinnt es iioch dadurcb sebr an Interesse, dass, vorausgesetzt

die Babn sei bereits eine gute Annaberuug an die TVabrheit, der

Komet gegen das Ende des Jabres 1887 dem Jupiter sebr nabe

kam uud daber wabrsobeinlicb erst vor drei Jabren von diesem

miicbtigen Planeten in seine jetzige Babn abgelenkt wurde. Be-

merkenswertb ist nocb, dass die Babnelemente in alien Stlicken

eine betracbtlicbe Almlicbkeit mit der Babn des periodiscben

Tempel'schen Kometen von 1867 (1867 II) aufweisen, abge-

seben von dem Umstande, dass die Perihellange um 180° ver-

schieden, also die Babn in ibrer Ebene um 180° um ibre Haupt-

acbse gedrebt ist. Aucb mit der Babn des Faye'scben Kometen

bat unser Komet eine gewisse Abnlicbkeit, nur liegt bier an der

Stelle des aufsteigenden der niedersteigende Knoten. Hier ist

daber die Knotenlinie um 180° gedrebt.

Herr Prof. Dr. J. M. Pernter Uberreicbt eine Abbandlung,

betitelt: „Di6 Windverbaltnisse auf dem Sonnblick und

einigen anderen Gripfelstationen."

Seit September 1887 functionirt auf dem Sonnblick ein Ane-

mometer. Bearbeitet wurden die ersten zwei Jabre der Aufzeich-

nungen dieses Instrnmentes, und zum Vergleicbe wurden nocb

die Beobacbtnngen auf dem Obir, Santis, Pikes Peak, Pic du Midi,

Puy-de-D6me und dem Eiffeltburm herangezogen. Aus diesen

Untersucbungen ergeben sicb die folgenden Resultate:

A. Taglicber Gang. Der taglicbe Gang der mittleren

Windgescbwindigkeit ohne Riicksicbt auf die Ricbtung) erweist

sicb als resultirend aus der Ubereinanderlagerung des taglicben

Ganges der Geschwindigkeit der einzelnen Windricbtungen.
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Letztere zeigen keinen alien Richtungen gemeinsamen Gang, es

fallt vielmehr das Maximum und das Minimum flir verscbiedene

Richtungen auf verscbiedene Stunden und Tageszeiten. Fiir den

Sonnblick ist deutlicb ausgesprocben das Gesetz der Drebung

des Maximums der Starke der einzelnen Richtungen niit der

Sonne, fiir die librigen Gipfel ist dies nicht sicber nach-

weisbar.

Im taglichen Gauge der Haufigkeit und des Windweges ist

aber genanntes Gesetz deutlicb ausgesprocben, und zvvar fiir alle

Rerggipfel. Die Ursache dieser Drebung des Maximums mit der

Sonne ist in der Hebung der Flacben gleichen Druckes durcb

die Erwarmung durcb die Sonne zu sucben, welcbe fiir die unter-

sucbten Stationen Morgcns ostlicb, Mittags siidlich, Abends west-

licb stattfindet.

Die Zerlegung der Windkraft in ibre Compouenten zeigt,

dass die in den Meridian fallende Nord-Slid-Componente auf

einigen Gipfeln stets nordlicb, auf anderen stets siidlich ist; nu'--

Sonnblick und Puy-de-D6me weisen einen Ubergang dersell

aus der nordlicben in die siidlicbe Ricbtung um die Zeit der

grdssten Tageswarme auf. Allein aus dem taglichen Gang der

Ricbtung der Resultirenden erkennt man, dass auf alien Gipfelu

um die Mittagsstunde die Ricbtung siidlicber wird. Es hangt dies

offenbar ebenfalls mit dem Gesetze der Drebung des Windes

mit der Sonne zusammen.

B. Jabrlicber Gang: Der jabrlicbe Gang der mittleren

Windgescbwindigkeit (obne Riicksicbt auf Ricbtung) zeigt im

Allgemeinen einen dem jahrlichen Gang der Teraperatur ent-

gegengesetzten Verlauf. Pikes Peak gehorcbt genau, Obir sebr

nahe diesem Gesetze. Sonnblick und Silntis befolgen das Gesetz

nur insoweit, als das Hauptniaximum in die kiiltcsten, das Haupt-

minimum in die warmsten Monate fallt; sie weicben aber von

diesem Gesetze ab durch ein secundares Maximum im August

und ein secundSres Minimum Ende September und Anfangs

October.

Der jabrlicbe Gang der einzelnen Richtungen ist nicht fiir

alle derselbe. Auf dem Sonnblick, Santis und Pikes Peak erkennt

man einen Anklang an ein analoges Verhalten der Maxima wie

beim taglichen Gang.
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Im Durchschnitte sind alle Winde im Winterbalbjahr starker

als im Sommerhalbjahr; nur auf den beiden hochsten Gipfeln

finden wir, der eben genannten Analogie entsprecbend, die Siid-

winde im Sommerbalbjabr starker als im Winterhalbjabr. Dor

jabrliche Gang- der Haiifigkeit iind des Windweges zeigt, dass

die Nordwinde in den kaltesten Monaten ihr Maximum baben, die

SUdwinde aber uicbt in den heissesten, sondern im Friihsommer

und September. Mit Ausnabme des Santis sind iiberall die Nord-

winde im Winterhalbjabr, die Siidwinde im Sommerbalbjahre

haufiger. Der jabrliche Gang der Windcomponente zeigt das

gleicbe Verhalten, wie wir es fiir Haiifigkeit und Windweg ge-

funden haben. Die resultirende Windkraft ist am grossten im

Winter und ibre Ricbtung ist im Winter am nordlichsten, in den

warmeren Monaten am siidlichsten (nur Santis maebt eine Aus-

nabme).

Die Jahressebwankung der Ricbtung der Resultirenden

iot durchwegs sebr bedeutend, auf alien grosser als ein Quadrant,

dem Pikes Peak 60°.

' C. AUgemeine Windverhaltnisse. Die Windrichtung

auf unseren hochsten Gipfeln wird von den wandernden Cyclonen

bestimmt und eiitspricbt nach dem Buy s-B alio t'schen Gesetze

im Wesentlichen den Isobaren im Meeresniveau. Unsere atmo-

sphariscben Wirbel reicben daher ilber unsere hochsten Gipfel

hinauf. Das Vorherrscben der Westwinde auf den Gipfeln ist

somit nicbt eine Folge ibrer Hobe.

Die mittlere Windgescbwindigkeit (obne Rucksicbt auf die

Ricbtung) nimmt auf den Bergen, auch von 2500 m aufwarts noch,

wabrscbeinlicb mit der Hobe etwas zu. Die grosse Windgescbwin-

digkeit nuf dem Eiffelthurm, welche der auf dem Santis gleich-

kommt; lasst es aber wabrscbeinlicb erscbeinen, dass in der

freien Atmospbare das Maximum der Windgescbwindigkeit in

einer Hobe erreicht wird, die jedenfalls niedriger ist als 2500,

und von da aufwarts eine Abnabme der Geschwindigkeit eintrete.

Die kleine Zunahme der Geschwindigkeit auf dem Pikes Peak

ware dann durch die grossere Reibung zu erklaren, welche auf

den niedrigeren Gipfeln gegeniiber den boberen herrscht.

Die Ricbtung der Resultirenden im Jahresmittel ist in den

verschiedeneu Jahren veranderlicb, jedenfalls bis zu
'/is

des

(Anzeiger Nr. XXVII.) 2
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Kreisnmfanges. Nicht einmal im Jahresmittel kOnnen wir daher

von einer coustantefi mittleren Wiiidrichtung sprechen.

Die Vergleichuug der Richtimg" der Resultiieudeu, wie sie

aiis den Windwegeu einerseits und andeiseits aus den Hiiufig-

keiten sich bereclinet, zeigt, dass es erlaubt ist, wie es fur die

Niederimg Coffin nachgewiesen hat, audi fiir Berggipfel sich

der Haufigkeiten zur Bereclinuug derselben zu bedieneu. Nur fiir

die einzelnen Monate des Jahves ergebcn sicb dabei etwas

grossere Diiferenzen.

Herr Dr. Gustav Kohn, Privatdocent an der Wiener Uni-

versitatjiiberreichteine Abhandlung: „Uber einige projective

Eigenschafteu der Poncelet'scheu Polygone."

Herr Dr. Gottlieb Adler, Privatdocent an der k. k. Univer-

sitat zu Wien, iibcrreicht eine Abbandlung: „IJber eine Con-

sequenz der Poisson-Mosotti'scbeu Tbeorie."

Die Poissou-Mosotti'scbe Theorie der maguetischen, be-

ziebungsweise dielektrischen Polarisation ergibt die Magneti-

sirungszahl k, beziehiingsweise die Dielektricitiltsconstante

K ^= l+4;rA-, abhangig von dem Bruchtheil g der Volumseinbeit,

welch er von den Molekiilen polarisirbarer Substanz wirklich

eingenommen wird.

Es ist in beiden Fallen

Die Abbandlung zeigt nun, dass aus Formel (1) durch ein-

fache Dififerenziation derselben die And e rung der Magneti-

siriingszahl, beziehungsweise derDielektricitatsconstante, mit der

Dichte des Korpers sich ableiten liisst.

Durch Dififerenziation der Formel (1) nach dem von der Sub-

stanz eingenommenen Volumen v ergibt sich namlich eine von

Helmholtz und Kirchhoff zur Beschreibung der an magne-

tisch und dielektrisch polarisirten K5rpern auftretenden Druck-

krafte eingefUhrte Constante
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Es ist also an der Hand experimenteller Ergebnisse

liber die Abhiingigkeit des A: von der Dichte eine Entscheidung

darliber nioglich, ob und innerhalb welcher Grenzen Po is sou's

Forniel (1) mit den Thatsachen in Einklang steht.

. Die von Boltzmann (diese Ber., Bd. 69) iiber die Ab-

bangigkeit der Dielektricitatsconstante der Gase vom Druck

festgestellten Thatsachen stehen in voUstem Einklang mit

Formel 2).

Hingegen lassen die vonQuinke liber die Volumanderungen

dielektrisch polarisirter Fliissigkeiten gemaehten Erfahrungeu

die Giltigkeit von Formel 2) als unwahrscheinlich erscheinen,

ergeben vielmehr y als selbststandige Constante.

Poisson-Mosotti's Formel 1) seheint sonach fiir Gase in

grosser Annaherung, fiir Fliissigkeiten hingegen nicht mehr rlchtig

zu sein.

Die von mehreren Autoren durchgefUhrte Verwendung von

Formel 1), aus ihr den von den Molekiilen wirklich einge-

noramenen Bnichtheil g eines Volums zu berechnen, und weiter-

hin Schliisse auf die Grosse der Molekiile zu ziehen, erscheint

auf Grund der gefiihrten Betrachtung lediglich fiir die Gase statt-

haft zu sein, in anderen Fallen jedoch der .Strenge zu entbehren.
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— — Studies from the Biological Laboratory. Vol.IV,Nr.3&4.

Batavia, s'Hage Natiiurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-

Indie. Deel XLVIII. (8" Serie Deel IX).

— — , Observations made at the magnetical and meteorological

Observatory at Batavia. Vol. VIII, 1883—85. Vol. X, 1887;

Vol. XI, 1888.

— — ^ Regenwaariiemingen in Nederlandsch-Indie: IX. Jahr-

gang. 1887. X. Jaargang 1888.

— — Verslag omtrent den Staat von sLands Plantentum to

Buitenzorg over het Jaar 1888.

— — Erste Supplement op dem Catalogus der Bibliothek von

s Lands Plantentum te Buitenzorg.

1



Belgrad, Annales geologiques de la Peniusule Balkanique.

Tome I.

Bergen, Bergeiis Museum Aarsbcretning for 1887 uud 1888.

Berlin, Akademie der Wissenschaften: Abbandlungcn aus

deui Jabre 1888.

— Berliner Mediciniscbe Gesellscbat't: Verhandhmgeu XIX. Bd.

— Deutscbe cbemiscbe Gesellscbaft: Bericbte 1889. Nr. 1—15

und 18.

— Deutscbe entomologische Gesellscbaft: Zeitschrift. Jahrgang

1889. Heft 1. und 2.

— Deutscbe geologiscbe Gesellscbaft: Zeitscbrift. XL. Band,

3. und 4. Heft—XLI. Band Heft 1 und 2.

— Elektrotecbniscber Verein: X. Jabrgang. Heft 1— 24.

— Fortschritte der Medicin. Band VH. Nr. 1—24.

— JabrbUcber Uber dieFortscbrittederMatbematik: BandXVIlI.

Heft 2. & 3. Band XIX. Heft 1.

— Koniglich preussiscbes geodatiscbes Institut: Astronomiscb-

geodiitiscbe Arbeiten. I. Ordnung. Telegrapbiscbe Liiugen-

bestimmung im Jabre 1887.

— — Das markiscb-tbiiringiscbe Dreiecksnetz 1889.

— — Polbobenbestimmungen aus dem Jabre 1886 vom Harz

bis zur daniscben Grenze. Gelegentlicb ausgefuhrte Pol-

boben- und Azimutbestimmungen aus den Jabren 1878—84.

— — Gewicbtsbestimmungen furSeitenverbaltnisse inScbema-

tiscben Dreiecksnetzen. 1889.

— — Geodatiscbe Literatur. 1889.

— — Lotabweicbungen in der Umgebung von Berlin mit

6 Tafeln. J 889.

— Konigiicb preussiscbes meteorologiscbes Institut: Ergebnisse

der meteorologischen Beobacbtungen. Instructionen fiir die

Beobacbter zu den meteorologiscben Stationen II., III. und

IV. Ordnung. 1888.

— — Deutscbes meteorologiscbes Jabrbucb fiir 1887. Fiir

1889. Heft 1.

— — Jabresbericbt vom April 1888 bis April 1889.

— Verbandlungen der permanenten Commission der inter-

nationalcn Erdmessung. 17—23. September zu Salzburg.



Berlin, Koniglicli preussisches g-eolog-isches Landesamt: Ab-

handlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und

Thiiringen. Band VI, Heft 4 mit Atlas. Band VII, Heft 3 und

4. Band IX, Heft 1 und 2 und Atlas. Baud X, Heft 1.

— Koniglich preussische Sternwavte: Berliner Astrouomisches

Jabrbucli flir 1891 mit Ephemeriden der Planeten (1—274)

fiir 1889.

— Physiologische Gesellschaft: Verhandlungen. Jalirgang 1888

bis 1889. Nr. 1—18.
: Centralblatt fiir Pbysiologie. 1888. Nr. 22— 26. 1889.

Nr. 1—20 und Literatur von 1888.

— Zeitschrift fiir Instrumentenkunde. 1889, 1.—12. Heft.

— Basisapparate und Basismessungen von Dr. A, Westphal. XL

— Zoologische Station zu Neapel: VIII. Band, Heft 3 und 4. —
IX. Band, Heft 1.

Bern, Mittheilungen der Naturforscbenden Gresellschaft aus dem

Jahre 1888. Nr. 1195—1214.

Birmingham, Proceedings of the Birmingham Philosophical

Society. Vol. VI, part 2.

Bologna, Memoria della R. Accademia delle scienze dell'Insti-

tuto di Bologna. Ser. 4. tomo VIII.

— Note sur les derniers progres de la question de Tunification

dn Calendrier dans ses rapports avec I'heure universelle.

Bonn, Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der

preussischen Rheinlande, Westphalens und des Regierungs-

bezirkes Osnabriick: XLV. Jabrgang, II. Halfte—XLVI.Jahr-

gang, I. Halfte.

Bordeaux, Memoires et Bulletins de la Soci6te de Medecine et

de Chirurgie. 1887. 1" — 4^ fascicules.

— — , Observations pluviometriques et tbermometriques faites

dans le Departeraent de la Gironde de Juin 1886 a Mai

1887.

, Memoires de la Soci6t6 des sciences physiques et natu-

relles de Bordeaux, 3*" serie. Tome III, 2'' Cahier.

, Actes de la Society Linn6enne de Bordeaux. 4® s6rie. Vol.

XL, Tome X. Vol. XLI. 5« s^rie. Tome I.

Boston, American Academy of Arts and Sciences: Proceedings.

N. S. Vol. XV, part. 2.
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Braunschweig, Jahresbericbt liber die Fortscbritte der Cbemic

fur 1886 III. uud V. Heft. FUr 1887 II. Heft.

Bremen, Abhandlungen des naturwissenschaftlicben Vereins.

X. Band 3. (Scbluss-) Heft.

Brtlun, Mittheilungen der k. k. mabrisch-sehlesiscben Gesell-

scbaft zur Befoiderung des Ackerbaues, der Natur- und

Landeskunde. 1888. 68. Jahrgang.

— Verbandlungen der naturforschenden Gesellschaft. XXVI.

Band. 1887.— VI. Bericht der meteorologischen Commission

Bruxelles, Annales de la Societe Beige deMieroscopie.TomcXII

annee 1885—8G; Tome XIII 1" fascicule.

— Annales de la Societe malacologique de Belgique. Tome

XXII, annee 1887.

— Observatoire Royal de Bruxelles Annales, N. S. Annales

astronomiques. Tome V, 3" fascicule, Tome VI.

— Annales meteorologiques. Tome II.

— Annuaire 1885—1887. 52''—55" annee.

— Bibliographic gen^rale de 1'Astronomic. Tome I. l'« partie-

— Societe entomologique de Belgique, Repertoire alphabetique

des noms specifiques admis on proposes dans la Sous-Famille

de Libellnlines par Alfred Preudhomme de Barre. 1889.

Bucuresi, Institulu meteorologie al Roraaniei: Analele. Tomo III.

1887. — Studiu asupra Climei Bucurestilor in auU 1885

bis 188. Partea 1.

Budapest, Akademie der Wissenschaften , koniglich Ungari-

sche, in Budapest: Almanacb 1890. Budapest, 1890.

— Geologische Anstalt, konigl. ungariscbe: VIII. Kotet, 6., 7.

und 8. Flizet. Budapest, 1888 und 1889.

_ _ Publicationen: tJber die Verwendbarkeit der Rhyolitlie

fiir die Zwecke der keramischcn Industrie von Ludwig

Petzek. Budapest 1888. — Der Hollohazaer (Radvanier)

Rliyolitb-Kaolin von Ludwig Petzek. Budapest, 1889. —
ErlJiuterungen zur geologiscbeu Specialkarte der Lauder

der ungariscben Krone. Umgebungen von Alparet, Zone 17.

Von Dr. Anton Koch. Budapest, 1890. — Umgebungen

von Banfify-llunyad. Zone 18. Von Dr. Anton Koch. Buda-

pest, 1889. — Zweiter Nacbtrag ziim Katalog der Biblio-

tbek der allgemeinen Kartensammlung der konigl. unga-



rischen geol. Austalt (1886—1888) von Jozsef Bruck.

Budapest, 1889.

Budapest, Akademie dev Wissenschaften: Evkonivei. Tizenhe-

tedikKitet. — VI. & VII. Darab. Budapest, 1888 und 1889.

— Az Electrodynaraometer altalauos elmelete. Dr. Izidor

Frohlich. Budapest, 1888.

— Unternehmung fiir Herausgabe naturwissenschaftlicher

Biicber: Band XXIX: Kriimmel, Az Oczean. Baud XXX:
Ilosvay, A Chemia alapelvei. Band XXXI. Herman.
A Holgazdasag rovid foglalatja.

— N^pszerii Termcszettudomanyi Eloadasok Gylijteraeme. IX.

und X. Baud. Budapest, 1886 und 1887.

— Regia Societas Scientiarum Naturalium Hungarica. A Magyar
Halaszat Konive von OttoHerman. I. & II. Theil. Budapest.

1887.

— Enumeratio florae Transilvanicae.

— Crustacea Cladocera faunae Hungaricae.

Buenos Ay res, Anales del Museo nacional de Buenos Ayres

Entrega XV.
— Observatorio nacional Argentino. Vol. X.

— Censo agricolo-pecuario de la provincia Buenos Ayres.

Caen, Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie. 4® s6rie,

1«^ Volume annee 1886— 87.

Le Caire, Bulletin de I'lnstitut Egyptien, 2" serie, Nr. 9. Annee

1888.

Calcutta, Asiatic Society of Bengal: Journal. Vol. LVI, part II.,

No. 5. Vol. LVIT. Part II, Nos. 1, 2, 3.

— Records of the Geological Survey of India. Vol. XXI.

part 4.—Vol. XXII, parts 1—4.

— Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. XXIV,

part 1.

— Palaeontologia Indica. Ser. X., Vol. IV, part 3. Serie XIII,

1— 7.

— Manual of the Geology of India. Part IV.

— Notes on Economic Entomology. Nr. 2.

— Report of the Meteorology of India in 1885 & 1886. 11*>^ &
12*^ year.

— Indian Meteorological Memoirs. Vol. IV, parts II, IV, VI.



Calcutta, Weather Charts of the Bay of Bengal and adjacent sea

north of the Equator.—Chartes showing the specifie Gravity,

Temperature and Currents of the sea surface.

— Catalogue of the Moths of India. Parts IV, V, VI. & VII &

Index.

— Indian Meteorological Memoirs. Vol. Ill, parts III, IV, VL
A Index of the genera and species of the Mollusca in the

handlist of the Indian Museum. Parts 1 & 2.

Cambridge, Proceedings of the Cambridge Philosophical

Society Vol. VI, Parts 4, 5, 6.

— Transactions. Vol. XIV, parts 3 & 4.

— Bulletin of the Museum of comparative Zoology at Harvard

College. Vol. XVI, Nrs. 2, 3, 4. Vol. XVII, Nrs. 3, 4, 5.

— The Harvard College Observatory : Annual Report of the

Director. December 15. 1888.

— Annals of Harvard College Observatory: Vol. XVIII, Nrs.

VI -IX. Part. 1.

Vol. XIX, part I.

— Detection of new Nebulae by Photography.

— Index to Observations of Variable Stars.

— Mathematical Papers. Vol. I & II.

3. Annual Report of the Photographic Study of Stellar Spectra.

Cape -Town, The Transactions of the South African Philo-

sophical Society, Vol. IV. parts 1 & 2.

Catania, Bullettino mensile dell' Accademia Cioefiia di scienze

naturali. N. S. Fascicoli I—VIII.

Chemnitz, Deutsches meteorologisches Jahrbuch fiir 1887. I.

Halfte. Abtheilungenl.&IL— II.Halfte oder Abtheilung III,

1888. I. Halfte Abtheilung I. & II. VI. Jahrgang 1883.

Cherbourg, Memoires de la Soci^te nationale des sciences

naturelles et mathematiques. Tome XXV.

Coethen, Chemiker-Zeitung: Centralorgan. XIII. Jahrgang. Nr.

1—27, 30—103.

Chris tiania, Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Chri-

stiania. Aar 1886. Nr. 8. — 1889 Nr. 1.

— Archiv for Mathematik och Naturvidenskab. XII. Bind,

1.— 3. Hcfte.

— Viridarium Norvegicum. II. Band. 2. Heft.



Christiania, B0mmels0e ogKarmjzfen med omgivelser geologisk

beskrivne af Dr. Hans Reusch.

— Lakis kratere og lavastr0nime af Amund Hell and.

— Jahrbiich des norwegischen meteorologischen Institutes ftir

1885 und 1886.

— Zonenbeobachtungen der Sterne zwischen 64° 50' und 70°

10' nordlicher Declination. 1888.

Danzig, Schriften der naturforsehenden Gesellschaft. N. F.

VII. Band, 2. Heft.

Dehra Dun, Account of the operations of the Great Trigonome-

trical Survey of India. Vol. X.

Denver, Proceedings of the Colorado Scientific Society.

Vol. III. Part. 1.

Dorp at, Bericht iiber die Ergebnisse der Beobachtungen an den

Regenstationen der kaiserlich livlandischen gemeinniitzigen

und okonomischen Societiit ftir das Jahr 1887.

Dresden, Naturvrissenschaftliche Gesellschaft „Isis" : Sitzungs-

berichte und Abhandlungen. Jahrgang 1888. Juli bis De-

cember. Jahrgang 1889. Janner bis Juni.

Dublin, Royal Dublin Society: The scientific Transactions.

Vol. IV., II—V. - Proceedings. Vol. VI. N. S. Parts. 3—6
— Royal Irish Academy: Transactions. Vol. XXIX. Parts.

V—XI.

— — Proceedings. Ser. III. Vol. I. Nr. 1.

Edinburgh: Seventh annual Report of the Fishery-Board for the

year 1888. Parts. I, II, III.

— Transactions of the Edinburgh Geological Society. Vol. V.

Part 4.

Emden, 72. und 73. Jahresbericht der Naturforsehenden Gesell-

schaft in Emden 1886—88.

Erlangen, Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen

Societat in Erlangen. 1888.

Firenze, Opere di Galileo Galilei: Indice alfabetico e topogra-

fico de Commercio epistolare.

— Relazione sul servizio minerario nel 1887.

— Publicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di

perfezionamento: Archivio della scuola d'Anatomia patolo-



gica. Vol. II. — Exegesi medici legali sul Methodus testifi-

candi di Giovan Battista Codronghi.

Firenze, Liuee general! della Fisiologia del cerveletto. I.Memo-

ria. 1884.

— Osservazioni continue della Elettricita atmosferica. 1884.

Frankfurt am Main, Jahresbericht des pbysikalischeu Vereins

fiir das Rechnungsjahr 1886— 87.

— Senckenbergische naturforscbende Gesellscbaft: Bericbt 1889.

— a. 0. Societatum Litterae. II. Jabrgang Nr. 11 & 12. III. Jahr-

gang 1—4, 6—9.

Freiburg im Breisgau, Bericbte der naturforscbenden Gesell-

scbaft. III. Band. (1888). — IV. Band 1. bis 5. Heft.

Geneve, Bibliotb^que universelle: Arcbives des science? pby-

siques et naturelles. Tome XX, Nrs. 1—12. Tome XXI,

Nrs. 1—12.
— Memoires de la Societe de Pbysique et d'Histoire naturelle

de Geneve. Tome XXX, 1" partie.

— Memoires de I'lnstitut Genevois. Tome XVII. 1886—89.

Geneva, Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova.

Ser. 2\ Vol. III-VI.

Giessen, Jabresbericbt liber die Fortscbritte der Cbemie fiir

1886. 1., 2. & 4. Heft. 1887. 1. Heft.

— XXVI. Bericbt der Oberbessiscben Gesellscbaft fiir Natur-

und Heilkunde.

Gorz, Atti e Memorie dell' I. R. Societa agraria di Gorizia.

Anno XXVIII. Nro. 1—12.

Gotba, D. A. Petermann's Mittbeilungen aus Justus Pertbes'

geograpbiscber Anstalt. XXXV. Band. 1889. I—XII und

Ergiinzungsbefte 94—96.

Granville, Obio, Tbe Bulletin of Denison University. Vol. TV,

parts 1 & 2.

Graz, Landwirtbschaftliche Mittbeilungen fiir Steiermark. 1889.

Nr. 1—24.
— Mittbeilungen des Vereins der Arzte in Steiermark. XXV.

Vereinsjabr. 1888.

Greifswald, Mittbeilungen aus dem natnrvrissenscbaftlicben

Verein fiir Neu -Vorpommern und Riigen. XX. Jabrgang.

1888.



GUstro w, Archiv des Vereius der Freunde der Naturgesehichte

in Mecklenburg. 42. Jahr.

Ha ban a, Anales de la Real Academia de ciencias medicas

fisieas y naturales. Tomo XXV, Entrega 294—305.

Halle a. S., Zeitscbrift furNaturwissenschaften.4.FoIge.VII.Band

1.— 6. Heft. VIII. Band 1—2 Heft.

— Leopoldina. Organ der kaiserlicben Leopoldino-Caroliniscben

deutscben Akademie der Naturforscber. Heft XXIV. Nr. 23

bis 24. Heft. XXV, 188y. Nr. 1—24.
— Nova acta. Verbandlungen. 52. Band.

— Zeitscbrift flir Naturwissenscbaften. 4. Folge. VII. Band,

1.— 6. Heft. VIII. Band, 1. & 2. Heft.

— (0 Gj'alla) Beobacbtungen angestellt am Astropbysikaliscben

Observatorium in OGyalla. X. Band.

Hamburg, Seewarte: Archiv. Jabrgang I—XL
— — Monatsbericbte. Jabrgang I—XII; 1888 Januar, August

und November. 1889. Januar, Mai, Juni.

— Meteorologiscbe Beobacbtungen von 25 Stationen. Jabrgang

I -IX.

— Ergebnisse der Meteorologiscben Beobacbtungen ira Systeme

der Deutscben Seevrarte fur die Lustren 1876—1880 und

1881— 1885 sowie das Decennium 1876—1885.

— Deutscbe uberseeiscbe meteorologiscbe Beobacbtungen von

deutscben und hollandiscben Scbiffen flir Eingradfelder des

nordatlantiscben Oceans. Nr. 1— 7.

— Taglicber autograpbirter Wetterbericbt. Jabrgang 1888 und

1889.

— Deutscbes meteorologiscbes Jahrbucb fiir 1887. Jabrgang X.

Hanau, Bericbte der Wetterauiscben Gesellscbaft fiir die ge-

samm,te Naturkunde vom 1. April 1887 bis 31. Marz 1889.

Harlem, Society HoUandaise des Sciences: Archives N^erlan-

daises des Sciences exacles et naturelles. Tome XXIII,

2^ bis 5*^ livraisons.

— Archives du Musee Teyler. Ser. II, Vol. Ill, 3® partie.

Harrisburg, Annual Report of the Geological Survey of Pensyl-

vania for 1886. Part IV. and Atlas. Part IV. Part II. A.

A. Northern Anthracite-Field and Eastern Middle Anthracite-

Field.
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Heidelberg, Veibandlungeu des naturhistorisch-medicinischen

Vereins zu Heidelberg. N. F. IV. Band. 2. uud 3. Heft,

Helsingfors, Acta societatis pro fauna et flora Fennica. Vol.

ni. u. IV.

— Meddelanden afSoeietas pro fauna et flora Fennica. 14Haftet.

— Finlands geologiska Undersokning: Beskrifning till Kart-

bladet No. 10—14.

Karlsrube,Veroffentlicbungen derGrossherzoglichen Sternwarte

zu Karlsrube. III. Heft.

Kassel, XXXIV. und XXXV. Bericbt des Vereins fiir Natur-

kunde zu Kassel liber die Vereinsjabre vom 18. April 1886

bis dabin 1888.

Kj0benbavn, Memoires de TAcademie Royale. 6*^ serie. Vol. IV.

Nr. 8.

Klagenfurt, Naturliistoriscbes Landes-Museum: Diagramme

der magnetiscben und meteorologiscben Beobacbtungen.

Witterungsjabr 1889.

Konigsberg, Scbriften der pbysikaliscb-okonomiscben Gesell-

scbaft zu Konigsberg in Preussen. XXIX. Jabrgang 1888.

Krakau, Akademija Umiejetnosci: Rozprawy i Sprawozdania z

posiedzen vvydzialu matematyczno-przyrodniczego.Tom. XIX.
— Sprawozdanie Komissyi fizyjograficzney. Tome XXII.

— sposobacb wyznaczenia biegu cial niebieskicb przezD. Jana

Ko walozika.

— Pamietnik Akademii umiejetnosci w Krakowie. Tom. XVI.

La Haye, Oeuvres completes de Christian Huygens. Tome II,

Correspondance 1657—1659.

Lausanne, Association geodesique Internationale. Le Roseau

de Triangulation Suisse. III. Volume.

Leiden, Annales de I'Ecole polytecbnique de Delft! Tome IV.

1889. 3" et 4" livraisons. Tome V. I'' et 2* livraisons.

— Tijdscbrift der Nederlandscbe Dierkundige Vereeniging.

2" Serie Deel II. Aflevering 3. en 4.

Leipzig, Arcbiv derMatliematik undPbysik.II. Reibe. VII.Theil.

Heft 3 & 4. Vlll. Theil, Heft 1 & 2.

— Astionomiscbe Gesellscbaft: Vierteljabrsscbrift. XXIII. Jabr-

gang, Heft 4. XXIV. Jabrgang, Heft 1—4.
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Leipzig, Uber die Anweisnng der Sternphotograpbie zn Hellig-

keitsmessuDgen dor Sterne von C. V. L. Ciiarlier XIX.

— Centralblatt fiir kliniscbe Medicin. X. Jabrgang. Nr, 1 — 52.

— Journal fiir praktisebe Cbemie. N. F., Band 39, Nr. 1— 9,

12—22.
— Koniglicb sacbsiscbe Gesellscbaft der Wissenschaften: Ab-

bandlungeu. V. Band, Nr. 1— 6.

— Koniglicb sacbsiscbe Gesellscbaft der Wissenscbaften, Be-

ricbte iiber die Verbandlungen. 1888: I— IV, 1889, I.

Lemberg, Sprawozdanie sczynosci zakladu narodowego imienia

Ossolinskicb za rok 1889.

Lifege, Anuales de la Societe geologique. Tome XIII 1® et 2®

livraisons. — Tome XIV, 1** et 2^ livraisons. — Tome XV,
le— 3e livraisons. — Tome XVI, 1" livraison.

— Travaux du laboratoire de Leon Fredericq. Tome II, 1887,

1888.

Lisbon ne, Commissao dos trabalbos geologicos de Portugal.

Flora fossil de Portugal. Monograpbia do genero Dicrano-

pbyllnm; por Weuceslau di Li mo.

— Recueil d'Etudes paleontologiques sur la Faune cretacique

du Portugal. Vol. II.

— Etude geologique du Tunnel du Rocio; contribution a la

connaissauce du Sous-Sol de Lisbonne par Paul Cboffat.

London, Britisb Museum: Catalogue of tbe Marsupialia and

Monotremata.

— — of Fossil Cepbalopoda, Part. I.

— — of tbe Cbelonians, Rbyncbocepbalians and Crocodiles.

— — of Fossil Fishes, Part I.

— — of Fossil Reptilia and Ampbibia, Part II.

— — Illustrations of typical specimens of Lepidoptera betero-

cera. Part VII.

— Meteorological Office: Weekly Weatber Report. Vol. VI,

Nrs. 19—33, 36— 52. Appendix I. Summary for Jannary-

Marcb 1888, for February, March, July, September 1889.

— _ Quarterly Summary of the Weekly Weatber Repoit 1888,

Vol. V, Appendix I—IV, Nrs. 39—52.

Hourly Readings, Part I, January to March.
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Londou, Meteorological Office: Council: Report the R. Society

for the year ending with 31, March 1888.

— Nature. Vol. XXXIX, Nrs. 1001—1053.

— The Observatory 1889, Nrs. 145—157.

— The Pharmaceutical Journal nnd Transactions. 3. series

parts 229—231, Nr. 1006—1019.

— The Royal astronomical Society. Vol. XLIX, Nrs. 1— 9,

Vol. L, Nr. 1 & 2.

— The Royal Observatory at Greenwich: The nautical Alma-

nach and astronomical Ephemeries for the year 1893.

— Tlie Royal Institution of Great Britain: Proceedings. Vol. XII,

part. II. Nr. 82. List of the Members 1887.

— The Royal Society. ProceedingsVol. XLIV. Nrs. 272—283.
— Tlie Royal Philosophical Trnnsactions for the year 1888.

Vol. 179. A. B. — A Monograph of the Horny Sponges.

— The Royal Zoological Society of London: Proceedings of

the scientific Meetings for the year 1888. Part 4. — 1889.

Parts 1, 2, 3.

: The Transactions. Vol. XII, parts 8 & 9.

— The Linnean Society ofLondon: The Transactions. 2'^ series.

Zoology. Vol.11, Part 18. Vol. IV, Part 3. Vol. V. Parts 1—3.
— 2'' scries. Botany. Vol. II, Part 16.

: Zoology: The Journal. Vol. XX, Nrs. 119—121; Vol.

XXI, Nr. 132; Vol. XXII, Nr. 140.

: Botany. The Journal. Vol. XXIII. Nrs. 156 & 157. —
Vol. XXIV, Nrs. 163 & 164; Vol. XXV, Nrs. 165—170;

Vol. XXVI, Nr. 173.

— List of the Linnean Society of London. Session 1888— 1889.

—

Index to the Journal of the Linnean Society, Botany 1838 bis

1886.

Lund, Acta Universitatis Lundensis. Tom, XXIV, 1887— 1888.

Madras, Results of Observations of the Fixed Stars made with

the meridian circle at the Government Observatory in the

years 1865, 1866 and 1867.

Madrid, Almanaque Nautico para 1891.

— Memorias de la Real Accademia de Ciencias exactas, fisicas

y naturales de Madrid. Tomo XIIL parte 2 & 3 1888. An-

nuario 1889.
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Madrid, Resumen de las Observaciones meteorologicas durante

el ano 1884—1887.

Mailand, Osservazioni mcteorolog-iche esseguite aell' anno

1888.

— Publicazioni del R. Osservatorio di Breva. XXXIV &
XXXV.

Manchester, Society of Chemical Industry: The Journal.

Vol. VIII, Nrs. 1— 12 and Index.

— Memoirs and Proceedings of the Manchester literary and

philosophical Society 4. ser. Vol. I.

Melbourne, Natural History of Victoriii, Prodromus of the

Zoology of Victoria. Decades I—XIV—XVI—XVIII.

— Transactions of the Geological Society of Australia. Vol, I.

part 4.

— List of Members of the Geological Society of Australia. 1888.

part IV.

— Transactions of the Royal Society of Victoria. Vol. I, part 1.

— Proceedings of the Royal Society of Victoria. Vol. I.

Mexico, Observatorio meteorologico et magnetico central de

Mexico. Boletin mensual. Tomo II, Nr. 1.

— Memorias de la Sociedad cientifica Antonio Alzate, Tomo II.

Cuaderno 6— 10.

— Anales del Ministerio de Fomento de la Republica Mexi-

cana. Tomo VIII.

— Annuario del Observatorio astronomico nacional de Tacubaya

para el anno de 1890. Anno X.

Montreal, Proceedings and Transactions of The Royal Society

of Canada for the year 1888. Vol. VI.

— Contributions to Canadian Palaeontology. Vol. I, part 2.

Moskau, Societe Imp^riale des Naturalistes: Bulletin. Annee

1889. Nrs. 1 & 2.

— Nouveaux Memoires de la Societe Imperiale de Natu-

ralistes de Moscou. Tome XV, livraison 6.

— Observatoire astronomique et physique de Taschkent: An-

nales. Vol. II.

— Observatoire de Moscou. 2^ serie, Vol. I. — 2*^ livraison.

— Meteorologische Beobachtungen der landwirthschaftlichen

Akademie. 1888. II. Hiilfte.
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M OS kail, Moskauer mathematische Gesellschaft: Matematiczny

Svornik: 186(5—1879, 1881—1888. Vol. XV, Nr. 3.

MUncben, Koniglich bayerische Akademie der Wissenscbaften:

Sitzungsberic'bte. 1888. III. Heft. 1889. I. Heft.

— — : Abbandlungen. XVI. Band, 3. Abtbeiliing.

— Koniglicbe meteorologisc-be Centralstation: Beobacbtungen.

JabrgMiig XI. 1., 2. und 3. Heft.

— — : Ubersicbt iiber die Witterungsverbaltnisse im Konig-

reicbe Bayern. XL Jabrgang. Janner bis December.

— Repertoriiim der Physik. XXV. Band. Heft 1-12.

Nancy, liulletin de la Societe des Sciences de Nancy, 2® S6rie,

Tome IX, Fasc. XXI, 20« annee. 1887.

Napoli, Atti della R. Accademia delle scienze fisicbe e mate-

maticbe. Serie II, Vol. III.

— Rendiconti dell' Accademia delle scienze fisicbe e mate-

maticbe. Serie 2% Vol. II, Fasc. 1°— 12.

Newcastle-upon-Tyne, Transactions of tbe Nortb of Eng-

laud Institute of Mining and Mecbanical Engineers. Vol.

XXXVIII, parts 1—4.

New Haven, Tbe American Journal of Science. 3^ series. Vol.

XXXVII, Ns. 217—229.
— Proceedings of tbe American Oriental Society at Boston.

Mass. May 22. 1889.

— Contributions to Meteorology by Elias Loomis. Cbapter III.

Neucbatel, Bulletin de la Societe des Sciences naturelles. Tome
XVI.

New York, Tbe American Naturalist. Vol. XXIII, Nrs. 265—269.

Odessa, Memoires de la Societe des Naturalistes de laNouvelle

Russie. Tome XIII, No. 2. Tome XIV, No. 1.

— Matbematiscbe Gesellscbaft, Zapisky. Tom. VIII & IX.

1888.

Osnabriick, Siebenter Jabresbericbt des Naturwissenscbaft-

licben Vereines zu Osnabriick fiir die Jabre 1885 bis 1888.

Oxford, Radcliffe Observations 1885. Vol. XLIII. Results of

astronomical and meteorological Observations in tbe year

1885.

Palermo, Rendiconti del Circolo matematico. Tomo III, Fascicoli

1°— 6".
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Palermo, Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle

Arti di Palermo. N. S. Volume X.

— Giornale di Scienze naturali ed economique. Vol. XVIII &
XIX.

Paris, Academic des sciences: Comptes rendus hebdomadaires

des seances. Tome CVIII, Nos. 1—25. Tome CiX, Nos.

1—27.
— Academic de Medecine: Bulletin. Tome XIX, Table des ma-

tiercs. Tome XX, Nos. 1—52.
— Annalcs des Mines. Tome XIV, 4«'—6<* livraisons. Tome XV,

livraison 1^

— Annalcs des Ponts et Chaussees. 6^ serie. S" annee, ll'^— 12"

cahiers. 9« annee, l'^'"— lO*" cahiers.

— Bulletin du Comite international permanent pour I'execution

pbotographique de la Carte du Ciel. 3^ & 4" Fascicules.

— Reunion du Comite de rObservatoire de Paris en Septembre

1889.

— Bureau de Longitude et Coimaissance de Temps pour I'au

1889 & 1890. - Annuaire pour I'an 1888 & 1889. —
Ephcmerides des etoiles de culmination lunaire et de Lon-

gitude pour 1888 und 1889.

— Determination des ascensions droites de 521 etoiles.

— Nouv^elles Archives du Museum d'Histoire naturelle. 2" serie.

Tome IX, 2« Fascicule. Tome X, 1^^ Fascicule.

— Comite international de poids et mesures. Proees-verbaux

des seances de 1888.

— Institut de France. Theories nouvelles de I'Equatorial coude

et des Equatoriaux en general par M.Loewy etM. Puiseux.

— Nouvelle Methode pour la determination de la Constaute et

d'Aberration par M. Loewy.
— Journal de TEcolc polytecbnique. LVII. cahier.

— Materiaux pour I'Histoire primitive et naturelle de I'Homme.

XXIP Vol. 3« serie. Tome V. Octobre—Decembre 1888.

— Ministere de la Marine: Mission scientifique du Cap Horn.

1882—1883. Tome L Histoire du Voyage.

— Ministfere de ITnstruction publiquei Enquetes et Documents

relatifs a Tenseiguement superieur, XXIV. Rapport sur les

Observations astronomiques de Province.
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Paris, Moniteur scientifique. 33*' annde, 4' serie, tome III, 565"= bis

—576" livvaisous.

— Revue interuationale de TElectricitd et de ses Applications.

Tome VIII, Nos. 73—96.
— Soci^te deBiologie: Comptesrendus hebdomadaires. S'^serie,

tome. VI, 1889, Nos. 1—41.

— Societe entomologique de France: Annales. 6''s6rie, tome VII.

1"—4e trimestre.

— Societe geologiqiie: Bulletin. Tome XV, Nos. 7—9. Tome

XVI, Nos. 1—10. Tome XVII, Nos. 1 & 2.

— Memoires. 3" serie. Tome V.

— Societe des Ingenieurs civils: Memoires et Compte rendu.

4« serie. 42" annee, 1889, 1"— 12*^ cahiers.

— Societe mathematique de France: Bulletin. Tome XVI,

No. 6. Tome XVII, Nos. 1—5.

— Extrait des sciences mathematiques. Fevrier 1889.

— Societe philomatique de Paris: Bulletin. 7" serie, tome XII,

No. 4. — 8*^ serie, tome I, Nos. 1—3 et Memoires publics a

I'occasion du Centennaire, de sa fondation 1788—1888,

— Societe zoologique: Bulletin. 5« et 6« parties. Vol. XIII,

lr6_io« parties. Tome XIV, Nr. 1.

— Memoires pour I'annee 1888. Vol. I. l'''^—3® parties.

Petersburg, Academic Imperiale des sciences: Materialien zur

Mineralogie Russlands. X. Band. Bogen 7— 14.

: Memoires. Tome XXXVI, Nos. 12—17. Tome XXXVII,

Nos. 1 & 2.

— Bulletin der russischenpbysikalisch-chemisclien Gesellscbaft.

Tome XX, Nr. 9. Tome XXI, Nr. 1—9.
— Geologiscbes Comite: Bulletin VII. Nrs. 6—10. Bulletin VIII.

Nrs. 1—5 und Supplement zu Band VIII.

: Memoires. Vol. VIII, Nr. 1.

— Annalen des pbysikalisclien Central-Observatoriums. Jalir-

gang 1887. II. Tbeil.

— Acta Horti Petropolitani, Tomus X, Fasc. II, Descrip-

tiones et emendationes plantarum novarum in liorto

Imper. botanico Petropolitnno cultarum auctore E. Kegel.

1889.
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Petersburg, Observations de Pulkowa. Vol. XIV.
— — : Beobachtungen der Saturnustrabanten.

— — : Sternephemeriden auf das Jahr 1889.

— Horae societatis entomologicae Rossicae. Tom. XXIII.

Philadelphia, Proceedings of the Academy of Natural Sciences.

1888, Part III. 1889, Part I.

— The American Naturalist. Vol. XXIII, Nos. 271 & 272.

— Proceedings of the American Pharmaceutical Association in

the 3Q'^ annual Meeting. 1888.

— Alumni Association. 25"^ annual Report with the exercices

of the 68"" commencement of the Philadelphia College of

Pharmacy for the year 1888—1889.

Pisa, Atti della Societa Toscana di scienze natural!; Processi

verbali. Vol. VI. — Adunanza 11. Nobr. 1888.

— n Nuovo Cimento. Ser. 3% Tomo XXIV, Luglio-Dicembre

1888.

— Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa. Scienze

fisiche e matematiche. Vol. V e VI.

Pola, Kundmachungen fur Seefahrer und hydrographische

Nachrichten der k. k. Kriegsmarine. Jahrgang 1889, Heft

1—8.
— Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens. Vol. XVII,

Nr. 1—12.

Potsdam, Publicationen des astrophysikalischenObservatoriums

zu Potsdam. IV. Band, 2. Theil. VI. Band.

Prag, Konigl. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften. Ab-

handlungen der mathematisch - naturwissenschaftlichen

Classe vom Jahre 1887—88. 7. Folge, 11. Band.

Sitzungsberichte. 1887, 1888 und 1889.

— K. k. Sternwarte: Magnetiscbe und meteorologische Beob-

achtungen im Jahre 1888.

— Archiv der naturwissenschaftlichen Landesdurchforschung

von Bohmen. VI. Band, Nr. 1 und 5, VII. Band, Nr. 1 und 2.

— Berichte der osterreichischen Gesellschaft zur Forderung

der chemischen Industrie. X. Jahrgang, Nr. 7— 10. XL Jahr-

gang, Nr. 1—9.

— Listy chemick6. XIII. Rocnik, 61s. 4-10. — XIV. Rocnik,

dis. 1—4.

2
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Prag-, Listy cukrovarnick6. VII. Rocnik, cis. 3— 7. — VIII.

Rocnik, cis. 1— 3.

— Sbomik 16kafsky, III. Band, I. Theil.

Regensburg, Flora. 47. Jabrgang, 1.— 5. Heft.

Rio de Janeiro, Revista do Observatorio. Anno III, Nr. 12.

Anno IV, Nr. 1—12.
— Annaes do Imperial Observatorio de Rio de Janeiro. Tomo

III. Abserva^ao da passagen de Venus em 1882.

Rom, Accademia Pontificia de' Niiovi Lincei. Atti. Anno

XXXIX. Sessione 1-—7=\

— Accademia R. dei Lincei: Atti. Anno CCLXXXIII. 1886.

Vol. II, parte 1\ — Memorie parte 2\ —
Anno CCLXXXIV. 1887. Vol. Ill, parte 1-A\ — Anno

CCLXXXV. 1888. Memorie. Vol. IV e V. — Anno

CCLXXXVI. 1889. Rendiconti. Vol.V. Fasc. 1"— 10°.

— Bibliographia e Storia delle scienze matematiche e lisiche;

Bollettino. Tomo XIX e XX. Indici degli articoli e dei

nomi.

— R. Comitate geologico d'ltalia. XIX. 1888. Fascicoli 1 1 e 12.

Vol. XX (1889). Nrs. 1-12.
— Societa degli Spettroscopisti Italiani: Memorie. Vol. XVII.

Disp. IP e 12\ — Vol. XVIII. Disp. 1^—12^
— Annali deH'Ufficio centrale meteorologico Italiano: Ser.

2% Vol. VII, parte 1'^ e 3^

— Annali deU'Ufficio meteorologico e geodinamico Italiano.

Ser. 2% Vol. VII, parte 2\ — Vol. VIII, parte V—4\
Sacramento, Publications of the University of California. 1875

bis 1889.

San Fernando, Anales del Institute y Observatorio di Marina

de San Fernando. Sect. 11-'. Observaciones meteorologicas.

Ano 1888.

Santiago de Chile, Verhandlungen des deutschen wissen-

schaftlichen Vereines. II. Band, 1. Heft.

Siena, Atti della R. Accademia dei Fisiocritici di Siena. Serie

IV^ Vol. I. Fasc. 1—9.

Solothurn, Verhandlungen der schweizerischen naturforschen-

den Gesellschaft. 71. Jahresversammlung und Jahresbericht

1887—88.
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Stockholm, Ofversigt af kongl. Svenska Vetenskaps-Akade-

niiens Forhandlingar. Arg. 45, Nr. 10.— 46. Arg.Nrs. 1.— 10.

— Kongl, Svenska Vetenskaps- Akademiens Handliugar. Ney
Fold. XX. Baud, 1. & 2. Hafte; XXI. Rand, 1. & 2. Hafte

Nr. 8.

— Bihang till kongl. Svenska Akademiens Handlinger XIII

Bandet-Afdeeling 1—4. — XIV. Bandet-Afdeeling 1—4.

— Astronomiska Jakttagelsev oeli Undersokningar anstalde pa

Stockliolms Observatorium. II. BaudetNr, 1—4.— III. Ban-

detNr. 1—5.

— Meteorologiska Jakttagelser i Sverige. 1880— 1884. Vol.

XXII—XXVII.
— Observations faites au Cap Thordsen-Spitzberg par I'Expe-

dition Suedoise. Tomes I & II.

Strassburg, Zeitschiift flir Physiologiscbe Chemie. XII. Band,

5. Heft; XIII. Band, 1., 2., 4. & 5. Heft. XIV. Band, 1.-3.

Heft.

Stuttgart, Jahreshefte des Vereins fiir vaterlandiscbe Natur-

kunde in Wiirttemberg. XLV. Jahrgang.

Sydney, Australian Museum. Report of Trustees for the year

1888.

— Journal and Proceedings of the Royal Society of New South

Wales. Vol. XXII, Part H.

— New South Wales Mineral Court. Descriptive Catalogue of

Exhibits of Metals, Minerals, Fossils, Timber.

— Results of Meteorological Observations made in New South

Wales during 1885, 1886, 1887 and 1888.

-^ Records of the geological Survey of New South Wales. Vol.

I, parts 1 & 2.

— Memoirs of the geological Survey of New South Wales.

Palaeontology Nr. 2.

— Results of Double Star Measures 1871 to 1881 made at the

Sydney Observatory.
'

— Tabular List of all the Australian Birds at present known

by E. P. Ramsay.
2*
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Tokio, Imperial Uuiversity: Journal of the College of Science.

Vol. II, part 5. — Vol III/ parts 1-3.

— Mittheilung-en aus der niedicinischen Facultat der kaiserlicli

japanisclien Universitat. I. Band, Nr. 3.

— The Calendar for the year 1888—89.

Torino, Accadeniia R. dclle seienze di Torino: Atti. Vol. XXIV,

Disp. 31—b% 6% 7% 13*— 15\

— i¥emorie. Seria 2% Tome XXXIX. -

— Archives Italiennes de Biolog-ie. Tom. XI, fasc. 1°—3". —
Tom. XII, fasc. 1" & 2".

— Archivio per le seienze raediche. Vol. XIII, fasc. 1*^—4".

— BoUettino mensuale dell' Ohservatorio ceutrale del R. CoUe-

gio Carlo Alberto in Moncaliere. Ser. 2'\ Vol. IX. Nos. 1— 12.

— BoUettino deH'Osservatorio della Regia Universita di Torino.

Anno XXII. (1887).

Toronto, Annual Report of the Canadian Institute. Session 1887

bis 1888.

Toulouse, Annales de I'Observatoire astronomique, magnetique

et meteorologique de Toulouse. Tome I & II.

Triest, Annuario marittimo per I'anno 1889. XXXIX Anuata.

— Rapporto aunuale dell' Ohservatorio maritime per I'anno 1886.

— BoUettino della Societa Adriatica di Seienze natural! in

Trieste. Vol. IX.

Upsala, Bulletin meusuel de I'Observatoire meteorologique de

rUniversite. Vol XX, 1888.

Utrecht, Nederlandsch meteorologisch Jaarboek voor 1879.

11. Deel; voor 1888. XL. Jaargang.

— Onderzoekingen gedan in het Physiologisch Laboratorium

der Utrechtsche Hogeschool. III. Reek, Nr. XI.

Warszawa, Prace matematyczno-fyzyczne. Tome I.

Washington, United States: Geological Survey: Bulletin.

Nos. 40—47.
— — Mineral Resources, of 1887.

— U. S. Geological Survey: Monographs XII. Geology and

Mining Industry of Leadville with Atlas.

— War Department: Annual Report of the Chief Signal Officer

of the army for the year 1887. Part II.
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Wasbington, WarDepartement : Annual Report for the year 1888.

— Coast and geodetic Survey showing* the progress of the

work during the fiscal year ending with June 1887. Part I.

Text and Pnrt II .Sketches.

Bulletin Nrs. 5—8, 10—13.

— International Polar Expedition: Report of the Proceedings

of the U. St. Expedition to Lady Franklin Bay, Grinnel Land

by Adolpbus W. Greely. Vol. I.

— Report on Astronomical Observatories for 1888.

Wernigerode, Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins

des Harzes. IIL Band 1888.

Wien, Ackerbau-Ministeriiim, k. k.: Statistisches Jahrbuch fiir

1888, ]. Heft. Production aus dem Pflanzenbau. III. Heft.

— Apotheker-Verein, allgem. osterr.: Zeitschrift und Anzeigen.

XLIII. Jahrgang, Nr. 1—36.

— Centralanstalt fiir Meteorologie und Erdmagnetismus: Jahr-

biieher. Jalirgang 1887. N. F. XXIV. Band.

— Fischerei-Verein: Mittheilnngen. IX. Jahrgang. Nr. 29—32.
— Gesellschaft der Arzte: Medicinische Jahrbiicher. Jahrgang

1888. 7.-9. Heft.

— — Geschichte der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien.

1837 bis 1888 von Dr. S. Hajek.

— Gesellschaft, k. k. geographische, in Wien: Mittheilungen

XXXn. Bd., Nr. 1—12.

— Gesellschaft, zoologisch-botanische, in Wien: Verhandlungen.

XXXIX Bd., L—IV. Quartal.

— Gewerbeverein, niederosterr.: Wochenschrift. — XL. Jahr-

gang. Nr. 1—52.
— Handelsministerium, k. k. statistisches Departement: Nach-

richten liber Industrie, Handel und Verkehr. XXVII. Baud,

I.—IV. Heft. - XXXVIII. Band.

— Handels- und Gewerbekammer: Bericht liber die Industrie,

den Handel und die Verkehrsverhaltnisse in Niederosterreich

nahrend des Jahres 1888.

— lUustrirtes osterreichisch-ungarisches Patentblatt. XII. Band.

Nr. 1-24.

— Ingenieur-undArchitekten-Verein, osterreichischer: Wochen-

schrift. XIV. Jahrgang. Nr. 1—52.
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Wien, Ingenieur- und Architekten-Vcrein, osterreicliischer: Zeit-

chrift. 1888. XL. Jahrgaiif^. Heft IV. — XLI. Jahrgang.

Heft I—IV.

— Kraukeiiliaiis Wieden: Bericht vom Solar-Jahre 1888.

— Kuffner'sche Sternwarte (Ottakring). I. Band.

— Landwirthschafts-Gesellscbaft in Wien, k. k. : Jabrbuch 1888.

— Militar-Comit6 , tecbniscbcs und administratives : Mit-

tbeilungen. 1889. 1.— 12. Heft.

— Militarstatistisches Jabrbuch flir das Jabr 1888.

— Militarwissenscbaftlicbe Vereine : Organ. XXXIX. Band,

1.— 6. Heft.

— Naturbistoriscbes Hofmuseum, k. k.: Annalen. IV. Band.

Nr 1—4.
— Osterreicbiscb-ungariscbe Monarcbie. Die bygieniscben Ver-

baltnisse der grosseren Garnisonsorte. III. Prag.

— Reicbsanstalt, k. k. geologiscbe: Verbandlungen. 1889, Nr.

1-18.

: Jabrbucb. 1888. XXXVIII. Band, 4. Heft — 1889.

XXXIX. Band, 1. & 2., 3 & 4. Heft.

— Reicbsforstverein, osterreicbiscber. N. F. VII. Baud. 1.—4.

Heft.

— Tecbniscbe Hocbscbule: Bericbt Uber die am 15. October

1888 stattgefundene feierlicbe Inauguration des Rectors

Dr. Leander Titscheiner.

— Verein der Wiener Handelsakademie. XVII. Jabresbericbt.

1889.

— Universitats-Sternwarte; k. k.: Annalen V. Band, Jabrgang.

1885—86.
— Verbandlungen der Gradmessungs-Commission. Protokolle

vom 17., 18., 19. December 1885. — 9., 10., 11. December

1886. - 13. Janner, 28. und 29. December 1887, 26. Marz

1888 und 24. April 1889.

— Wiener mediziniscbe Wocbenscbrift. XXXIX. Jabrgang.

Nr. 1—52.

Wiesbaden, Jabrbiicber des nassauiscben Vereins fiir Natur-

kunde. Jabrgang 42.

Williamstown, Mass: Tbe Williams College Catalogue of

Nortb Polar Stars.
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Wurzburg, Verhandlungen der physikalisch-medicinischep

Gesellscbaft. N. F. XXIL Band.

- - Sitzungsberichte. Jahrgang 1888.

Yokohama, Transactions of the Seismological Society of Japan.

Vol. XIII, part 1.

Ziirich, Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellscbaft.

XXXm. Jabrg. 2. Heft.— XXXIV. Jabrgang. Heft 1, 8 & 4.

— Astronomiscbe Mittbeilungen. LXXIL, LXXIII. und LXXIV.
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