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Holzgeist fiir etwa drei Stunden bei eirier Temperatur von 120° bis 
130° C. digerirt. Hierauf w i d  dasGernisch, dem eine kleine Menge Aete- 
natrons (S vom Gewichte des Jodides oder Bromides) zugesetzt ist, 
wieder erhitzt, doch nur bis auf 1000. Nach dem Abdestilliren des 
Holzgeistes wird der Riickstand mit Waseer ausgewaschan, dann i n  
Salz- oder Essigsiiure geltist, und die U s u n g  zu einem Breie eiiige- 
dampft. 

351. C. B a l y ,  London. (F6r H. H. P a r i s h ,  Rom.) ,Behandlung 
von Kloakenstoffen'. Datirt 10. Februar 187 1. 

Der fliissige oder. balbfliissige Inhalt von Kloaken wird in Kufan 
oder sonst geeigneten Behlltern mit 1 Theil Holzkohle und 2 Tbeilen 
geloscbten Kalkes auf je 5 Theile Kloakenmasse vermengt. Der so 
gewonnene Danger wird vom Patentinhaber ale hiichst voratglich be- 
zeichnet. Die Specification beechreibt aucb specielle inecbanische Vor- 
richtungen, durch welcbe das Vermischen bewerkstelligt wird. 

Das so erhaltene Violet ist in Waaaer liislicb. 

252. It. Geretl:  Die Chemie anf der 41. Versammlung der 
British Besociation in Edinbnrg. 

(Fortaetzung.) 

Prof. A n d r e w 8  machte auf den Dichroismus der DBmpfe des 
Jods aufmerksam und erkliirte hieraus deren scbiin violette Farbe. 
Die Dampfe lassen niimlich die rothen und die blauen Strahlen voll- 
standig durchgehen, halten itber alle grunen zuriick. Die durcbgegan- 
genen Strahlen passiren leicht durch rothes Kupfer- und blaues Ko- 
baltglas. Sind aber die Dampfe hinreichend dicht, so werden such 
die rothen Strahlen absorbirt , und die durchgelaasenen Strahlen sind 
vom reinsten Hlau. Dieselben konnen durch das Rohaltglas gehen, 
nicht aber durch daa rothe Glas. Eine Liisung von Jod in Schwefel- 
kohlenstoff zeigt iihnlichen Dichroismus und erscheint im durchfallen- 
den weisseu Licbte violett oder blau, j e  riach ihrer Dichte. Eine 
alkoholiscbe Losung hingegen ist roth und ohne Dichrokmus. 

Eine andere interessante Mittheiluiig von A n  d r e w  s war die 
Beobachtiing, dass wenn man Broni in einer sehr feirien Rijbre eiir- 
schliesst (riachdem man vorher durch Erhitzen der halbrollen K6hre 
den iiberstebeuden Raum mit RromdHmpfen anfiillt) und nun bis ubrr 
aeinen kritischen Punkt erhitzt, es mit einemmale gariz undurchsichtig 
w i l d ,  mid die R i h e  wie mit einem danklen, undiirchsiclitigen Harm 
erfullt zu win scheint. Wie bekannt, bezeichnet A n d  r a w s  init den1 
Ausdrucke ,kritischer Pnnkt' bei condensirbaren Gaseri jeuen Tern- 
peraturgrad, hei urid iiber welchem Druck niaii nicht niehr irn Stande 
iat ,  das Gas in den fliisaigen Zwttcnd zu briugeii. 
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,,Ueber die Constitution des Glycol-Alkohols und seiner Hetero- 
logen, betrachtet im Lichte der Typo-Nucleus-Theorie' von 0. R i c h -  
te r .  Dieser Aufsatz ist ganz originell, in  der That ,  so fremdartig, 
dass ich mich auf das Anfuhren des blossen Titels bcschrankt hatte, 
ware es nicht, dass der Autor ein Enthusiast ist, der seit Jahren 
uber diese neue Theorie meditirt hat ,  und der mit derbelben die 
meisten oder alle Unklarheiten in der chemischen Philosophie zu ver- 
deutlichen glaubt. Wenige Worte sollen die Richtung seiner Ideen 
andeuten - vielleicht wird irgend ein Leser zu tieferem Studium der 
Typo-Nucleus-Theorie angeregt werden. Die cbemische Wissenschaft 
ruht auf zwei Principien; das eine ist das chemische Princip, abhiln- 
gig von der Anordnung der Molekijle und Atome, deren wiigbarer 
Theil allein die Basis zur Calculation liefert; das andere ist das phy- 
sikalische Princip , abhangig vom specifischen Volum der Molekiile, 
deren unwagbarer Theil die Grundlage fur Berechnung giebt. Die 
Elementar- Atome sind nicht einfach, sondern bestehen aus Gruppen 
von Atomen; vnd alle physikalischen Eigenschaften des Stoffes, wie 
Polymorphie, Allotropie, specifische Warme, Schmelz- und Siedepunkte, 
Krystallform, optische und electro - magnetische Polaritat u. s. w. sind 
Functionen einer und derselben variablen Grosse, des epecifischen 
Volums. Dieses Volum ist der jedes Atom umgebende Raum, erzeugt 
in dem einhullenden- Aether durch die den Atomen innewohnenden, 
abstossenden Krat'te. Naturlich ist dieser Raum grosser oder kleiner, 
j e  nach der Richtung und lntentritiit der repulsiven Krafte; das Maxi- 
mum des specifischen Volums eines Atoms ist sein .Volum-Aequi- 
valent''. Herr  R i c h t e r  findet nun eine wunderbare Regelmassigkett 
in den Volum- Aequivalenten der verschiedenen Korper. Das Volum- 
Aequivalent der meisten Elemente ist 48: das von Kalium, J o d  und 
Quecksilber 96; das von Brom 72; von Ti tan,  Kohle, Bor, Silicium 
und Flnor 44; von Stickstoff 16 ond von Sauerstoff 16. Die Einheit 
dieser Messungen ist - wenn ich den oft sich mysterios ausdriicken- 
den Autor recht verstehe - der acbte Theil der von P l a y f a i r  vor- 
geschlagenen Volumeinheit. Die hier angedeuteten Ideen fiihren 
nothwendigerweise zu einer neuen Nomenclatur und einer neuen 
Classification in der Chemie. Diese, sowie die Anwendung derselben 
auf die typische Auffassung des Glycols u. 9. w. diirfte wohl a m  besten 
aos den publicirten Abhandlungen zu erlernen sein. 

Das Comite uher die Verwerthung der Cloakenstoffe hat 
seine Arbeiten wahrend des abgelaufenen Jahres niit vielem Eifer 
fortgesetzt. Der  ziemlicb gedriingt abgefasste Bericht erfuhr auf der 
heurigen Versammlung weit weniger Opposition als in  Liverpool - 
bloss ein oder zwei Stimmen erhoben sich urn das Dry-Closet-System 
zu preiseu, und fur die Vortheile von Pracipitationsmethoden trat 
diesmal gar kein Kampe auf. Trotzdem die Untersuchungen des 
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Comitd's im vergangenen Jahre  bereits weit genug gediehen waren, 
um mit Entschiedenbeit behaupten zu ktinnen, dass die beste Ver- 
wendungsweise des Cloakeninhaltes die mittelst Berieselung wiire, 
und dass dem zufolge das Water - Closet - System das empfehlenswer- 
theste sei, so wurde doch - wahrscheinlich ails Riicksicht auf die 
vielen gegnerischen Stimmen - im Gange der diesjiibrigen Arbeiten 
noch einmal Aufmerksamkeit dern Trocken - Closet - Systeme und der 
Pracipitationsmethode zugewendet. Eine specielle Erhebnng in Lan- 
c.aster durch Dr. C o r f i e l d  ergah wenig Giinstiges fiir das obige 
System. Von den vielen friiher schon beobachteten Niedersehlags- 
methoden wurtfe das  der Herren F o r b e s  & P r i c e  einer erneurrten 
Priifung unterzogen. Der  Process wird in  Tottenham en groe aus- 
gefiibrt. Ein Theil der Londoner Cloakenmusse wird daselbst in 
Bassins von etwa 150000 Grillonen Inhalt gepumpt, und wahrend 
des Einlaufens in diese grossen Behalter wird der Schlamm erst mit 
phosphorsaorer Tlionerde und nachher mit Kalkmilch vermengt. Der  
Kalk dient zum Niederechlagen iiberschiissiger Phospborslure. Nach 
dem Absitzen der Mischyng wird das iiberstehende Wasser vollkom- 
men klar und geruchlos gefiinden, allein es enthiilt so viel Ammoniak 
wie gemiihnliche verdiinnte Cloakenmasse, doch ist es frei von Sal- 
peter- und Salpetrigsiiure, Schwefelwasserstoff und Phosphorsaure. 
Der Rodensatz in den Bassins ist auch ganz geruchlos und bleibt so 
selbst nach liingerem Stehenlassen an der Luft. Der Vortheil dieses 
Verfabrens besteht somit in der Zerstijrung der iibleu Geriiche; sonst 
sind bier dieselben Miingel wie bei den meisten andcrn Pracipita!ions- 
methoden - der result.irende Dtnger  entbehrt des werthvallrri .Zrn- 
moniaks und die Abzngswiisser sind 211 schlecht, um in eincn ntiuen 
Fluss geleitet werden zu kGnnen. - Uriter den m f  dem Lirerpool- 
Meeting vorgebrnchten Einwendungen gegen das directe Berieselungs. 
system war auch die von Dr. C o b b o l d  gemachte Hrhauptung, dass 
die Eier gewisser Eingeveidewiirmer durch den Cloakendlnger auf 
die Felder gebrac.ht und dann mit deli auf  denselbm gewachsenen 
FutterpAanzen in das  Mastvieh eingefiihrt wiirden. Es wurde nun ein 
Ochs, der auf ein J a h r  ausschliesslich mit von Vereuchefeldern kom- 
menden Griisern gefiittert worden war ,  geschlachtet und seine Ein- 
geweinde u. s. w. von den Herren C o b b o l d ,  C o r f i e l d  und M a r -  
s h a 1  sorgfaltig untersucbt. Keine Spur von Parasiten konnte entdeckt 
werden. - Die fortgesetzten Beobachtungen iiber die Irrigationerer- 
suche schlossen dieemal auch die Temperatur der dorch den Boden 
filtrirten Wisser  ein. In  der Regel eind die AbzugswPsser kiitiler 
als die Cloakenwasser. Allein in FBllen, wo die Filtration durcli 
den Boden eine ungenlgende gewesen (wenn z. B zu viel Cloaken- 
Biissigkeit in einer bestimmten Zeit durch dasselbe Bodenstiick getrip- 
ben worden ist), war die Temperatur der abfliessenden WBeser die- 
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selbe wie die der zustramenden, j a  in einzelnen Fiillen sogar einen 
balbrn Grad hoher. Natiirlich enthalteo diese WHsser dann aocb 
reictilich Ammoniak und organiscte Stoffe. - Die Ernteresultate auf 
den verscbiedeoen Versuchsstationm wareri auch heuer Eberraachend 
giinstig. Die Ergebnisse der bis heote gefihrten Erfahrongen weisen 
somit zu dem schon im vergangenen Jahre gewonnenen Schlusse, 
dass der durch die Cloaken der StHdte passirende Diinger nur mit- 
telst Berieselung vortbeilhaft nof die Felder gebracht werden kann. 
Wahrend der Roden bei dieser Hehandlungsart alle werthvollen Re- 
standtheile der Cloakenmasse erhiilt, werden den Wohnhiiosern durch 
die Wasser-Closette Reirilichkeit und Reyuernlichkeit gesichert. Das 
einzige, das hier nocb nicht ale giinstig zu betrachten ist, sind die Ko- 
sten. Allein die bisberigen Experimente , wenngleich ausgedebnt ge- 
nug zur Entscheidung anderer Punkte, magen vielleicht noch zu be- 
achdnkt  gewesen sein, urn die Bkonomischp Frage zu beantworten. 
Doch sollte es sich auch herausstellen, dass dies Verfailren den 
Sttidten mehr aus- als eintriige, so iet a, wenn man auf Sanitats- 
verhiiltnisse Riicksicht nimmt, immerhin dae einzig ernpfehlenswerthe. 
Die Stadtgemeinden zahlen f i r  Beleochtong, fiu Strassenfegen - 
wnrum sol1 die Reinhaltung der Luft, die wir athmen, der Fliisse, 
deren Wssser wir trinken, nicht ein legitimer Posten im communalen 
Budget sein? 

Dr. B i w h o f  sprach Bber eine Methode der ,,Waseerbestimmung 
f i r  eanittidicbe Zwecke’. Ein C. C. des zu untersocbenden Wassere 
wird auf einem Mikroekop- Objectglase, daa durch Aufkitten einee 
Glasringes in eine kleiue Zelle geformt worden , bei 40- 45O einge- 
dampft, und der bleibende Riickstand unter dem Mikroskope exami- 
drt. W a r  dae W a m r  ein reines (wje solchee natlrlich vorkommt), 
PO zeigt der Riickstand wesentlich nur farbtose, dendritische, oder 
acharf ousgepriigte hexagonale Krystalle von kohlensaurern Kalk. Ent- 
hiilt a k r  dss Wawer organischa Substanzen in LGsung, so zeigen 
sich, je nach dem Grade der Verunreinigung, mehr oder weniger un- 
vollkommen ausgrbildete gelblicb bis r6thlich gefarbte, hexagonale 
oder rhornboedrische Krystalle, bei bedeutendern Verunreinigungen 
Zwillingskrystalle, d a m  Dreiecke mit abgestumpften Winkeln, und 
endlich Turnkugeln lhnliche Modificationen , theilweise von Fett, 
theilweise von Pilzkeimen herriihrend. Die Letztern werden in zwei- 
felbaften Fallen in geeigoeten feocbten Kammern bis zn weiterer 
Entwickelung cultivirt. Experimente zeigten , dass weniger als 
von Cloakenfliissigkeit oder von Harn einem Wasser zugesetzt, dae 
Ansehen yon dessen Riickstand sehr verlndert. 

,Ueber die Oxydationsproducte dee l’ortuga161su, von W r i g h t  
und P i e  8 s  e. Die Verfasser hestiitigen, dass reines Pomeranzend 
hauptsiichlich aus bei 174n siedendem Heeperidin, C,, €I,, besteht, 



86 3 

aber sie fanden darin auch nahezu 3 pCt einee gelben, nicht0iichtigen 
Harzes, dessen analytische Zahlen mit der Formel Cao A,, 0, iiber- 
einstimmen. Mit Salpetereiure behandelt liefert Heeperidin erst ein 
braunes, spiiter ein gelbee Harz. Beide enthalten Sticketoff. und 
weniger Kohlen - und Wasserstoff ale die Muttersubstanz; eie entstehen 
wahrscheinlich durch Zutritt von Sauerstoff und Ersetzen von H 
durch XO,.  Weitere Producte der Oxydation aind Oxalsfiure and 
eine kleirie Menge einer stickstofialtigen Sirure. Wird Heaperidin 
niehrere Stunden mit einer verdiinnten M i d u n g  von SebwefelsHure 
und bichromsaurem Rali gekocbt , BO treten Kohlen- nnd EseigsHurt? 
auf. Die Structur dee Hesperidins kijnnte eoolit durcb 

cp3 
C H  (C, E,,)" 

oder eine dieser analogen Formel ausgedrcckt werden. 
.Reduction von Trichlorphosphoryl" von Dr. T h o r p e .  Beim 

Erhitzeri van PGCI,  mit Zink in zugeechmolzener Glasr6hre bis 
iiber den Siedepunkt dee Quecksilbem hat R o s c o e  Pa 0, C1, er- 
ha1 ten. Bei iihnlicher Behandlung dea T~chlorpho8phoryle erhielt 
Verfasser Tricblorphosphor, n e b t  einem glasigen Klirper - wahr- 
echeinlich daa schon von C a e e e l  beschriebene Zn C1, + P  0 CI, - 
gemischt mit Zinkoxyd and Zinkoxycblorid. Die Wirkung von Zink 
auf Trichlorphosphoryl ist sornit wesentlich verschieden von der auf 
die analoge Vanadiumverbindung ; in dieeem Falle wird Chlor ent- 
zogen, i n  erstcrem hingegen Sauerstoff. 

Dr. T h o r p  e brachte ferner eine Notiz iiber Schwefelchlorphoaphdr, 
den er  dprch Einwirkung von Pentachlorphosphor auf Pentaechwefel- 
phosphor bereitet, - Pa S, +3PC1,  = 5PSC1,. Die Materialien 
in di twn Verhaltnissen gemengt, und einige Minuten in gescbloe- 
sener Riihre anf 150° erhitzt, verbinden sich volletindig zu einer 
lebbt beweglichen, unter einem Drucke von 770 MM. bei 126O eie- 
detden Fliiesigkeit, deren Dhpr 'e ,  an und fiir sich eehr reieend, mit 
Luft verdiinnt den aromatischen Geruch ron Erdbeeren beaitzen. 

Dereelle verfaeaer hat im Verein mit J. D a l z i e l  Dichlorschwefel 
dargeetellt. 

Leitet man Chlor im Ueberschusee durch geschmolzeflen Schwe- 
fel, 80 deatillirt eine rothe, rauchende Fliissigkeit iiber. Bei wieder- 
holter Destillation beginnt die Fliiesigkeit ewiechen 500 und 600 zu 
sieden, doch im Verlaufe der Operation eteigt das Thermometer bie 
auf 136 - 137O, wo ee dann stgtig bleibt, und wobai gelber Chlor- 
echwefel, C1a Sa, iibergeht. Der unterhalb 1360 siedende Theil be- 
trHgt nahezu drei Viertel der urspriinglichen Fliissigkeit. Unterwirft 
man diesen Tbeil erneuerter Destillation, 80 wiederholt sich der obige 
Vorgang. Dies scheint auf die Existenz einer Chlorechwefelverbin- 
dung zu deuten, welche eich bei der Destillation unter Bildung von 
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C1, S, zersetzt. Die Beobachtungen und Analysen von D u m a s  Und 
S o u b e i r a n ,  von M a r c h a n d ,  von D a r y  und von R o s e  weisen anf 
C12 S,  allein nach C a r i u s  ist dieser KGrper hlos eine Mischung von 
Chlorschwefel rnit noch nicht isolirt erhaltencm Tetrachlorschwefel, 
- C I , S , + S C l 4 = 3 C 1 , S .  Nun haben aber H i i b n e r  und G u e -  
r o  n t durcb Behandlung von Chlorschwefel mit Chlor bei sehr nied- 
riger Temperatur , und Austreiben des in Liisung bleibenden iiber- 
schiissigen GaRes durch Kohlensaure , den Dichlorschwefel erhalten. 
T h o r p e  und D a l z i e l  haben diesen Versuch wiederholt und ein 
gleich giinstiges Resultat gewonnen. 

In  einer Mittheilung iiber .Einige neue Cndei'n ~ AbkGmmlinge' 
hat Dr. W r i g h t  die Resultate der Einwirkung von wllsseriger Jod- 
wasseretoffsfiure in Gegenwart von Phosphor auf Codei'n seinen frii- 
hem Arbeiten iiber diese Base zugefiigt. Je  nach wechselnden Um- 
stfinden erbalt man ein oder das andere dreier Producte, welche sich 
von einer mehr Wasserstoff als dae Morphin enthaltenden Base her- 
leiten, onter gleichzeitiger Abscheidung des achteehnten Theiles der 
Kohle des Codei'os in Form von Jodmethyl. Bei der Einwirkung 
von Wartear auf diem Producte iind der weitern Einwirkung von Jod- 
wasserstoffstlure auf die secundiiren Kiirper, erhiilt man eine Reihe 
von Verbindungen, welche mil den drei ursprunghhen durch die eine 
oder die andere der allgemeinen Forrneln 

4 X  i- n H J  =f p H , O ,  
4 Y  + n H J  7 p H , O  

ausgedriickt werden kiinrien, und wo 
X = C 1 , H 2 , N O s  und Y = C , , H 2 , N 0 ,  sind. 

Die folgende Reibe enthiilt die in den oben erwiihnten Reactionen 
gewonnenen Kbrper : 
a) H J  bei Oegenwart von P auf Codei'n 

b) H J  bei Gegenwart von P auf Codei'n 

c) Waeeer auf a) gab . . . . . . .  C,, H,, J N ,  O , , ,  4 H J  
d> Freie Base von c) ist . . . . . .  C,,H,, J N 4 0 , ,  
e) Weitere Einwirkung von Wasser auf 

bei 1000 gab . . . . . . . .  * c 6 8  H 8 6  I, N 4  O12, 4 H J  

bei 110-115° gab . . . . . .  C,, H,, J 2  N, 0,, , 4 H J  

a) gab . . . . . . . . . . .  C , , H 8 0 N 4 0 , 0 ,  4 H J  
f) H J  auf e) gab . . . . . . .  - C68H107 J, N, 0 2 2 ,  4 H J  

h) Wasser auf g) gab . . . . . .  * '68 N4 O10, 4HJ  

g) H J  bei Gegenwart r o n  P auf Codein 
bei 130, gab . . . . . . . . .  c,, H,, J, N, O,, 4 H J  

. . . . . . .  i )  H J  auf u) gab ' '68 H 1 0 3 J 3  N 4  O16, 4HJ  
j )  HJ auf h) gab . . . . . . . .  C,,H,, JN,O, , ,  4 H J .  

auf Quarzlagern mrkommenden Antimocerzee mit. 
M. P. M u i r  theilte die Analyse eines in Nenseeland mit Gold 

Die wohlausge- 



bildeten Kryetalle beetehen aue: Antimon - 71,09, Eieen - 0.24. 
Amen-Spuren, Schwefel - 28,47. 

In einer Notic iiber ,,Dissociationu bemerkt C. T i c  h b o r n e , 
d w ,  wiihrend die Mehreahl von Verbindangen nur im Zustande hoch- 
erhitzten Dampfes diseociren, sinige wenige es schon in BiisRigem 
Zustande thun, wie die Balm von Alumioiom, Chrom und Eieen. Die 
ewei letzteren zeigen die Aenderung in der Anordnung der Molekule 
durch Farbenwechd;  die aus ihren Saleen durch Kocben mit aehr 
groeeen Mengen Warssere auegescbiedene Thonerde kenn am beaten 
mittelet eiaes durch die Flaeche fallenden Sonnen- oder electrischen 
Strahlee geeeheu werden. 

J. Y. B u c h a n a n  hat Vereuche angeetellt iiber den Grad der 
Einwirkung von Betmatron auf eine whserige Lijsung von Chlor- 
eseigeiiure bei looo. Er nahm zwei Msungen, deren Zueammen- 
eetziing C, H, C1 O9 + 159 H, 0 + Na 0 H und C, H, C102 + 
159H2 0 + 2 N a O H  beaiiglich war, und erbielt die folgenden Reeoltnte: 
C9 H, C 1 0 , + 1 5 9 H 2 0 + N a O H  C, H, CIO, + 159R, 0 + 2 N a O H  

-\--. - --. 
in +unde.n. C, H, C10, in pCt. in Minuteo C, H, CIO, in pct .  

Dauer der Ehwirkung Zersetzte Dauer der Einwirkung Zersetzte 

_c M_ c_ 7 

0,5. . . . 6 10 . . . .  36 
. . . . 1 0  2 0 . .  . .  55 
. . . . l l  3 0 .  . .  . 64 

. . . .  78 
1;; 
1,5 . . . . 14 

. . . .18 1:; . . . . 7 i  

. . . . 1 9  90 . . . .  83 

. . . .  22 120 . . . . 88 
1:: 
1::; . . . .  23 150 . . . . !!O 
3,O . . . . 26 
4,O . . . . 32 
5,O . . . . 37 
6,O . . . . 43 
7,0 . . . . 47 
8,O . . . . 53 
9,O . . . . 57 

10,O . . . . 60 
11,0 . , . . 63 
140 . . . . 66 
14,O . . . . 70 
15,O . . . . 72 
17,O . . . . 75 
19,O . . . . 78 
21,O . . . . 81 
24,O . . . . 84 




