
2374 

338. Rud. Weber: Ueber den Einfluss der Zusammensetgung 
des Glases der Objecttrgger und Deckgllschen auf die Halt- 

barkeit mikroskopischer Objecte. 
[ 111. Mit t  h oil u n g  3 

(Eingegangen am 13. Jali.) 
Bei mikroskopischen Arbeiten hat man die Wahrn'ehmung gemacht, 

dass in ublicher Weise hergestellte, zwischen Objecttrager und Deck- 
glaschen regelrecht eingt kittete Objecte haufig schon nach kurzer Zeit 
aich verandern, dass die Schlrfe der Contur sich abrnindert und 
oft sogar ein Vergang des ganzeii Objectes stattfindet. 

Diese, narnentlich 1)ezdplich der Dauerobjecte mehrfach beklagte 
Erscheinung ist nicht imrner durch die Natur des Objectes bedingt, 
was  der Umstand bekuntlet, dass andere Object-exempt are von gleicher 
Natiir bei denselben Herstellungs - Manipulationen sich unverandert 
erhalten. 

Die HHru. K l i i n n e  und Mi i l le r  i n  Berlin haben derartige 
Wahrnehmungen mehrfach gemaeht; sie haben dem Verfasser die  
Anstelluiig von Versuchen zur Aufkllrung der Ursachen dieses Vor- 
ganges empfohlen und liaben ihm scliatzenswerthes Material iibergeben. 

Das Ergebniss der auf diesen Gegenstand sich beziehenden 
Untersuchung ist nachst t h n d  dargelegt. 

Der  Verfasser gewann bei dem Ueberblicke dieser Matorialien 
die Ansicht, dass die mitunter nur geringe Haltbarkeit reap. der bal- 
dige Vergang jener Objecte in der Einwirkung der Glassubstanz der  
Objecttriiger und DeckglHschen auf dieselben beruhen, dass bei minder 
guter Qualitiit des Glases das irnmerhin hiichst zarte Object angegriffen 
werden kann, wtihrend wideratandiges Glas dasselbe intact lasst. 

Die in Rede steheuden Glasrequisiteii zeigen iilimlich nach langer 
dauernder Reriihrung niit der Luft ein abweichendes Verbalten, indern 
bei vieleii derselben der lrbhafte Oberflachenglanz verbleibt, wiihrend 
bei anderen, bei den minder goten Qualitfiten, eine Abminderung des- 
selben, die Bildung eines Hauches erfolgt, welcher bis zu recht augen- 
fiilligen, feucbten oder staubfiirmigen Heschliigen sich steigern kann. 
Die gleiche Erscheinung zeigt sich an den gewahnlichen Glasartikeln 
(Spiegel-, Fenster-, Hoblglas) von verschiedener Qoalitat. 

Diese an den weichen Glasern mitunter sehr reichlich auftretenden 
Beschlage reagiren stark alkalisch, und wenn dieselben an den Object- 
tragern und den Deckglaschen entstehen, so kiinnen bei leichter ver- 
ganglichen Objecten schon geringe Mengen davon deren Zerstijriing 
nach sich ziehen. 

Was nun zunachst die Objecttrager betriffc, so wird fiir deren 
Herstellung ein dBnnes St reckglas verwendet, welches durchaus blasen-, 
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knoten- und schlierenfrei, dabei mijglichst planparallel und der Re- 
gel nach farblos ist. Auch auf letztere Eigenschaft wird vie1 Werth 
gelegt. 

Diesen Bedingungen pflegt man in der Praxis durch Anwendung 
eines weichen, dann reichliche Mengen beider Alkalien enthaltenden 
Glases zu entsprechen, dessen Satzgemenge aus reinen Alkali- und 
Kalkcarbonaten, nebst eisenfreiem Sand, besteht. Der Gehalt an Kalk 
ist der leichten Schmelzbarkeit wegen oft knapp bemessen. In letzte- 
rem Falle ist ein solches Glas dem Beschlagen stark unterworfen. 
Dasselbe fuhrt den handelsiiblichen Namen BSalinglasc ; es dient auch 
bei feineren Schreinerarbeiten, so zur Verglasung der Umschlueskasten 
chemischer Wagen. 

Nun zeigen die aus zu weichem Salinglase hergestellten Object- 
triiger die Unzutraglichkeit des baldigen und starken Beschlagens. 
Es tritt dieses namentlich dann ein, wenu Packete davon, umschlossen 
yon den ublichen Cartons, lingere Zeit gelagert werden , namentlich 
wenn diese Riiume feucht sind. Auch auf dem Transport tritt das 
Beschlagen oft stark ein. Solche wiihrend des Versandes nach Italien 
stark beschlagene Objecttrager wurden von jenen Herren dern Ver- 
fasser mitgetheilt. Es wurde die Analyse dieser Objecttriiger (durch 
Flusssaure- Aufschluss) ausgefiihrt, wobei sich folgende Werthe er- 
gaben : 

Kieselsaure . . . . . .  73.06 
Thonerde . . , . , . 0.90 
Kalk . . . . . . . .  8.47 
Kali . . . . . . . .  3.87 
Natron . . . . . . .  1 3 . i O  

100.00. 
Danach beziffert sich das Molekiil -Verhaltniss : 

K2 0 
L O  

Si02 : CaO : 

8.2 1 1,74. 

Friiheren Ermittelungen des Verfassers nach 1) ist ein derartig zu- 
aammengesetztes Glas weniger hart und fur diesen Zweck deswegen 
weniger empfehlenswerth als Gliiser, bei denen sich dieses Verhaltniss 
den Ziffern: 

niihert. 
Ausser diesen hochweissen Objecttriigern sind auch schwach griin- 

farbige im Gebraoche, von denen man sagt, dass sie dem Beschlagen 
weniger unterworfen sind. Dieselben mbgen aus einer kalkreichereu, 

6-7 : 1 : 1-1.3 

I) Pogg. Ann., heue Folge B. 4 S. 431. 
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alkalilirmeren Fensterglascomposition hergestellt sein, welche zwar 
schwerer schmelzbar ist, aus der aber sehr luftbestiindige Gliiser 
resultiren. 

Bei den mikroskopischen Deckgliischen waltet in dieser Beziehung 
gleichfalls eine namhafte Verschiedenheit ob , indem dieselben theils 
an der Luft unverandert verbleiben, ihren Spiegelglanz dauernd be- 
halten, theils hauchartig beschlagen. 

Es werden an diese Platten, wohl die diinnsten der Plangliiser, 
die gleichen, wenn nicht noch grossere Anspriiche hinsichtlich der 
Reinheit und Fehlerfreiheit des Glases gestellt. Ihre Herstellung, 
welche auf einem kunstvoll auszufiihrenden Schleuderverfahren beruhen 
5011, mag grofse Schwierigkeiten darbieten und wohl ein sehr ge- 
schmeidiges Glas erfordern. Dieselben werden vorwiegend in Eng- 
land hergestellt, und giebt man diesen Fabrikaten meistens den Vor- 
zug, da diese wesentlich weniger als andere Fabrikate dem Beschlagen 
unterworfen sind, sich auch durch Gleichformigkeit in der Stiirke, 
Ebenbeit und Reinheit der Glasmasse auszeichnen. Das englische Fa- 
brikat hat der Regel nach einen schwach griin-blaulichen Schein. 

Der Verfasser hatte Gelegenheit, vergleichende Beobachtungen 
an verschiedenen Fabrikatproben anzustellen, welche Vorstehendes 
durchweg bestiitigten. Die englischen Scheiben erhielten sich, ohne 
zu beschlagen und an Glanz einzubiissen, wahrend Monaten in staub- 
freier Luft; andere dagegen beschlugen. 

Die Ursache des differenten Verhaltens kann, wie es bei anderen 
Glasartikeln erwiesen worden, nur in der abweichenden Zusammen- 
seteung der Glassubstanz beruhen. Dieses bestatigte dann auch die 
(durch einen Flusssiiure-Aufschluss) angestellte Analyse. 

Es ergab: 
E n g l i s c h e s  D e c k g l a s  A n d e r e s  Deckglas.  

Kieselsiiare . . . . .  71.00 74.77 
Thonerde. . . . . .  0.57 0.45 
Kalk . . . . . . .  13.76 10.75 
Magnesia . . . . . .  0.31 0.33 
Kali . . . . . . .  0.20 0.20 
Natron . . . . . .  14.1 6 13.50 

100.00 100.00 
Molekiil- Verbaltniss: 

__ ". ___ 

4.7 : 1 : 0.9 6.6 : 1 : 1.1. 

Es ist im ersten Falle der relative Gebalt an Kal!r (zum Alkali) 
grosser als im zweiten, und es bestatigt diesea wiederum den tief- 
greifenden Eintluss des richtigen Verhaltnisses von Kalk zu Alkali auf 
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eine der wichtigsten Eigenschaften des Glases : auf seine Widerstan- 
digkeit gegen die Wirkung der Feuchtigkeit und anderer Agentien. 

Fiir diese subtilen, iiberaus leicht vergiinglichen Mikroskop- 
Prfiparate ist besonders widerstsndiges Glas, d. h. rnit sehr hohem 
Kalkgehalte, unbedingt nijtbig, obschon seine Herstellung dadurch 
sehr erschwert wird. Wie aus den friiheren, in Gemeinschaft rnit 
Hrn. Dr. E. S a u e r  ausgefiihrten Arbeiten I) hervorgeht, kann fiir gu te 
A p p a r a t e n g l a s e r  der erforderliche Kalkgehalt ein geringerer sein, 
dessen angemessene Hijbe ron uos bezeichnet wurde. 

Bei den mangelhaften Nohlgltisern gelangt das durch den Angriff 
des Glases sich ausscheidende alkalireicbe Silikat in den Inhalt; 
bei den Objecttriigern und Deckglaschen kommt es mit dem zarten 
Objecte in Contact, und oft reichen schon minimale Mengen zu dessen 
Zerstorung hin. Demzufolge ist hier die Widerstandsfabigkeit jener 
Gliiser, wie oben bemerkt, ein wesentliches Moment. 

Man vergewissert sich der guten Beschaffenheit dieser mikrosko- 
pischen Hiilfsmittel, indem man ihr Verhalten beziiglich des Be- 
schlagens bei liingerer Einwirkung staubfreier Luft beobachtet. 

Expeditiver noch ist der vom Verfasser vor einer langeren Reihe 
Ton Jahren vorgeschlagene Priifungsmadus , bestehend in der Beob- 
achtung des Einflusses von Salzsiiure- Dunst (wahrend 24 Stunden) 
auf die Glfiser, hinsichtlich der Starke des dabei entstehenden Be- 
schlages. 

Be r l in ,  im Juli 1892. 

339. F. P. Treadwell: Beitrag xur Schwefelbestimmung. 11. 

Vor einiger Zeita) tbeilte ich mit, dass man leicht den Schwefel 
in unl6slichen Sulfiden bestimmen kann , wenn man diese rnit Eisen- 
pulver im Kohlensaurestrome bis zur dunklen Rothgluth erhitzt, 
dann mittelst Salzsiiure zersetzt u n d  den entwickelten Schwefelwasser- 
stoff entweder mit ammoniakalischem Wasserstoffperoxyd oxydirt und 
die gebildete Schwefelsaure nach der iiblichen Methode als Baryum- 
siilfat bestimmt, oder den entwickelten Schwefelwasserstoff in eine 
titrirte Jodlosung leitet iind das nicht verbreuchte Jod rnit Natrium- 
thiosulfatlosung zuriick titrirt. Letztere Bestimmungsart ist jedoch 

(Eingegangen am 5. Juli; mitgetheilt in der Sitzung ron Hrn. H. Jahn.) 

1) Diese Berichte v. 1592, S. 71 u. S. 1514. 
a) Diese Berichte XXIV, S. 1937. 




