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genannten Metalles ward rein genug und in  hinreicheoder Meoge er- 
balteo, nm das Atomgewicht des Metrrlls zu 171.61 festzustelleo; mit 
dem zweiten Metalle hatten sie nicht so guten Erfolg. 

36. H. S chif f, an8 Turin, 2. Jannar 1879. 
Mit besonderer Beriicksichtiguog eioer Arb& von J. C l e r m o n t  

iiber das  Vorbandeosein von Wasserstoffsuperoxyd in  Pflanzensiiften 
theilt G. B e l l u c c i  (Atti dei Lincei Vol. 2) einige hierauf beziigliche 
Versuche mit. E r  weist zunachst nach, dase die von C l e r m o n t  an- 
gewandte und a n  uod fiir sich vortreff liche S c h 6 n b e i n’sche Reaction 
ruittelst Eisenvitriol, Jodkalium und Stiirkemebl bei Pflanzensaften nicht 
anwendbar sei, sofero Gerbstoff und der im Zelleninhalt geloste, freie 
dauerstoff gaoz iihnliche Reactionen geberi konnten, uod dies sei bei 
C l e r m o n t ’ s  Versuchen in  der That  der Fall gewesen. Zur Ent- 
deckuog von Wasserstoffsuperoxyd in PBanzensHften sei die Chrom- 
saurereaction die allein brauchbare, uiid es sei zweckmassig, den Saft 
durch Schutteln mit Aether zuerst von Chlorophyll zu befreien. Mit 
den Siiften vou 200 Pflanzen ha t  B e l l u c c i  die Cbromsaurereaction 
n i c h t  erhalten konnen, aber sie trat unfehlbar ein, wenn, als Gegen- 
probe, eioige Cubikcentimeter einer 5 procentigen Liisuog von Waseer- 
stoffsuperoxyd zugefiigt wurden. 1st diese Losung neutral, so wird 
das Wasserstoffsuperoxyd innerhalb einiger Stunden zersetzt; euthllt 
sie aber & Schwefelsaure, so war  in allen Fallen nach mehreren 
Stunden und in einzelrien nach mehreren Tage; noch unzersetztes 
Wasserstoffsuperoxyd nachweisbar. Wnsserstoffsuperoxyd sei demnacb 
in den Pflanzensiiften nicht vorhanden. 

J. M o l e s c h o t t  (Accad. delle Scienze di Torino Vol. 13) hat den 
Wassergehalt von menschlichen Horngeweben in verschiedenen Jahres- 
zeiten bestimmt. Im Mittel betragt derselbe bei Haupt- und Bart- 
haareii gegen 13 pCt., in  Niigeln gegen 1 4  pCt. Hiervon werden 
etwa $ in einem Strom trockner Luft bei mittlerer Temperatur sehr 
langsam abgegeben, der Rest erst bei 110-120°. Der  Wassergehalt 
obiger Gewebe betragt im Winter 11-12 pCt., im Sommer 13-15 pCt. 
Der  Grund des irn Sommer groseeren Wassergehalts sei weniger in 
atmosphiirischen VerhHltnissen zu suchen als vielmehr darin, dase die 
Hautthiitigkeit im Sommer eioe stiirkere sei, wie denn auch die 
Horngewebe im Sommer stiirker wachsen als im Winter. 

D. T o m m a e i  (Istituto lombardo [2] Vol. XI.) bat weitere Ver- 
suche iiber die Fiirbung dee Chlorsilbers im Sonnenlichte angestellt. 
I n  Chlorsilber, welches 2-3 Monate laog dem Lichte auegesetzt ge- 
wesen, zeigte sich der Chlorgehalt um etwa 1.5 pct. vermindert. Bei 
Proben, welche 30 Tage hog unter Wasser insolirt wordeo waren, 
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betrug dagegen die Verminderung etwa 12 pCt. Chlorsilber, unter ge- 
slttigtem Chlorwaeser insolirt, fiirbt sich ganz schwach violett urid ver- 
andert sich dann nicht weiter. Wird 4 g Chlorsilber in  eiii Rohrchen 
von 6 ccm Inhalt eingeschmolzen und so dem Sonnenlichte ausge- 
setzt, 80 fiirbt es sich violett, nimmt aber im Duukeln allmiilig wieder 
seine weisse Farbe an, und es kann dieser Versuch mit dem gleichen 
Rijhrchen ofters wiederholt werden. I n  trockenem Zustand violett 
gewordeiies Chlorsilber entfiirbt sich auch, wenn es im Dunkeln init 
gesattigtem Chlorwaseer geachiittelt wird. - Wird eine Silberplatte 
10-15 Minuten Iang in eine gesiittigte Lijsung von Eisenchlorid ein- 
getaucht, so iibersieht sie eich mit einer sehr diinnen Schiclit von 
violettem Subchloriir, welche, mit Wasser abgewaschen und dann ge- 
trocknet, im Sonnenlichte sich weiss farbt. Ebenso wirkt blaues 
Licht, weniger energisch das violette und nur sehr schwach das rothe, 
gelbe uud griine Licht. 

Wilesrige Chlorallosungen werden durch Schiitteln mit Ziiik oder 
Cadmium nur in geringem Maasse zereetzt, etwas reichlicher dtirch 
Zink und Kupfer, welche in diesem Falle eine Kette bilden. Vie1 
weiter geht die Zersetzung nach I). T o m m a s i  (Istituto lombardo [ a ]  
Vol. XI.), wenn Losungen von Kupfersulfat oder Rupferacetat zuge- 
setzt werden. Nimmt man m f  gleiche Mengen Chlorallijsung gleiche 
Mengen von einem der Kupfersalze und schuttelt mit Ziuk oder Cad- 
mium, so wird fiir eine gewisse Menge geliisten Zinks mehr Chloral 
reducirt ale fiir eine iiquivalente Menge Cadmium. Fiir dasselbe 
Metall wird bei Ausscheidung einer gewissen Menge Kupfer aus dem 
Sulfat mehr Choral reducirt als bei Auescheidung der gleichen Meiige 
Kupfer aus dem Acetat. Wie bei friiheren, aualogen Reductiousver- 
suchen erkliirt der Verfaclser die beobachtete Verschiedenheit der Re- 
sultate durch die Annahme , dass concomitirenden exotheruiisclien 
Reactionen ein wesentlicher Antheil a n  der Zersetzung des Chlorals 
zuzuschreiben sci, und dnee die zersetzte Menge Chloral eine grossere 
sein miisse, wenn l e i  der Zersetzung de8 Kupfersalzes in der einen 
oder anderen Weise eine grossere Meuge von Wiirme frei werde. Der  
Verfasser hat auch noch zu bestimmen versucht, welcher Antheil a n  
der Zersetzung des Chlorals der Kette Kupfer - Zink wahrscheinlich 
zukomme. 

Eine Abhandlung von A. C o s s a  (Lincei [3] Vol. 11) iiber Ser- 
pentine aus dem Aostathal enthnlt Gesteinanalysen und meisterhaft 
ausgefiihrte Abbildungen von transparenten Schlifffliichen, ist aber im 
Allgemeinen nur von rein geognostischem Interesse. - Durch Zusam- 
mennchmelzen von Rieselerde und Magnesia, auch ohne Flussuiittel 
und ohne Zusatz von Chlormagnesium, hat C o s s a  das  Silicat SiMg 0, 
als dendritisch krystallisirte Masse erhalten. 
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In  einer Abhandlung iiber die Temperatur der Sonne giebt 
F. R o s s e t t i  (Lincei [3] Vol. II) ,  im Anschluss an die Temperatur- 
bestimmungen, iiber welche ich friihei berichtet hatte, noch cine An- 
zahl weiterer Bestimmungen. In  dem heissesten Theil der Flaninie 
eines Runsenbrenners, dessen Temperatur friiher zu etwa 1200° ge- 
furiden worden, werden berusste Metallscheiben von 100 mm Durch- 
messer eingefiihrt, welche dann folgende Temperaturmaxima annahmen: 

Kupferscheibe 1 mm dick . 987O 
2 -  - . 9450 
3 -  - . 9230 

Eisenscheibe sehr diinn . . 1035O 
Platinscheibe - - . . 1147O 
Magnesiacylinder 6 mm dick 1 160° 
Kupferkugel . . , . . . 7600. 

Der  im Knallgasgeblke niclit sehr stark glithende Magnesiacylinder 
ergab eine Temperatur von 1963O, wiihrend fiir den brillant leuchten- 
den Cylinder 2167O und 239G0 bestinimt wurden. R o s s e t t i  entwickelt 
dann, mittelst bis oberhalb 300° direct gemessener Temperaturen, eine 
Formel fiir die Beziehung zwischen der ausgestrahlten und durch die 
Thermosiule gemessenen Warme zur Temperatur des ausstrahlenden 
Kiirpers. Er zeigt dann,  dass die Lis zu 300° entwickelte Formel 
sich auch bei Extrapolationen bis zu M O O 0  anwendbar erweise. Er 
discutirt dann die Anwendbar der Formcl auf sehr vie1 weiter gehende 
Extrapolationen und in welcher Weise im Resultat etwaige Fehler 
compensirt werden, oder in welchem Maasse die einzelnen Beob- 
achtungsfehler auf das Resultat der Berechnung von Einfluss sein 
kiiniiten. Aus cine, grossen Anzahl von mittelst der Thermosaulen 
ausgefuhrten Bestinimungen von Temperaturen im directen Sonnenlicbt 
und nach Anbringung aller hierbei niithigen Correctionen, wird fiir 
die Temperatur der Sonne ein Werth von 9965O berechnet. Hierbei 
ist die Warmeabsorption der Erdatmosphire in Rechnung gebracht, 
riicht aber die der die Photosphare umgebenden, eigentlichen Sonnen- 
atrnosphare. Kommt letzterer, wie es P. S e c c h i  annirnmt, cin 
zielnlich bedeutendes Wlrrneabsorptionsverm6gen zu , so wiirde sich 
fur die Temperatur der Sonne eine noch sehr vie1 hijhere berechnen. 
Die Abhandlung von R o s s e t t i  ist,  was Methode, Klarheit der Dar- 
und Pracision der experimentellen Resultate betrifft, eine in jeder He- 
zieliung sehr lesenswerthe. 

F. S e l m i  (Lincei (3), Vol. 11) hat gefunden, dase Zink aus 
weingeistigen LSsungen von Phosphor oder aus wiisserigen von Phosphor- 
wasserstoff, Schwefelwasserstoff oder voii Eisensalzen geringe Mengen 
dieser Riirper auf sich iiiederschllgt und sehr hartniickig zuriickhiilt. 
D a s  einige Stunden in den Lijsungen von Phosphor oder Phosphor- 
wasserstoff aufbewahrte Zink giebt a n  Wasser, Alkohol oder Xether 
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oichts ab, wohl aber an Schwefelkohlenstoff und theilweise an Chloro- 
form. Im Kohlensffurestrom auf 140° erwiirmt, verliert es nichte, 
wohl aber  beim Schiitteln mit Wasser und Luft bei mittlerer Tempe- 
rator. Unter sonst viillig gleichen Verhaltnissen angestellte Versuclie 
baben ergeben, dass das  derart bekleidete Zink rnit verdiinnter 
Schwefelstiure oder mit kaustischen Alkalien in der gleichen Zeit vie1 
mehr Waseeretoff entwickelt ale nicht verindertes. Umkleidetes und 
und reines Zink bilden mit SBuren oder Alkalien eine Kette, aber 
das  urnkleidete Zink ist ein schwiicherer Elektromotor als reincs. 
Auch Lasungen von unterphosporiger Siiure konnen das Zink in ahn- 
licher Weise verandern. S e l r n i  ist der Ansicht, dass es sich hier nur um 
Oberflachenanziehung, nicht urn eine chemische Verbindung, handle. 
Werden Zinkspahne in gasftirmigem Phosphorwasserstoff (iiber Wasser?) 
eingefiihrt, so erfolgt keine merkliche Volurnabnahme , aber das Zink 
zeigt sich bei der Herausnahme in der oben angegebenen Weise 
verandert. 

An die oben erwahnte Veroffentlicbung von J. M 01 e s c  ho t t  schliesst 
sich eine grassere Abhandlung desselben Verfassers iiber das Wachs 
thum der Hornsubstanzen des menschlichen Korpers und die hierdurch 
bedingte Stickstoffausecheidung an (Accad. d. Scienze di Torino Vol. 14). 
Die Abhandlung gehort mehr der chemischen Physiologie ale der 
physiologischen Chemie an, und ich begniige mich damit, bier auf die- 
selbe nur hinzuweisen. 

__ 

37. Rnd. Biedermann: Bericht iiber Patente. 
W a l t e r  W e l d o n .  Fabrikation von S o d a  und P o t a s c h e  nach 

dem Leblanc-Verfahren. (Engl. P. So. 133 v. 11. Jan. 1878.) Dieses 
Verfahren scbliesst sich an das auf Seite -2158 Jahrg. 1878 erwiilrnte 
von P e c h i n e y  und kann damit combinirt werden. 

Am Ende des Leblanc-Processes, nachdem alles Schwefelnatrium 
mit dem kohlensauren Kalk sich'umgesetrt hat, tritt in Folge der er- 
h6hten Temperatur eine unigekebrte Reaction ein, und es bildet sich 
wieder Schwefelnatrium. Obgleich die Menge desselben in  der Roh- 
soda gewohnlich noch nicht 1 pCt. betragt, ist das Vorhandensein 
desselben sehr schlidlich, da es Eisen in die Soda bringt und sich 
in  Sulfat verwandelt. Die Bildung des Natriumsulfids wird nun ver- 
mieden, bezw. wieder riickgangig gemacht, wenn ein paar Minuten 
vor dem Abstich der Charge eine gewisee Menge koblensaurer Ralk 
derselben zugemischt wird, etwa ein Sipbentel dar urspriinglichen 
Kalkmenge. Durch diesen Zusatz wird einmal die Temperatur im Ofen 
erniedrigt, so dass die Bildung von Natriumsulfid nicbt stattfinden 
kann; sodann wird scbon gebildetes wieder i n  Pu'ntriurncarbonat iiber- 




