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Zindertes Curcuminpapier mit verdiinnter Saure, so bleibt die orange- 
rothe Farbling; lasst man eine schwach alkalische Flussigkeit auf das 
Papier einwirken, so wird eine blaiie Farbung, die aber rasch sehmutzig 
grau wird, hervorgerufen. Bei den wenig zahlreicheo charakteristi- 
schen Reactionen auf Borsaure erscheinen diese Unterscheidungen von 
der alkalischen Reaction nicht unwichtig, und mogen deahalb verglei- 
chend hier zusammengestellt werden: 

V e r a n d e r u n g  d e s  C u r c u m i n p a p i e r s  
durch 

Alkalien : Borsaure : 
1. braunrothe Fiirbung, beim I. orangerothe Farbung, riur beim 

Trocknen violett; Trocknen hervortrelend; 
11. durch verdiirinte Sauren ver- 11. durch verdiinnte Sauren blei- 

schwindet die Farbanderung, bende Fiirbung, nie dunkler 
das urspriingliche Gelb er- werdend ; 
scheint wieder; 111. verdiinnte Alkalien verandern 

dieorangerothe Fiirbungin Hlau. 
Die Veranderung der Farbe, welche, durch Einwirkung kalter 

dkaliucher LGsungen airf Curcumin hervorgerafen wird , kanri durch 
Sauren wieder aufgehoben werden, dagegen wirkt die Borsaure tirfer- 
gehend auf den Farbstoff ein. 

E. S c h l u m  b e r g e r  ") hat die Borsiiurereaction in ibren quanti- 
tativen Verhiiltnissen studirt, und ohne Einwirkiing von Borsaure und 
concentrirter Schwefelsaure eine Substanz whalten, die er Rosocyanin 
nennt, weil sie durch die fuehsinrothe Farbe ihrer Losimgen und  durch 
die blaue Farbe ihrer Metallverbindungen charakterisirt iut. Ich babe 
jetzt aus meinem Curcumin Rosocyanin erlialten , darf aber vorlaufig 
nocb nicht wegen meiner Aoalyse interpelliren. Reines Curcumin, 
sowie Rosocyanin lassen sich durch verscbiedene Agentien in einen 
harzigen Korper von geringem Farbvermogen iiberfiihren, der am mei- 
sten geeignet scheint, die Beziehungen zwiechen Curcumin und Roso- 
cyanin zu erklaren. 

Mit der Untersucltung dieser Frage bin ich noch beschaftigt und 
behalte mil. dieselbe vor. 

Freiburg i. B., Universitats-Laboratorium. 

111. verdiinnte Alkalien wie I. 

170. W. Knop : Notiz iiber Abkommlinge von Eiweisakorpern. 
(Eingegangen am 13. Juni; verlesen von Hrn. W i c b e l h a u s . )  

Vor einiger Zeit (Berichte der KBnigl. Sachs. Gesellschaft der 
Wissenschaften rom 4. Febr. 1SGS) hnbe ich angegeben, dass sich die 

*) Bull. BOC. chim. ( 2 )  V, 194. 
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Eiweisskorper bei der Behandlung mit Schwefelweinsaure urnwandeln. 
Bei den ersten Versuchen, welche ich in dieser Beziehung angestellt 
habe, wurde Hiihnereiweiss mittels Alkohol coagulirt und in einem 
Gemisch van absolutem Alkohol und Schwefelsaure gel6st. Die weitere 
Arbeit hat ergeben, dass man bei solchem Verfabren eine zu grosse 
Menge Schwefelweinsaure erzeugt, um die Producte, auf welche es 
ankommt, rein erhalten zu konnen. 

Ich habe spater gefunden, dass man vie1 geringere Mengen 
Scbwefelweinsaure gebraucht, wenn man die Eiweisskorper getrocknet 
und gepulvert anwendet. Man feuchtet das Pulver mit Chloroform 
an, ubergiesst 100 Grm. dessclben mit 200 C!ub.-Centim. Schwefeliiure, 
l b s t  24 Stunden stehen, rnischt uiiter die Gallert 200 Cub.-Ceritim. 
absoluten Weingeist oder ebensoriel Amylalkohol, und erwarmt irn 
Wasserbade. Das Eiweiss lost sich bald, Man sattigt rnit gepulverter 
Kreide, erwarmt einige Tage, nachdeni man. n.och 150 Grm. krystalliuirte 
Oralsiiure hinzugesetzt hat, auf dern Wasserbade, zieht das Pulver 
mit Wasser aus, sattigt mit Kalkbydrat und entfiirbt mit Thierkohle. 

Durch Eindunsten erhalt man die rohe Kalkverbitiduog der Pro- 
teiusubstanz. Fiillt man den Kalk durch eine Mischung von Aetz- 
aninioniak und koh1ensaure.m Ammotriak aus, so erhalt man b c h  Ein- 
dunsten die Ammoniakverbindung, die man in  audere umsetzen kann. 

Alle diese Verbindungen sind ausserst hygroscopische, nicht kry- 
stallisirbare Korper. Sie enthaltan noch etwas Schwefel, ohne mil 
Barytsalzen in ungesauerten Losungen einen Niederschlag zu geben. 
Bei der Aufl8sung des Eiweisses in Schwefdweinslure tritt ein Bruch- 
theil vom Stickstoff desselben in Form von Ammoniak aus; die mit 
iiberecbiissigem Kalk ges6ttigte Fliissigkeit braun t cine blanke Silber- 
miinze, wenn man sie einige Stunden darin liegen lasst. 

Leitet man Chlor in die concentrirte Losung der Kalk-, Baryt- 
ader Ammoniakverbindung, so scheidet sich eirie fast farblose Substanz, 
unl6slich 5n Wasser, aus, wiihrend ein iindlerer Theil der Verbindung 
losliche Zeraetzungsproducte liefert. 

Ganz ahnlich verhalt es sich, wenn man jene Verbindungen rnit 
Brom behandelt. Jod lost sich in den concentrirten Losungen der- 
selben auch, und liefert jodirte Korper. 

Ich halte es fiir miiglich, dass diese im WasAer unliislichen, ge- 
bromten und gechlorten Korper bestimmte Verbindongen sind, welche 
bei der Behandlung mit Silberoxyd oder Quecksilbero.xyd sich weiter 
unmetzen lassen. 

Aus diesem Grunde habe ich Veranlassung genommen, uber die 
Exiatenz dieser Verbindung bier eine vorliiufige Mittheilung zu machen. 

H l a s i w e t z  und H a b e r r n a n n  bemerken S. 495 des vorigen 
Eerichtes vom 23. Mai, daso sie eine Untessnchung iiber die Producte 
begouuen haben, welche bei der Behanrilung der Eiweiskarper rnit 
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Chlor oder Brom entstehen. Es wird im lnteresse des Gegenstandes 
wiinschenswerth sein, wenn diese Chemiker in ihrer Weise fortarbeiten. 
Icb rneinerseits werde versuchen, ob ich auf dem angegebenen Wege 
zii erspriessliclien Resultaten gelange. Die urspriinglichen Kiirper, 
welchr die Behandlung der Eiweissubstanzen mit Schwefelshure nnd 
eiriem Alkohol liefert, sind unerquickiiche, amorphe Verbindungen, 
welcbe d m  Renet ionen anderer bewahrter Mittel hartnackig widcrstehen. 

- 

171. C. S c h o r l e m m e r :  Ueber Derivate des Hexylwasseretoffs. 
(Eingegangen am 14. Juni.) 

I n  meiner Arheit iiber die Octylverbindung (Annal. Chem. Pharm. 
CLII, 152) babe ich gezeigt, dass die Alkohole, welche man aus den 
Snmpfgaskohlenwasserstoffen erhielt, bei der Oxydation, neben SBuren, 
welche eine gleiche Zahl von Kohlenstoffatomen irn Moleciil enthalten, 
auch Acetone liefern; eiiie Thatsache, welche sich nur dadurch er- 
klHren liisst, dass hier Gemische von primaren und secundiren Alko- 
holen vorliegen. Es erschien hiernach hijchst wahrscheinlich, dass bei 
der Einwirkung von Chlor auf diese Eohlenwasserstoffe sich zugleich 
primare und secundare Chloride bilden, und ich babe mir deshalb zur 
Aufgabe gesetzt zu ermitteln, unter welchen Bedingungen sich das 
eine oder das andere dieser Chloride bildet. 

Diese Untersuchung ist noch lange nicht abgeschlossen; aber die 
Resultate, welche ich so weit erlangt habe, stimmen durchaus n i d t  
rnit anderen Angaben iiberein. Zur Erlangung entscheidender Ergeb- 
nisse war es vor allern erforderlich eine griissere Menge eines Kohlen- 
wasserstoffs in Arbeit eu nehmen, und ich habe deshalb zu meinen 
Versuchen den H e x y l w a s s e r s t o f f  C,H,,  aus Stein61 gewiihlt, d a  
dieser Kiirper, der bekanntlich von C a h o u r s  und P e l o u z e  ausfiihrlich 
untersucht worden ist, sicb am leichtesten in hinreicbender Menge er- 
halten lasst. 

Ich behnndelte denselben mit Chlor in der Kalte und erhielt so 
das von C a h o u r s  und P e l o u z e  beschriebene H e x y l c h l o r i d  
C, HI CI, welches bei 125O - 1260 siedet; ausserdem war aber auch 
eine bedeutende Menge eines zwischen 126O und 1350 siedenden Pro- 
ductes vorhanden, aus dem sich keine Verbindung mit constantem 
Siedepunkte isoliren liess. Diese hiiher siedenden Antheile haften dem 
nieder siedenden Chloride hartnackig a n ,  indem dasselbe auch bei 
wiederholter Rectification immer einen Riickstand davon hinterliisst. 

Das Cblorid mit dem Siedepunkt 125O - 1266 lieferte, rnit Kalinm- 
acetat und Eisessig erhitzt, einen Essigather, der zum griissten Theil 
bei der Destillation zwischen 158O und 1620 iiberging ; der Siedepunkt 
etieg zuletzt bis 1700; nebenbei hatte sich vie1 H e x y l e n  gebildet. 
Das zwischen 1260 - 1350 siedende Product gab bei gleicher Behand- 


