
380. Die Chemie auf der 46. Versammlung Deutscher Naturforscher 
uiid Aerzte zu Wiesbaden. 

Von W. &'light, A. Xayer, RIichaelis uud Oppenheim. 
(Eingegaugan am 21. November.) 

Am 18. September ward die diesjahrigc, Naturforscherversamm- 
lung erijffnet unter ungewijhnlich giinstigen Auspicien fiir die Chemilrer, 
welche wie ublich in grosser Anzahl urid mit zatilreichen Mittheilungen 
an derselberr Theil nahmen. W a r  doch Prasident der Genossensbhaft 
in diesem Jahre der Meister der Rnalyse, der Begriinder und Leiter 
des Chemischen Laboratoriums zu Wiesbaden , welches vor Kurzem 
seine 25jahrige Existenz gefeiert hatte. 

Mit warmen patriotischen Worten eriiffnete Hr. F r e s e n i i i s  die 
Versarnmlung und noch einmal an anderer Stdle, beim Mahle, welrhes 
die Cbemiker vereinigte, sprach er seinen Fnchgenossen i n s  Herz, 
indem er den wissenschaftlichen Frieden leben liess und sip aaffor- 
derte, dahin rnitzunirken, dass Misstiine aus den Discussionen der 
Chemiker verschwindeu mijchten , welche dieeelben haufiger als wiin- 
schenswerth entstellt baben. 

Mijge es verstattet sein, ihm fiir seine Worte und fiir seine an- 
strengende Thatigkeit als Leiter jener erfolgreichen urid schijnen Fesl- 
woche auch an dieser Stelle Dank zu sagen. Seiner Rede in der 
Erijffnungssitzung folgte Hr. N e u  bau  e r  mit einem gehaltreichen Vor- 
trage iiber J u s t u s  v o n  L i e b i g  u n d  d e s s e n  B e d e u t u n g  f u r  d i e  
p h y s i o l o g i s c h e  C h e m i e ,  ferner Hr. O s c a r  S c h m i d t ,  welcher 
mit seiner seither irn Separatabdruck veroffentlichten Rede ii b e r  d i e  
A n w e n d u n g  d e r  D e s c e n d e n z l e h r e  a u f  d e n  M e n s c h e n  die 
Freiheit deutscher Wissenschaft in spannender Weise darthat. 

Darauf begann die Thatigkeit der Fectionen, welche folgender- 
maassen vertheilt waren: 1) Physik und Meteorologie, 2) Chemie und 
Pharrnacie , 3) Agriculturchemie, 4) Mathematik und Astronomie, 
5) Mineralogie, 6) Zoologie, 7) Botanik, 8) Anatomie und Physiologie, 
9) Pathologie, 10-15) Medicin, Chirurgie und medicinische Special- 
facher, 16) Oeffentliche Gesundheitspflege, 17) Anthropologie 18) Geo- 
graphie. 

Die Chemiker und die sie interessirendcn Vortrage vertheilten sich 
somit auf mindestens vier verschiedene Sectionen. Wahrend iiber die 
Mittheilungen der eigentlichen chemischen und der physikalischen Section 
gemeinsam die HH. M i c h a e l i s  und O p p e n  heirn berichten, haben die 
HH. F l i g h t  und A. M a y e r  das Wesentlichste aus den Sectionen fiir 
Mineralogie und Agriculturchemie zur Verfiigung gestellt. Diese Thei- 
lung der Arbeit und das verspatete Erscheinen des Tagesberichts moge 
den verspateten Druck dimes Berichtes entschuldigen. 



I n  der physikalischen Section war der Vortrag des Hrn. 
H. F. W r b e r  iihw die specifische Warme des Grxphits und Diamants 
nnd des Kohlenstoffs in seiner] Verbindungen von hohem chemischen 
Interesse. D a  dieselbe im Tagesbericht nicht erschienen ist, kann 
die absolute Genauigkeit des folgenden Auszuges , namentlich der 
Zahlen, nicht vcrbiirgt werden, insofern sie kurzen, wahrerid dtxs Vor- 
trages geniachteti Notizen entnommen sind. I m  Anschluss a n  seine 
Bcstimmung der specifischen Wgrme des Kohlenstoffs zwischen O 0  ond 
100° (siehe dirsen Rericht V, 303) hat Hr. W e b e r  die specifische 
Warme des Graphits und des Diamants jetzt zwischen den Grenzen On 
und 3000 wie folgt bestimmt: 

00 300' 
Graphit 0.17 0.35 
Diamant 0.10 0.28. 

Die Zwischenwerthe sind hier ausgelassen. 
Die Curven, welche die Zunahme der specifischen Warme tnit 

der Temperatur ausdrlicken, nahern sich bri hohen Temperaturen ein- 
ander, so dass sie (etwa bei dem Grade, bei welchrm Diamant in 
Graphit ubergeht) zusammentreffen. Sie nehmen so stark zu, dass 
man nicht bei einem Grenzwerth von etwa 0.52 stehen bleiben kann, 
welcher der regelmassigen Atomwarme, 6, entsprache. Hieraus wurde 
also folgen, dass das Atom des Kohlenstoffs bei hohen Temperaturen 
in kleinere Werthe zerfiele. Eine neue Richtung hat Hr. W e b e r  
eingeschlagen, indem er  feruer zii bestimmen suchte, in welcher Form 
der Kohlenstoff in seinen Verbindungen, zunachst in der Kohlenslure, 
enthalten ist. Hr. R e g n a u l t  hat fiir Kohlenslure die folgenden spe- 
cifischen Warmen gefunden, welche Hr. W e b e r  auf constantes Volum 
nmgerechnet hat: 

Bei constantem Bei constantem 
Volum. Druck. 

zwischen - 280 und f 7 0  0.1 843 0.1383 
+ 150 - -I- 990 0.2025 0.1565 
f 12' - f 214' 0.2169 0.1813. 

AUS dieser Urnrechnnng ergiebt sich, dass R e g n a u l t ' s  Ansicht, 
die Veriinderlicbkeit hange a b  vom Druck, unrichtig ist. D a  fiir den 
Shuerstoff nun die entsprechenden Zahlen bekannt sind, lilsst sich aus 
denen der Kohlenssure ableiten, welche specifischen Warmen der in 
ihr enthaltenen Kohle entsprechen, und so ergiebt sich, dass dieselben 
denen des Diamants gleich sind. 

Kohlenstoff in C O , .  Diamant. 
- 10' 0.0935 0.0953 
f 57O 0.1692 0.1579 
158O.6 0.2512 0.239 1. 
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Die geringen Abweichungen in der zweiteri und dritten Reihe 
w urden aus beginnender Dissociation abgeleitet. 

Der Chemischen Section ward die Freude zu Theil, zu ihrem 
ersten Vorsitzenden Hrn. L o  w i g  aus Breslau ernennen zu kiinnen. 
Derselbe verlas zuniichst einige briefliche Mittheilungen, welche Hr. 
T o l l e n s  aus Gottingen an die Section gerichtef hatte. Die erste 
derselben bezog sich auf zwri i s o m e r e  B i b r o m p r o p i o n s a n r e n .  

Die zuerst von F r i e d e l  und M a c h u c a  AUS Brom und Propion- 
sIure  dargcstellte Bibrompropionsaure oder die a SIure ist verschieden 
von der isomeren p-Slure  aus Allylalkobolbromtir, wie die von Hrn. 
P h i l i p  p i  ausgefiihrte genaue Untersuchung der Salze und Aether ge- 
zeigt hat; sie giebt ferner mit Wasserstoff Propionsaure, wabrend jene 
Acrylsiiure liefert. 

Mit Kali bildet sie unter H Br -Verlust Monobromacrylsaure 
C, I-J,Br02, und zu dieser addirt sich ron Neuem H B r  und entsteht 
Bibrompropiorislure, aber nicht wieder die a-Saure, sondern die iso- 
inere p.S%ure. Letzteres ist von Wichtigkeit, da es die analoge Con- 
stitution von a- und F-SBure beweist, besonders die Existenz der 
Carboxylgruppe in der 1-Saure und folglich ebenfalls in der daraus 
entstehenden Acrylsaure, was bestritten war. Die HH. W a g n e r  und 
T. haben weiter die aus P -Bibrompropioosaure mit Kali entstehende 
Monobromacrylsaure genau iintersucht und sie sehr ahnlich der obigeu 
gefunden, sie bildet wie jene beim Adcliren von H Br P-Bibrompropion- 
saure, dagegen ist ihr Kaliumsalz ganz verschieden. 

Diese Thatsachen mit den von Hrn.  P h i l i p p i  gefundenen zu- 
samniengenommen , lassen sich nur eikliiren unter Annahme der 
Formeln : 

q H3 c H'2 
I , 
7 H2 C H  

C O O H  C O O H  
Propionsaure. Acrylsaure. 

c €1, C H ,  Kr 

C Br2 C H Br 

C O O H  C O O H  
a - Bibrompropionaaure. p -  DibrompropionsLure. 

c t i 2  C H Br 

I I 

1 

I I 

I 

I 

I /  1 

C Br C H  
I 

C O O H  C O O H  
u-MonohromacrylJaure. p - Moiiobi omacrylshure. 



Bei diesen Reactionen hat Hr. Dr. W a g n e r  weiter gallertartige 
Massen erhalten, welche durch nochmaligen Austritt von HBr sich 
bilden, und nachgewiesen, dass sie stets die Fornicl C, H, 0, oder 
C, H, 0, + H, 0 besitzen oder wahrscheinlicher C, H, 0, oder ein 
Vielfaches dieser Formel. Einstwrilen niochte der Name Acryl-Colloid 
bezeichnend sein. 

In Gemeinschaft niit Hrn.  v o n  G r o t e  hat Hr. T o l l e n s  fwner 
d i e  d u r c h  K o c h e n  v o n  Z u c k e r  rnit v e r d i i n n t e r  S c h w e f e l s a u r e  
e n t s t e h e n d e  S i n r e  untersucht uritl durch Ausschutteln des von 
Schwefelsaure befreitcn und eingedampften Liquidums rnit Aether eine 
syrupfijrmige Siiure und hieraus ein schon krystallisirtes Zinlrsalz von 
der Formel C ,  H, 0, Zn erhalten, was einer wasserstoffarnieren Milch- 
s9ure der Valerylreihe entspricht. Auch das Kalk- und Silbersalz kry- 
stallisiren gut. In welchern Verhaltniss diese Saure zur Glucinsiiuse 
steht, ist noch nicht untersucht. 

Endlich hat Hr. T o l l e n s  durch Untersuchung der V e r b i n d u n -  
g e n  v o n  S t a r k e  rnit K a l i  u n d  N a t r o n  gesucht, Aufklarung iiber 
die Molekulargrbsse der Starke zu bekommen. Die aus Starke mit Al- 
kalien entstehende Qallerte wurde rnit Alkohol und Aether gefdl t  und 
gewaschen und gab  Zahlen, welche auf V e r b i n d u n p i  yon 1 Atom Ka- 
lium und Natrium mit 4 oder 5 Molekiilen Starke passen, was also 
auf eine Formel niit 24 oder 30 Atomen Kohlenstoff deutet, doch be- 
halt sich T. die bestimmtere Entscheidung vor. 

Hierauf sprach HI. W i b e l  iber  eine neue Wasserluftpumpe, 
welche nach Schluss der Sitzung durch Experimente erlautert wurde. 

Hr. H o r s f o t  d machtr Mittheilungen iiber die R e d u c t i o n  d e r  
K o h l e n s s u r e  z u  K o h l e n o x y d  d u r c h  E i s e n p h o s p h a t ;  ein Be- 
richt iiber diesen Vortrag findet sich bereitv abgedruckt in den Sitzungs- 
berichten der k. Akad. d. Wissensch. zu Wien, 11. Abth., Mai-Heft 1873. 
Dennoch erscheint die folgcnde Erwalinurig des nierkwiirdigen Versuchs 
hier wohl am Platze. Eine atherische Chlorophyll-Losung wird durch 
Salzsaure in rine blaue und eine griine Schicht getrennt, deren erstere 
Eiseii, Kalk und Phosphorsaure , also die Bestandtheile des Vivianits 
enttialt. Zink und schweflige Saure zerstoit die blaue Farbe. Dass 
inan hier der Bildung dee Blattfilrbstoffes auf die Spur gerathen ist, 
wird dadurch bestatigt, dass Kohlenssure mit phosphorsaurem Eisen- 
oxyclul i n  eine Rohre eingeschlossen allmlihlich zerlegt wird, indem 
sich das Eisensalz blau f&rbt. Wenn nian die Spitze der Riihre uriter 
Kalilnuge abbricht, so erkennt man, dass ein Thetl der KohlensPure 
(e tna  4 nach einigen Tagen) in Kohlenoxyd verwandelt ist. Diese 
Reaction tritt auch bei Abschluss des Lichts ein. 

Hr. G r a e b e  berichtete sodann iiber eine von ihm in Gemein- 
schilft mit Hrn. H. C a r o  angefaigtlnt. Arbcit, welche ditb Aufgab;: 
\c.rfolgt, die C o n s t i t u t i o r i  d e s  R o s a n i l i n s  eingehender zu er- 
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forschen, als es bisher geschehen ist. Zu diesem Zweck wurde mit 
einer neuen Untersuchung der aus dem Rosanilin durch Einwirknng 
der ralpetrigen Sdure erhalteneu stickstofffreien S:inre begonncn. 
C a r o  hatte fiir dieselbe die Formel C,, Hi,  0, aafgestellt, welche 
uach den Gr iess ’schvn Reactionen die wahrscheinlichste ist und in 
einfachster Beziehnng zii der des Rosanilins, C, , H, N, , steht. 
H. F r e s e n i u s  gelangte fur die Verbindung von W a n k l y n  und C a r o  
dagegen zu der Formel C,, H,, (Ilo. Eine neue, auf die Ermittelung 
tier Zosammensetzung obiger Saure gerichtetcl I’ntprsuchunq war  aber 
besonders dwhalb geboten, da S c h o r l e m m r r  und D a l e  fur den von 
S c h m i t t und K o 1 b e zuerst aus dern Phenol erhaltenen Farbstoff, drm 
sie den Namen Aurin geberi , die Formel C,, HI, 0, aufstellrn und 
da dieses Aurin mit obigem K6rper cine ausserordentlich grosse Aehn- 
licblreit besitzt. D r r  Vortragende behalt fiir die Saure aus Rosanilin 
den Namrn R o s o l s a u r e  bei. Aus einer grossen Anzahl Analyscn 
von sorgfiiltigst und nach verschiedenen Methoden gereinigter Rosol- 
saure geht zweifellos die Formel C z o  H I ,  0, hervor. so dass also bei 
der UeberfLihrung des Rosanilins in die Diazoverbindung und nach- 
lierigeni Austritt der Stickstoffatome drrimal die Imidogruppe, N H, 
dnrch ein Atom Sauerstoff ersetzt wird. 

Die Untersuchung der durch Eeduction erhaltenen L e  u c o r o s o l -  
s a u r e  fiihrte zu der Zusanimensetzung C2,  H,,O,. Dieselbe ist als 
eine ‘rrioxyveibindung en betrachten, dn sie sich leicht in die Tria- 
cetj I-Verbinduug, C, , H, 0,  (C, 13, O,), iiberfiihren liisst. 

In welcher Reziehiing die Rosolsaure zu dem Aurin steht, lasst 
der Vortragende vorlaufig noch unentschieden. Fiir erstere sind wie 
fiir letztere die Verbindungen mit sauren, $ehwefligsauren Alkalien 
sehr charakteristi3ch und zur Reiridarstrllung besonders geeignet. R(4 
hnweudung von vollkommen reiner Rosolsaure liefern dieselbeii farb- 
lose, wasserige Liisungen. 

In Bezug auf diese Verbindungen zeigt sich grosse Analogic rnit 
dem Rosanilin. Dieses, wie seine rnethylirten und athylirten Derivate 
bilden mit sauren , schwefligsauren Alltalien fdrblose , krystallisirfe 
Verbindu~rgcri , welche gleichfalls durch starkere Sauren wieder leicht 
errfallen, urid deren grnaue Untersuchung sich die Verfasser vnr- 
behalten. 

Wie das Rosanilin sich mit Blausiiure zu der farblosen Base 
C,, Hi, N,3, H C N ,  vereinigt, so liefert dis Rosolslure die Vrrbin- 
dung, C a 0  H ,  O,, H C N ,  welche sich wie c4ne Saure oder ein Phenol 
verhalt. 

Eine Uebereinstimmung in1 Verhalten tritt ferner beim Behandeln 
des Rosanilins, wie der Roso1s;iuie mit Es.,i6~~iiireaiihydrid heivor; in 
heiden Fallen entstehen farblow Vcrl~irrrlungrn , drren Unterwchung 
noch nicht abgeschlowen k t  



Rosolsaure mit Wasser auf 2000 erhitzt liefert e,inen farblosen, 
krystallisirten Kijrper, der vielleicht mit dem ron Lieb e r m a n n  aus 
Rosanilin erhaltenen identisch ist. 

An obige Mittheilung kniipfte der Vortragende einige theoretische 
Hetrachtungen, bei denen er folgende Formeln zu Grunde legt: 

C H ,  C, H, NH CH, C ,  H, N H ,  
'6 H 3  (Ha ') CH, c6 H, NH,  c 6  H, (H2 N, C H ,  C, H, N H  1 

Rosanilin. Leucanilin. 

CEI, c6 H4 O H  I CH, C, H, 0 
'6 H 3  (OH) CH, C, H4 0 '6 H 3  (OH) CH, C ,  H ,  O H  

Rosolsaure. Leucorosolslure. 

Er hebt hervor, dass die Entstehung des Rosanilins, sowie der 
Uebergang desselben in Rosolsaure mit diesen Formeln gut iiberein- 
stimmt, aber das bisher bekannte Verhalten von Rosanilin und 
Leucanilin gegen Jodmethyl mit ihnen nicht gut harmonirt, da  nach 
den Versuchen von H o f m a n n  und G i r a r d  im Rosanilin sich nur 
drei und im Leucanilin nur funf Atome Wasserstoff durch Methyl 
ersetzen lassen. Der  Vortragende hofft spater im Stande zu sein, 
die Berechtigung obiger Formeln eingehender discutiren zu kijnnen. 

Hr. H. F r e s e n i u s  jun. erklarte die Abweichung'der vou ihrn 
gefundenen empirisehen Formel von der G r a e be'schen daraus , dass 
dass das ron ihm analysirte Praparat kein viillig reines gewesen sei. 

Hr. O p p e n h e i m  theilte mit, dass er gemeinsam mit Hrn.  
v. C z a r n o m s k y  das friiher vou D e s s a i g n e  dargestellte Ein- 
wirkungsprodukt von Q u e c k s i l b e r o x y d  a u f  R e n z a m i d  aufs Neue 
untersucht habe. Wahrend friihere Analysen Zweifel ubrig liessen, 
ob man es rnit einem Additionsprodukt zu thun habe, wie beim Harn- 
stoff, oder mit dem Substitutionsprodulit H g  (C, H, ONH),  , haben 
eine Reihe ubereinstimmcnder Quecksilberbestimmungen jetzt die 
letztere Formel rnit Sicherheit festgestellt. Schwefelkohlenstoff und 
Sulfocarbanilid scheiden schon bei niederer Temperatur Schwefel- 
quecksilber aus ,  wahrend Benzamid und Benzonitril, und im ersten 
Falle auch Schwefelkohlenoxyd , aber kein Benzoylguanidin oder 
Benzoylharnstoff entstehen, wie man hoffen durfte. Bei ihrem con- 
stanten und hohen Schmelzpunkt 222-224 O zersetzt sich die Queck- 
silberverbindung nicht. Auch andere Metallamide werden ahnlichen 
Reactionen unterworfen werden. 

Hierauf sprach Hr. L o s s e n :  I J e b e r  a m i d a r t i g e  D e r i v a t e  
d e s  H y d r o x y l a m i n s .  

Eine friiher (Ann. Ch. Ph. 161, 347) veriiffentlichte Untersuchung 
der Renzoylderivate des Ilydroxylamins lasst es onbestimmt, welche 
Coiistitutiori d w  I3rnzliytii oxanisiiurc und Dibenzhydroxamsaure zuzu- 
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C , H - , O  H, c, FI, 0 
schreiben ist. Erstere kann N H  oder N letztere NC, H 5 0  

O H  O C ,  H, 0 O H  

sein. - Die nachstehend rnitgethdten Versucbe er 
c7 H5 0 

oder N H  
O C ,  H ,  0 

c7 H ,  0 
grben fur die Dibenzhydroxamsaure die Constitutionsformel N H 

OC, H, 0. 
Dibenzhydroxarnsaure zerfallt durch Einwirkung von Barytwasser 

i n  Benzhydroxamsaure und Benzo&saure. Ganz ariders verlauft die 
Zersetzung des dibenzhydroxamsaur~iI Kaliums durch Waswr  ; dieselbe 
hat zur  Auffindung einer nenen Classe von Kijrpern gefiihrt, .welche 
der Redner C a r h a m i d o l e  nennen will. Die Zersetzung erfolgt nach 
der Gleichung: 
3 N  (0, H, O), K 0 + 2 H 2 0  = N, C,, H I ,  0 +- 2 C 0 ,  + 3  C, H ,  0, R. 
Ihbenzhydroxamsaures Phenyl- 

Kaliunr. carbamidol. 

Die freiwerdende Rohlensaure wheidet einen Theil der Dibenz. 
hydroxainsaure aus dein Kaliumsalz aus,  und dieser Theil entzieht 
sich der Zrrsetzung. 

Durch Chloranisyl entstehen aus Hydroxylamin Anis- und Dianis- 
hydroxamsaure, die in ihreni ganzen Verhalten so sehr den ent- 
sprechenden Henzoylverbindungen gleichen , dass ihnen auch ent- 
sprechende Constitution zugeschrieben werden muss. - Durch Ein- 
wirkung von Chloranisyl auf Benzhydroxamsaure entsteht eio Benzoyl- 
anisylhydroxylamin, N(C,  H, 0) (C, €3, 0 , ) H O ;  eine gleieh zusammen- 
gesetzte Verbindung wird nus A nishydroxamsaure und Chlorbenzoyl 
erhalteo. Diese beiden Verbindungen niussen identisch sein , wenn 

C,H, 0 
Dibeiietiydroxanrslurr und Dianishydroxarnsiiure den Forrneln NC, H5 0 

O H  
c, H7 0 2  

und N C, H, 0, gemgss constituirt sind; sie miissen dagegrn isomer 
O H  

c, 8,o c, 8 7  0 2  
sein, wenn die Dihydroxamsauren N H  und N H  sirid. 

Der Versuch ergieht die Isomerie beider Verbindungen. Die Ver- 
bindung aus Benzhydroxamsaure und Chloranisyl zerfallt durch Naryt- 
wasser in AnissLure und Benehydroxamsaure ; ihr Iialiumsalz zersetzt 
sich in wasseriger Liisung in Anisslure, Iiohjensaure urid Phenyl 
earbamidol. Die Verbindung aus Anishydroxan~satire und Chlorbenzoyl 
dagegen zerfallt durch Barytwasser in Benzo&siiure und Anishydroxam- 
saure, ihr Kaliumsalz zersetzt sich in Benzogsaure, Kohlensiiurr und 
das dem Phenylcarbarnidol entsprechenda Aniscitrbamidol 

N, C,, H,, 0,. 

OC, H, 0 QC, H i  0, 

Berichte d .  D. Chern. Gesell&ohaft. Jahrp. VI. 9 1  



1394 

Diese Umsetzungeri beweiseri fiir die Dibenzhydroxamsiure die 

, fiir dibenzhydroxamsaiire Salze die Formel 
c7 H ,  0 

Formel N H  
O C ,  H,  0 

c7 H5 0 

OC, H,  0 
N M  ; das Metall der Salze ersetzt ein an Stickstoff gebundenes 

c, H, 0 H 
Wasserstoffatom. - Ob Benzhydroxamsaure N H 

O H  O C ,  H 5  0 
ist , bleibt nneotscbieden. Aus mehrfaehen Griinden , namentlich aus 
dem ganz verschiedenen Verhalten der benzhydroxamsauren und diberrz- 

C, H, 0 
hydroxamsauren S a k e  erscheint fur die Saure die Formel N H  , 

O H  

oder N H  

c, H5 0 
fir ihre Salze die Formel N H  wahrscheinlich. 

O M  

Die Untersuchung des P h e n y l c a r b a m i d o l s  ist unter des 
Vortragentfen Leitung ron einem seiner Schiiler, Hrn. Stud. Ro t e r -  
m u n d ,  ausgefiihrt. Aus den Analysen liesse sich allerifalls aucb die 
Formel N, C,,  H I ,  0 ableiten, die indess mit der Bildungs- uud 
Umsetzungsweise nicht i n  Einklang zu bringen ist. Phenyl- 
Carbamidol ist i n  Alkohol schwer in der Kal te ,  miissig in der 
W&rrne liislich , unloslich in Wasser , krystallisirt in glanzenden 
Prismen , schmilzt erst iiber 200 O, sublimirt und destillirt wenigstens 
theilweise unzersetzt. Es verbiridet sich nicht mit Alkalien und nicht 
mit SauI.Cn, wird aber durch niehrstiindiges Erhitzen mit concentrirter 
Salzsaure auf 1 80° unter Wasseraufnahme in Kohlens~ure  und Anilin 
zesegt. 

N ,  C,, H I g  0 + H, 0 = C O ,  + 3 N C ,  H , .  
Auch beim Erhitzen rnit alkoholischer Kalilauge auf 180 0 ent- 

steht Anilin, ohne dass gleichzeitig Gas entwickelt wiirde. Ver- 
mittelst der Benzbydroxamsaure und des Phenylcarbamidols kano 
demnach Benzokaure in Aoilin verwandelt werden, indem die Carboxyl- 
gruppe ersetzt wird. In  gleicher Weise liefern substituirte BenzoE- 
s iure  substitiiirte Aniline. Das Aniscarbarnidol z.  B., welches in 
seinen Eigenschaften sehr dem Phenylcarbamidol gleicht, zersetzt sich 
durch concentrirte Salzsaure in Kohlensiiure und Amidoanisol; nur  
der Unterschied findet statt,  dass letzteres durch die concentrirtr 
Salzsaure gleichzeitig weiter zerlegt wird in Chlomethyl und Amido- 
phenol. 

Hr. C. S c h e i b l e r  legte zwei Proben des von ihm kiirzlichst 
beschriebenen Gummizuckers (Arabinose) C, HI 0, vor, aus Riiben- 
gurnnii u n d  aus Gurnnii arabicum. 



Hr. V. M e y e r  tlieilte Versuche mit uber die Einwirkung vda 
ameisensaurem Natron auf SulfobenzoGsaure und auf Benzo&saure, 
welche er in den Berichten der Chemischen Gesellschaft seither eben- 
falls verijffentlicht hat. 

An diesen Vortrag schloss Hr. W i s l i c e n u s  die Notiz an ,  dass 
nach in seinem Laboratorium von Hrn. C o n r a d  ausgefiihrten Versuchen 
durch Erhitzen benzoEsauren Natriums bis zur Verkohlung schon 
allein Terephtalsaurr neben Isophtalsaure entsteht. Es ist daher die 
Gegenwart ameisensanren Salzes durchaus nicht erforderlich und 
diese Versuche zeigen, dass die Beobachtungen Hrn. v. R i c h t e r ' s  
mit der Reaction von Hrn. M e y e r  Nichts zu thun haben. 

Hr. W i s l i c e n u s  machte darauf einige Mittheilungen iiber die 
A e t b y l e n m i l c h s % u r e .  Es ist ihm gegenwartig gelungen, wenig- 
stens sehr annaherungsweise reine Salze derselben darzustellen , was 
bei ihrer fast ausnahmslosen Nichtkrystallisirbarkeit nur mit grossen 
Schwierigkeiten und bedeutendem Materialverluste ausgefiihrt werden 
kann. Die dazu fiihrende Methode bestand darin, das nach friiher 
beschriebenem Verfahren mijglichst von den krystallisirbaren Salzen 
der Aethylidenmilchsaure - der gewohnlichen bei synthetischer Dar- 
stellung aus Aethylenhydratcyaniir, der optisch activen bei Abscheidung 
aus thierischen und menschlichen Korperfliissigkeiten - befreite Pra- 
parat mit unzureichenden Quantitaten nahezu absolnten Alkohols zu 
extrahiren. Es geht dabei wesentlich nur athylenmilchsaures Zink in 
Lijsung, wahrend ein Theil der Verbindung zusammen mit den kry- 
stallisirbaren Salzen im Riickstande bleibt. Auch die Methode der 
fractionirten Fallung der alkoholischen Losungen durch Aether wurde 
mit Erfolg angewendet. Die Pracipitate wurden hierauf wieder in 
Alkohol gelkist und nach dem Filtriren verdunstet. Der Vortragende 
hat auf diesen Wegen ein Zinksalz erhalten, welches zu einem Syrup 
eindunstet, der nach langerem Verweilen im Vacuum zunachsf. zu 
einem durchsichtigen sprijden Gummi eintrocknet. Letzteres enthalt 
noch etwas Wasser, bei dessen vollkommenem Entweichen im Vacuum 
die Masse undurchsichtig wird, ohne indessen krystallinische Structur 
anzunehmen. An der Luft wird es bald wieder feucht und zerfliesst. 
Die Erscheinungen stimmten bei den durch Synthese gewonnenen 
und aus verschiedenen Korperfliissigkeiten , wie Fleischfliissigkeit, 
normalem Harn , Ascitesfliissigkeit verschiedener Abstammung und 
aus Galle dargestellten Praparaten iiberein. Die Ergebnisse der 
Elementaranalgsen des auf synthetischem Wege, aus Fleisch und 
Harn erhaltenen Salzes entsprachen der Formel C, H I ,  Zn 06. Keines 
der untersuchten Praparate kann Hydracrylsaure enthalten, da ihre 
Saure mit Jodwasserstoff sich nicht in Clycerinjodpropionsaure iiber- 
fiihren lasst, die Natriumsalze nicht bei 143 O ,  ja nicht bei 160, 
schmelzen, die Zinksalze mit den Calciumsalzt~n niclit schwer 16sliche 
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Doppelsalze liefern. Fiir Oxydationsversuche blieben nur sehr geringe 
Quantitaten der reinen Verbindungen disponibel , so dass dieselben 
nicht mit ganz entscheidendem Erfolge ausgefiihrt werden konnten. 
Oxydationsmittel war Chroms&ure. Dieselbe entwickelt aus der 
Aethylenmilchsaure vie1 Kohlens5ure und liefert neben unveranderter, 
der Einwirkung eritgangener Substariz . viel Oxalsaure und kleinere 
Mengen einer anderen Saurf,, deren Salze dui rhaus die Eigenschaften 
der Malonsaure beritzen. Hierdurcfi untei scheidrt sich die Aethylen- 
milchsaure wesentlicti yon den Aethylidenmilchsauren. Ameisensaure 
konnte bisher nicht eonstatirt werden, wogegeD Rydracrylsiiure be- 
trachtliche M'lrngen dcrselben liefert. - Verfasser betont, dabs sicb 
ihm im Laufe seiner langwierigen Arbeiten die Ueberzeugung %on 
der Besondet heit der Aethylenmilchsaure als v i e r  t e  r Milchsaure- 
modification . zii weicher er bei der experimentell hijchst unerquick- 
lichen Natur ihrer Salze nur sehr allmiihlig und mit grosster Vor- 
sicht gelangte. in immer entschiedenerer Weise aufdrangt. 

In ihrer m e i t e n  Sitzung am 20. September pra4dirte der  Che- 
mischen Section I[r. E r l e n m e y e r .  Br. V. M c y e r  machte Mit- 
theilungen iiber die Einwirlcung der Schwefelsaare auf Nitroathan, 
welche sich in diesen Berichten (S. 1168) bereits abgedruckt findeli. 

Im Anschluss daran machte Hr. C. W u r s t e r  eine kurze Mit- 
theilung Gber die B II a 1 Is a u r e. Dieselbe wird gewohnlich als 
H, (NO,)  C C: La, Nitroacetonitril, betrachtrt. Hierbei wird 
angenommen, dass durdi den Eintritt der Nitrogruppe zwei Wasser- 
stofiatouie durch bletallt, zrsetzbar gvworden sind. Der Gruppe C N 
schreibt man keinen acidificiIenden Eirifluss zu, da die Nitrile ganz 
neutxale K6rper sind. In alleri bis jetet I)ekarinten Nitroverbindungen 
der Fettreihe ist aber durch den Eintritt einer Nitrogruppe blos ein 
Wasserstoffatoin acidificirt worden, und das  Nit1 oathan und Brom- 
nitroathan sincl einbasischc Sauren. Diese Thatsachen stellen die An- 
nahme, Knallsaure sei Nitroacetonitril sehr in Frage. Dem Vor- 
tragenden scheinen die Fornieln: H(NO,)  C C N H  fur die 
Knallsaure und Ag (N 0,) C C N 8 4  fur  das Ihallsilber, in 
welchen ein Metal1 an dern Stickstotf sich befindet, viel wahrschrin 
licher. Diese Ansicht ist jetzt n u r  Hypothese und bediirfe der 
experimentellen Hestatigung. 

Hr. Rud.  B o e t t g e r  lenkt die Aufmerksamkeit auf einige neue, 
interessante V o r l e s u n g s v e r s u c  h e ,  beziiglich activen Wasserstoffv 
und activeri Sauerstoffs. Wenn man seinen Beobachtungen zufolge 
ein uugefihr 3 bib 4 OCentimeter grosses, 4 bis 1 Millimeter dickes 
Palladiumblei~h dtirch Zersetzung einei Chlorpalladiumlosung auf gal- 
vanischem Wege mit sogenanntem Palladiurnschwarz auf beiden Seiten 
iiberzieht (urn demselben zur Aufnahme von Wasserstoff eine griissere 
und erripfanglicheie OberHache zu geben) und sich dann eines solchen 
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Bleches ungefahr eine Stunde lang als Eathode bei der Elektrolyse 
schwach angesauerten Wassers bedient (unter Verwendung einer aus 
2 bis 3 stark geladenen Bunsen’schen Elementen bestehenden Bat- 
terie), so hat es sich i n  dieser kurzen Zeit bis zur Uebersattigung 
rnit Wasserstoff geladen. Entzieht man es jetzl der Stromwirkung, 
spult rs behende rnit Wasser all und bringt es i n  ein niit luftfreiem 
Wasser oder mit absolutem Alkohol oder Aether gefulltes Glaschen, 
so sieht man eine Zeit lang den Urberschuss des in ihm entlialtenen 
Wasserstoffs in kleinen Glasblaschen sturmisch entweichen. Hat die 
Entwickelung des Gases endlich aufgehort und verschliesst man dann 
das eine oder andere der mit den grnannten Flussigkeiten gefiillten 
Glaser, so lasst sich das Palladium rnit seinem noch euruckgehaltenen 
Wasserstoff, )-or dem Zutritt der atmospharischen Luft geschiitzt, 
wochenlang aufbewahren, ohne seinen Wasserstoff zu verlieren. So- 
bald man aber das Blech aus den genannten Fliissigkeiten hervor- 
zieht, schnell rnit weichem Fliesspapier ahtrocknet und mit etwas 
Schiesswolle omwickelt, so kommt dauselbe, in Folge einer blitzschnell 
erfolgenden Aufnahme atmospharischen Sauerstoffs, innerhalb weniger 
Secunden ins heftigste Gluhen, bringt die Schiesswolle zur Explosion 
und fahrt dann rioch 5 bis 10 Secunden lang fort rnit schwach leuch- 
tender Flamme zu brennen. Bringt man ein solches mit Wasserstoff 
geladenes , mit Palladiumschwarz bekleidetes Blech in einen mit ab- 
solutem Aether gefiillten und durch Aether abgesperrten Messcylinder, 
so sieht man bier den Ueberschuss des aufgenommenen Wasserstoffs 
tumultuarisch in kleinen Gasbiaschen emporsteigen und sich ansam- 
meln. Das Volumen des Gases nimmt aber nach iind nach immer 
mehr ab ;  es scheint den Aether theilweise zu desoxydiren und in 
Aethylen (welches bekanntlich in Aether etwas liislich ist) iiber- 
zufiihren; entzundet man niimlich jetzt das au- einer feinen Oeffnung 
ausstriimende Gas ,  so sieht man dasselbe rnit einer intensiv hell- 
leuchtenden, gelhlichweissen Flamme brennen, cline Eigenschaft, welche 
dern reinen Wasserstoffe bekanntlich nicht ziikommt. Legt man ein 
so mit Wasserstoff geladenes Blech in eine wassrige Liisung von 
Kaliurnnitrat, so lasst sich darin schon nach Verlauf von wenigen 
Mi nuten Kaliu mnitrit nach weisen. 

Aehnlich , wie der nascirende Wasserstoff energisch reducirend, 
so wirkt der im Status nascendi auftretende Sauerstoff oxydirend. 
Der Vortragende hat bekanntlich schon vor mehreren Jahren 
nachgewiesen. dass ein Gemisch von trockenem, feingepulvertem 
Kaliumpermanganat und concentrirter Schwefelsaure i n  Folge der 
Bildung und gleichzeitigen Zersetzung der Uebrrmangansanre in Man- 
gansuperoxydhydrat und Yauerstoff, die energischsten Oxydations- 
erscheinungeu zu Wege bringt, indem z. B. fast alle atherischen Oele, 
Alkohol, Aether, Benzol, Holzgeist, Chlorathylen, Schwefelkoblenstoff, 
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wie auch Schwefelblumen, Gallussaure. Tannin u. s. w. bei leisester 
Reriihrnng mit einer ganz geringen Menge dieses Gemisches sich 
schnell, einige sogar mit Explosion entziinden. Seinen neuesten Beob- 
achtongen zufolge, l a s t  sich nun aber auch das gewijhnliche Stein- 
kohlenleuchtgas, wenn man dasselbe aus einem Glasr6hrchen mit 
feiner Oeffnung auf einige Gramme dieses in einem Porzellanschalchen 
befindlichen Gemisches aufstromen lasst, momentan entziinden. 

Sammtliche hier aufgefiihrten Thatsachen fanden durch die von 
dem Vortragenden angestellten Versuche ihre Bestatigung. 

Hieran reibte der Vortragende noch einen Versuch, der sicb auf 
Einwirkung des Ammoniaks auf Silbersuperoxyd bezieht. Das auf 
elektrolytischem Wege aus einer concentrirten LBsung von Silbernitrat 
auf bekannte Weise gewonnene, i n  langen metallisch glanzenden 
Nadeln auftretende Silbersuperoxyd zerlegt beim Ueberschiitten rnit 
Ammoniakfliissigkeit letztere stiirmisch unter Entwickelung reinsten 
Stickgases und Bildung von (Ber thol le t ’ schem)  Knallsilber, welches 
letztere in  dem nicht zersetzten Antheile des Ammoniaks in L i j sung  
bleibt. Dampft man ein wenig dieser LBsung iiber einem einfachen 
R u n s e n  ’ schen Brenner in einem kleinen eisernen Loffelchen ab, 
so tritt scbliesslich, falls man nur mit einigen Cubikcentimetern der 
Fliissigkeit operirt hatte, eine gefahrlose Explosion ein. Benetzt man 
das feingepulvecte trockene Silbersuperoxyd mit einigen wenigen 
Tropfen Nelkenijl, so findet eine Entflammung des Oels statt und 
eine Reductiqn des Superoxyds zu metallisch glanzendem Silber. 

Sodann sprach Hr. W e i t h  iiber E n t s c h w e f e l u n g  d e s  D i -  
p h e n  y l s u l f o  h a r n s  t o f f  s durch Quecksilberoxyd. Findet diese Reac- 
tion in Benzolliisung statt, so bildet sich unter Abspaltung Ton 
Schwefelwasserstoff Diphenylcyanamid C, H, N2 = C 5.: - -N.C, N .  c, H,. H ,  

Letzteres wird durch Verdunsten des Benzols ah anfangs syrupartige, 
spater feste Masse erhalten, die allmahlich, wahrscheinlich unter Po- 
lymerisirung , krystalliniscb wird. Mit Chlorwasserstoff bildet sich 
C , ,  H I ,  N , .  HCl. 

Durch Aufnahme von Wasser geht das Diphenylcyanamid in 
Carbanilid (Diphenylharnstoff) iiber. 

Anilin vereinigt sich damit scbon in der Kalte unter betracht- 
Iicher Erwarmung zu a-Triphenylguanidin. Schwefelwasserstoff addirt 
sich zu dem Diphenylcyanamid unter Rildung von Sulfocarbanilid. 

Ausserdem entstehen durch weitere Einwirkung: Schwefelkohlen- 
stoff, Anilin und a-Triphenylguanidin. 

Seiqer Bildungsweise und seinen Umsetzungen nach kommt dem 
- - N  C H Diphenylcyanamid (Carbodiphenylimid) die Structnrformel C -  zN: c: Hi 
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zu. 

dieses d'ie Formel C 

Die Analogie in den Reactionea rn i t  dem Cyanamid niacht fur 

hochst wahrscheinlich. ZK 
Hr. B a u m a n n  machte zu dem vorhergehenden Vortrage die 

Bemerkung, dass es ihrn grlegentlich einer in anderer Richtung an- 
gestellten Untersuchung uber Cyanamid gelungen sei, durch directe 
Vereinigung von Cyanamid und Schwefelwasserstoff Schwefelharnstoff 
zu erhalten und umpekehrt nachzuweisen, dass das directe Entschwef- 
lungsprodukt des Schwefelharnstoffes nicht wie bisher angenmmen 
Dicyandiamid, sondern Cyanamid ist. 

Hierauf sprach Hr. P e t e r s e n  iher  d e n  c h e m i s c h e n  O r t  
von B e n z o l d e r i v a t e n .  Er bestatigte die friiher von ihm uud 
B a e h r - P r e d a r i  gemachtt: Reobachtung, dass durch Schmelzen ihres 
Chlorphenols rnit Kali Hydrochinon und Resorcin eatstehe; das 
Reactioosprodukt liefere reichlich Chinon. Daran anschliessend ent- 
wickelte derselbe eine Reibe von Constitutionsformeln von Benzol- 
korpern. Namentlich verkniipfte er durch bekannte Uebergange Nitro- 
pararnidobenzoGsaure, 1 : 2 Diamidobenzol , Nitrobrombenzol von 380 
Schmp., fliichtiges Nitrophenol von 45O Schmp., Chlorphenol von 175O 
Schmp. und Brenzkatechin, ferner 1 : 4 Dibrombenzol von 89O Schmp. 
Nitrobrombenznl von 125" Schmp., Nitranilin von 146O Schmp., Nitro- 
phenol vom 1 loo Schmp. und gewiihnliches Chinon. Dinitrobrom- 
herizol ward als 1 : 2 : 4, ebenso Dinitrophenol \'on 114O Schmp. und 
Pikririsaure als 1 : 2 : 4 : 6 charakterisirt. Dinitrobrombenzol liefere 
aber dasselbe Phenylendiamin wie Dinitrobenzol; letzteres sei, wenn 
die beiden N O ,  in jenem in der 1 : 3 Stellung gedacht werden, ebenso 
geardnet, und fiir Resorcin eriibrige dieselbe Lagerung. 

Hr. F i t t i g  berichtete darauf fiber C h i n o n e .  Zur Aufklarung 
der Frage nach der Natnr dieser Verbindungen und der Stellung der 
Sauerstoffatorne in  denselben wurden Versuche angestellt, das Chinon 
eines Kohlenwasserstoffs zu erhalten, dessen Constitution eine Ortho- 
stellung der beiden Sauerstoffatome unmiiglich machte. A19 solcher 
diente das  Mesitylen, in welchem von allen Chemikern die Stellung 
der Methylatome 1 : 3 : 5 angenommen wird. Das Chinon des Mesi- 
tylen's bildet sieh leicht durch Bebandlung einer wasserigen LBsung 
von salzsaurem Diamidomesitylen mit schwachen Oxydationsmitteln 
(Eisenchlorid, sehr verdunnte Liisung von Chromsgure) und destillirt 
mit den Wasserdampfen iiber. I n  reinem Zustande bildet es lnnge, 
schon rothe Nadeln vom Schmelzpunkt 101 - 102O, die in Alkohol 
und Aether leicht, in Wasser schwerer liislicb sind. Die Liisungen 
sind gelb gefarbt. Charakteristisch ist das Verhalten dieser Lijsungen 
gegen alkalisch reagirende Kiirper, mit denen sie sich tief violettroth 
farben. Die Farbe ist sehr bestandig. Beim Ansauern verschwindet 
sie, und die nrspringlicbe gelbe Farbe kehrt wieder. Am schonsten 



tritt diese Reaction hervor, wenn man eine verdunnte atherische 
Lijsung des Chinons mit Wasser, derri man einen Tropfen irgend 
einer alkalischen Pliissigkeit sugesetzt hat ,  schiittelt. Der  Aether 
wird dann entfiirbt , and die wiisserige Fllssigkeit farbt sich tief- 
violettroth. Reim nacbherigen Ansauern tritt die umgekehrte Reac- 
tion ein. Das Chinon wird regenerirt. Diese Reaction ist weit 
empfindlicher, als die mit Lackmus, Curcurna etc., denn selbst schon 
durch Schtitteln rnit Brunnen wasser wird durch den dariri enthaltenen 
koblensauren Kalk der iitherischen Lijsung das Chinon entzogen, und 
das Wasser tiinimt die prachtvoll vlolette Farbe an. Beini Titrireri 
wird man das Meaitylenchinon niit grassem VortEeil anstatt des 
Lackinus anwrnden kijnnen. 

Die besprochene Reaction lasst sich nicht wohl anders erklaren, 
als duich die Annahme, dass das Chinon die Fahigkeit besitzt, sicb 
niit Basen zn vereinigen. Diese Eigenschaft besitzen iibrigens auch 
aridere Chinone. Das Tolochinon, welches der Vortragende in sehr 
kleiner Menge aus 1)iamidotoliiol erhalten hat, verhalt sich dem Me- 
sitylenchinon sehr ahnlich, farbt sich indess mit basischen Korpern 
mehr roth. Das Benzolchinon wird ebenfalls seiner atherischen 
Lijsung durch basische Kijrper enteogen, und die wasserige Flussigkeit 
farbt sic h intensir braurigelb; jedoch ist die Reaction weniger empfind- 
lich, und sie lasst sich z. B. nicht mehr mit Krunnenwasser aus- 
fiihren. 

Der Vortragende glaubt, dass diese Verbindungen mit Basen, mit 
deren Gtudium er hrschaftigt ist, wichtige Aufschliisse iiber die Natur 
der Chinone geben werden. 

Das Mesitylrnchiuon wird durch schwef lige Slnre-  nur schwierig 
vollstandig reducirt. Es ist noch nicht gelungen, das Hydrochinon 
i n  ganz rrinem Zustatide zu erhalten. Sehr leicht aber bildet sich 
das Chinhydrori, welches in dnnkelbraunen, langen, verastelten Nadeln 
mit prachtvnllem Metallglanz krystnllisirt. Schmelzpunkt 142- 143O. 

Der Vortragende kniipfte an diese Mittheilung Betrachtungen iiber 
die Constitution des Mesitylenchinons und der Chinone uberhaupt, 
welchr zu einer Discussion Veranlassung gaben, an welchen ausser 
dem Vortragenden sich die HIlrn. G r a b e  und W i s l i c e n u s  be- 
theiligten. h l s  ResumB und als Einigungspuukt der abweichenden 
Reobachtungen kann die Rernerkung von Hrn. W i s  l i c e n u s  an- 
gesehen werden , wonach es Chinone VOII rerschiedener Constitution 
geben musse. Wahrend die Constitution des Mesitylens die Ortho- 
stellung der Sauerstoffatome im Mesitylerichinon unmijglich erscheinen 
lasse, spreche f l r  dieselbe in andereri Chinonen, ausser den von Nrn. 
Crrabr angefiihrten Griinden. auch der Urnstand, dass die Chinone 
wie Superoxyde wirken, indem sie z. H. schweflige Saure in Schwefel- 
saure uherfiihrrn. 
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Die dritte Sitzung eroffnete der Prasident Hr. F i t t i g ,  indem er 
der Section eine Anzahl Exemplare der Brochiire ,,Ueber Ultramarin, 
Notizen fiir die Jury  der Weltausstellung zu Wien im Jahre 1873 
von Dr. R e i n h .  H o f f m a n n "  iibergab. Hr. H i m l y  berichtete fiber 
e i n e  n e u e  W a s s e r l  u f t p u m p e  fBr chemische Laboratorien, welche 
von Hrn. S c h o r e r  ails Liibeck erfunden worden ist. Dieselbe ist 
ganz &us Metal1 gefrrtigt und beruht darauf, dass ein Wasserstrabl 
durch eine Rohre mit. einer gewissen Geschwindigkeit hindurch fliesst, 
wahrend in dieselbe ein anderes Rohr muridet, welcbes mit dem 
zu evacuirendem Gefass in Verbindung steht. Vermuthlich wird 
Hr. H i m  l y  in nachster Zeit dieselbe ausfiihrlicher heschreiben. 

Hierauf sprach Hr. P. R a s e n a c k  iiber e i n e n  aus  d e n  am 
h o c b s t e n  s i e d e n d e n  A n t h e i l e n  d e s  S t e i n k o h l e n t h e e r s  er-  
h a l t e n e n  R o h l e n w a s s e r s t o f f .  Derselbe ist dem Chrysen sehr 
iihnlich, doch weit schwerer lijslieh, als dieses und nnr sehr sehwer in 
das nach G r a e  b e  fur Cbrysen so charakterische Chinon Bberfuhrbar. 
Das nach langem Erhitzen mit Chromsaure und Essigsaure erhaltene 
Produkt lost sich violettroth in H, S 0, , bei langem Kochen jedach 
indigblau, wie das Chrysochinon. Hr. R a s e n a c k  glaiibt daher, dass 
dieser Kohlenwasserstoff in derselben Heziphung zum Chrysen stehr, 
wie das Paranthracen zum Anthracen. Mit der Elementaranalyse ist 
Hr. S ar n o w in Berlin beschaftigt. Von den physikalischen Eigen- 
schaften ist noch hervorzuheben, dass der Kohlenwascerstoff auf eine 
Glasplatte gelegt und in durch Kobaltglas gegangenen directen Sonnen- 
strahlen betrachtet , rosenroth erscheint ; Anthracrn und Naphtalin 
strahlen unter denselben Umstanden in blauem, Chrysen in griinlichem 
Lichte. 

Hr. M i c h a e l i s  zeigte die schon fruher in diesen Berichten be- 
schriebenen D e r i v a t e  d e s  P h o s p h e n y l c h l o r i d s  vor und wies 
darauf hin, dass sich moglicherweise a u b  der Verbindung P O  . C, H, 
ein Korper P O .  C, H, . C1, erhalten lasse, welcher mit Phosphenyl- 
oxychlorid PC1, C, H, . 0 nur isomer sein werde. 

Hr. S t a e d e l  machte Mittheilungen iiber die R e d u c t i o n  d e s  
B e n z o p h e n o n s .  Beim Erhitzen von Benzophenon mit Zinkstaub 
entstehen drei Kohlenwasserstoffe C ,  H oder C, H, (Tetraphenyl- 
athylen), C,, H I ,  oder C,, H,, und C,, H , ,  (Diphenylmethan); 
C,, H,,  scheint die Formel C, H, . C H ,  . C, H, zu haben. 

C ,  H, . CH, . C, H, 
Hr. B l o c h m a n n  berichtete iiber zwri G a s a n a l y s e n .  Leuchtgas 

wurde bei Abschluss der Luft durch eine etwa 1000 O heisse Porcellan- 
robre geleitet und vor und nach dem Passiren derselbe analysirt. 
Durch das Erhitzen war das C H ,  unverandert geblieben, wahrend 
der Wasserstoff sich bededeutend vermehrt hatte und alle schweren 
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Kohlenwasserstoffee verschwnnden waren. Im Innern der Riihre zeigte 
sich nach dem E r k a l t ~ n  ein feiner Anflug von ausgeschiedener Kohle, 
am Ausgange derselben hatten sich feine kleine Naphtalinkrystalle 
abgesetzt. Ferner hat Hr. B l o c h m a n n  die Gaee, welche durch die 
zuruckgeschlagenc Flamme des B u n s e n'schen Hrenners gebildet 
werden, analysirt. Es wurden GO,, H, 0, C O  und C, H, darin 
gefunden. Auf Hrn. S c h e i b l e r ' s  Bemerkung, es sei auffallend, dass 
in diesen Gnsen kein Sauerstoff enthalten gewesen sei, erwiderte Hr. 
B1 o c h m  a n n  ausdriicklich , dass durch pyrogallussaures Kali keine 
Absorption bemerkbar gewesen sei. 

Hr. W a l t e r  sprach sodann iiber d i e  m e c h a n i s c h e  U r s a c h e  
d e r  , w e c h s e l n d e n  V a l e n z '  von Stickstoff, Phosphor u. s. w. Hr. 
W a l t e r  betrachtet die Atorne als flache ,,Drehscheiben", welcbe wie- 
derum aus sehr vielen kleineren Drehscheiben znsamrnengesetzt sind. 
Nimmt man nun an, dass sich ein Atom Phosphor so mit 3 Atornen Chlor 
ins Gleichgewicht eetzt, dass das Phosphoratom in der Mitte eines 
ebenen Dreiecks steht, an dessen Endpuncten sich die Chloratome 
befinden, in der Weise, dass die letzteren nach dem Phosphoratom 
zuschwingen, wiihrend dieses selbst unter und iiber der Dreieckebene 
oscillirt, so geht nach Hrn. W a l t e r  aus den analytischen Gleichungen 
fur die Gleichgewichtslage bervor, dass dann iiber- und unterhalb des 
Phosphoratoms (riber - und unterhalb der Dreieckebene) noch ein 
Atom Chlor hinzutreten kann, ohne das Gleichgewicht zu storen. Auf 
die Bemerkung von Hrn. V. M e y e r ,  ob niir zwei oder auch mehrere 
Atome auf diese Weise hinzutreten konnten, erwidert Hr. W a l t  e r , 
dass das Letetere allerdings mijglich sei, and zwar ohne die analytischen 
Gleichungen sehr zu compliciren, dass aber die Wahrscheinlichkeit 
eines solchen Hinzutritts sich als sehr gering darstelle. 

Hr. R a u m a n n  hielt hierauf einen Vortrag iiber A d d i t i o n  v o n  
C y a n a m i d .  Mit dem gleichen Volum Wasser verdiinnte Schwefelsaure 
fiihrt das Cyanamid unter starker Erwiirmung zum grossten Theil 
in Harnstoff uber, neben welchem sich auch geringe Mengen von 
echwefelsaurern Ammoniak und schwefelsaurem Dycyandiamidin und, 
wenn nur wenig Saure zugesetzt wurde, auch Amrnelid bildete. Urn 
die Uehertragung der Elemeate des Wassers an Cyanamid durch eine 
so eoncentrirtc Saure zu erklaren, muss man nach dem Vortragenden 
entweder annehmen, dass das Cyanamid direct mit Schwefelsaure sich 
verbindet und diese Verbindung durch Wasser in  Harnstoff und 
Schwefelsaure zerlegt wird, oder, dass durch den Einfluss der Saure 
erst ein dem Dicyandiamidin analoges Cyanamidin entsteht, welches 
durch molekulare Umlagerung in HarnstoE iibergeht. Verdtinntere 
(I) procentige) Saure bewirkt nach langerer Zeit dieselbe Umsetzung 
unter Bildung von grijsseren Mengen von Dicyandiamidin. Concentrirte 
Phosphorslure verhalt sich analog der Schwefelsaure. Durch con- 



1403 

centrirte Salzsaure bildete sicb bein Harnstoff, sondern nur Dicyan- 
diarnidin. - Zu Wasser addirt sich Cyananiid nicht, dagegen leicht 
zu Schwefelwasserstoff unter Bildung von Sulfoharnstoff, welch letzterer 
umgekehrt durch Entschwefelung leicht in Cyanamid iibergeht. Schwefel- 
atbyl und Mereaptan zeigen keine Einwirkung anf Cyanamid, Thiacet- 
saure bildet damit acetylirtes Sulfoharnstoff neben gewijhnlichen Sulfo- 
harnstoff. 

HF. S t a e d e l  spricht d m n  uber g e c h l o r t e  A e t h a n e .  E r  hebt 
hervor , dass r e i n  e s  Aeth ylidenchlorid beim Chloriren Monochlor- 

&thy lenchlorid (8:::) und Dichlorathylchlorid liefert. 

Hr. Dr. G s c h e i d l e n  demonstrirte 4nen A p p a r a t ,  der gestattet, 
Lasungen bei Abschluss der Luft mit anderen Losungen zu mischen. 
Der Apparat besteht a m  einer Glasrohre, die an eiuem Ende znr 
Capillare ausgezogen in  einem rechten Winkel blind endigt. Dieselbe 
ist in eine weitere, am arideren Ende sich verjungende Glasrohre ein- 
geschmolzen, in der sich ein Stiick Glss befindet. Werden die beiden 
Glasrohren mit beliebig en Losungen gefiillt und die offenen Enden 
derselben zugeschmolzen , S O  bricht beim Schiitteln das rechtwinklige 
Ende der ersten Robre durch das Anschlagen des Glasstuckes ab, und 
die beiden Flussigkeiten konnen sich mischen. 

Hr. T h u d i c h u m  sprach iiber R i l i r u b i n .  Er halt die von 
S t r e c k e r  gegebene Formel nicht fiir richtig, weil das Bilirubin hier- 
nach eine sechaatomige Saure sein miisste und solche (nach des Vor- 
tragenden Ansicht) in der organischen Chemie noch nicht bekannt 
seien! 

Hr. H e  u m a n n aus Darmstadt machte schliesslich noch Mittheilun- 
gen iiber einige S c hm e l z p u n  k t s r  e g  e l m  as s i g k e i  t e n bei chlorirten 
Azoverbindungen des Benzols. Der  Schmelzpunkt des Azobenzols 
(650) und der des A4zoxybenzols (360) liegen gerade so weit aus- 
einander, wie der Schmelzpunkt der von ihm beschriebenen chlorirten 
Verbindungen analoger Constitution. D a  nun Dichlorazobenzol um 
119 0 hoher schmilzt, wie Azobenzol, und Dichlorazoxybenzol und 
Azoxybenzol dieselbe Schmelzpunktsdifl'erenz zeigen , so folgt, dass 
der Schmelzpunkt des Azobenzols, wie der des Azoxyhenzols um die- 
selbe Anzahl Grade erhoht wird, wenn 2 At. H durch 2 At. C1 ersetzt 
werden. - Der durch Reduction des Dichlorazobenzols erhaltene 
Korper, woriiber schon friiher in diesen Berichten eine kurze Mit- 
theilung gemacht wurde, ist, wie der Vortragende jetzt sicher gefunden, 
identisch mit dem von den HH. A. W. H o f m a n n  und A. G e y g e r  
aus Dicblorazoxybenzol dargestellten Dichlorhydrazobenzol. Rauchende 
Salpetersaure farbt diese Verbindung zuerst dunkelroth, wo C1 in 
Folge der Oxydation zu Dichlorazobenzol, dann erhalt man zwei 
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Nitroprodukte von blassgelber Farbe, aber verschiedener Hrystallform, 
deren Trennung ausserst schwierig ist. ICocht man mit rauchender 
Salpetersaure, so entsteht nur em einziges Produkt, das grosse, dem 
Anschein nach nioxioklinornetrische ISrystalie bildet , die bei 188 O 

schrnelzen. D e r  Kiirper is; wahrscheinlich ein mehrfach nitrirtes 
Chlorazoxybenzol und entsteht auch beim Kochen von Dichlorazoxy- 
benzol oder von L>ichlormononitroazoxybenzol mit Salpetersaure. - 
Hiermit schloss die Reihe der Vortrage; vor Aufhebung der Si'tzung 
sprach Hr. F i  t t i g  dem Vorsitzenden der 46. Versanimlung deutscher 
Naturfnrseher und Aerzte, Hr. F r e s e n i u s ,  fiir die Theilnahme, wrlche 
er der Section gewidmet und dem Secretair Hrn. F r e s e n i u s  jun. fiir 
die Bereitwilligkrit, [nit welcher er sich seinem Amte unterzogen, im 
Namen der Sertgon seinen Dank aus. - Die Prasrnzliste der letzteren 
wies die ansehnliche Zahl von 104 Nameri auf. 

Die Section fiir Agriculturchemie hielt 3 Sitzungen am 19., 
20. und 23. September. 

Am 19. September prgsidirte Hr. N e u b a u e r  aus Wiesbaden. 
Die Sitzung wurde bvinahe ganz durch 2 Vortrlge von Hrn. E m i i  
W o l f f  i iber R e s u l t a t e  c o n  i n  H o h e n h e i m  a u s g e f u h r t e n  F u t -  
t e r u n gs  v e r  s u c  h e  11 ausgefiillt. 

Hr. W o l f f  referirte zuniichst iiber einen Versuch, welchen er in 
Gemeinschaft mit den HH. W. F u n k e  und D i t t m a n n  ausgefiihrt 
hat, urn iiber die Ausnutzung einiger wichtigen Futterstoffe durch 
Schweine Ausknnft 211 erhalten. Es wurde durch diese Versuche ZU- 

nLchst das Verhalteri der M a i k a f e r  als Pnttermittel, namentlich die 
Verdaulichkeit derselben festgestellt; von den vorhandenen Stickstoff- 
verbinduugen waren 62 pCt., von der Futtersubstanz 83 pCt. verdau- 
lich, welche Mengen auf die wasserfreie Substanz der Maikafer be- 
zogen 43.7 pCt. an Eiweissstoffen und 10.5 pCt. an Fett entsprechen. 
Das Chitin der Maikafer ergab sich als ganz unverdaulich. 

Ueber den Einfluss des Nahrstoffverhaltnisses auf die Ausnutzung 
ergab sich Folgendes: Als dieses durch Beigabe von reinem S t a r k  e - 
m e h l  zu Gerstenschrot auf 1 : 9 erweitert wnrde, hatte dies auf die 
Verdauung des Gerstenschrots noch gar keinen deprimirenden Einfluss ; 
erst bei einem Nahrstoffverhaltniss von 1 : 12 zeigte sich eine Ver- 
dauungs-Depression der Eiweissstoffe um 10 pCt. und der Fettsubstanz 
um 10 pCt., wahrend die Kohlehydrate selbst bei diesem sehr weiten 
Nahrstoffverhaltniss noch vollstandig zur Verdauung und Resorption 
grlangten. Das hohe Verdauungsrermogen der Schweine fur Kohle- 
hydrate wurde auch in Versuchen mit M ai s s c h r o t ,  bei ausschliess- 
licher Verabreichung desselben bestatigt gefunden , indem trotz des 
weiten Nahrstoffverhaltnisses (1 : 9.8) die Kohlehydrate zu 93 pCt., die 
Eiweissstoffe 711 84 pCt., die Fettsubstanz zu 76 pCt. als verdaulich 
sich erwiesen. Es scheint hiernach das Eiweiss des Kornerfutters 
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durch Beigabe von Starkemehl bei den Schweinen eine verhaltniss- 
massig weit geringere Verdauungsdepression zu erleiden, als das Rob- 
protein im Rauhfutter bei den Wiederkauern. 

I n  weiteren Versuchen mit denselben Thieren wurden noch 
E r b s e u ,  B o h n e n  und C o c o s n u s s k u c h e n  auf ihre Verdaulichkeit 
gepruft; von den Kohlehydraten (resp. stickstofffreien Extractstoffen) 
ergaben sich brziehungsweise 95, 91 und 88 pCt. als verdaut. vou 
den Eiweissstoffen 85, 78 und 73 pCt., voii der Fettsubstanz 67, 63 
und 83  pDt. 

Schliesslich erwlhnte der Redner, dass 100 Pfd. Zunahme des 
Lebendgewichtes der Thiere bei Futterung init Gerstenschrot und 
Maiklfern ( mittleres Nahrstoffverhaltniss = 1 : 2.9) anschrinend [nit 
320, bei ausschliesslicher Fiitterung von Gerstenschrot (Nahrstoffver- 
haltniss = 1 : 7.3) mit 384 und bei Verabreichung von Gerstenschrot 
und Stiirkemehl (Nahrstoffverhaltniss = 1 : 10.5) mit 348 Pfd. wirklich 
verdauter organischer Substanz bewirkt wurden. HieriE waren an 
Eiweissstoffen beziehungsweise 83, 47 und nur 31 Pfd. enthalten, also 
namentlich im letztereu Falle so wenig, dass dies unmiiglicb fiir sich 
allein als Material fur. die Fettbildung geniigen konnte, sondern hier- 
bei wohl gleichzeitig Kohlehydrate thiitig gewesen sein mussten. 

Sodaiin referirte Hr. W o l f f  aus Hohenheim uber Piitterungsver- 
suche niit Hammeln und iiber die Verdauungsdepressiou, welche das 
Rauhfutter duich Heigabe von Ruben erleidet. Die Versnche wurden 
ausgefuhrt vom Berichterstatter, HH. W .  F u n k e  nnd B r e u z h a g e .  
Es wurde eine grosse Anzahl von Einzelversuchen angestellt, jedoch 
konnte vorliiufig und hauptslichlich nur fiber die Wirkung der Z u c  k e r - 
r u b e  11 auf die Verdauurig des Rauhfutters berichtet werden. Als 
Rauhfutter diente theils ein sehr stickstoffreiches feines W i c k e n h e u  
(mit 24 pCt. Rohprotrin in der Trockensubstanz), theils gewijhnliches 
W i e s e n g r u m m e t  (mit 14.3 pCt. Rohprotein); in den verfuttarten 
Zuckerruben war das Nahrstoffvcrhaltiiiss = 1 : 11. Die beiden Rauh- 
futterarten zeigten sich bei ausschliesslicher Verabreichung als verhalt- 
nissmlssig leichtverdaulich (z. B. das Rohprotein des Wickenheus zu 
78, des Wiesengrummes zu 66 pCt.); durch Beifiitterung von Zucker- 
ruben in steigeriden Mengenverhaltnissen, so dass die Trockensubstanz 
derselben beziehungsweise 15, 28 und 48 pCt. von dem Gewicht des 
wasserfreien Ranhfuttera betrug, ergab sich eine Verdauungsdepression 
fur das Rohprotein im sehr stickstoffreichen Wickenheu von nur 
1.2 - 2.5 und 6.8 pCt., im Wiesengruminet dagegen von 2.4-6.7 und 
11.4 pCt. Bei der Wiesenheufutterung war das Nahrstoffverhaltniss 
im Gesammtfutter (auf wirklich verdautes Eiweiss als Einheit bezogen) 
= 1 : 6 ,  ferner = 1 : 7 und zuletzt = 1 : 8, bei der Wickenheufutte- 
rung dagegeu ein weit engeres (1 : 2.8, 1 :3 .3  und 1:4). Aus dem 
Vergleich mit den Resultaten von lhnlichen Versuchen, welche schon 
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vor einigen Jahren in Hohenheim mit Beifiitterung von Kartoffeln 
ausgefiihrt wurden, ergiebt sich, dass die Zuckerriiben , obgleich das  
Nghrstoffverhaltniss darin fast dasselbe war ,  wie in  den Kartoffeln 
von mittlerer Beschaff enhrit, dennoch eine verhaltnissmassig weit ge- 
ringere, nur e twa halb so grosse Verdauungsdepression, zunachst fiir 
die Proteinsubstanz des Rauhfutters bewirkten, - ebenso wie die 
Kartoffeln in  dieser Hinaicht wiederum von dem reinen Starkemehl, 
bei gleichen Gewichtsmrngen des Beifutters, iihertroffrn werden. 

Am 20. September prasidirte Hr. E. v. W o l f f  aus Hohenheim. 
Hr. A d o l f  M a y e r  aus Heidelberg refwirte iiber die A u f n a h m e  

v o n  A m m o n i a k  d n r c h  o b e r i r d i s c h e  P f l a n z e n t h e i l e .  Ueber 
die vorstehende , auch fiir die praktische Landwirthschaft wichtige 
Frage wurden im laridwir~hschaftlichen Laboratorium der Universitat 
Heidelberg yon ihm in Gemeinschaft mit einem Schiiler, L. K o c h , 
Versurhe angestellt. Der Gegenstand hatte mvor nur ein einziges 
Ma1 eine experimenlelle Bearbeitung gefunden, rind es wuide durch 
J. S a c h s  zu Tharand eine Brjahung der Frage nach der Ammoniak- 
assimalation durch obrrirdische Pflanzentheile erreicht. Allein es liegen 
Griinde vor, a n  der Zuvarlkssigkeit des damals erzielten Resuitates zu 
zweifeln , was vain Versuchsansteller (8.) selber in objectiver Weise 
indirect zugestanden worden ist. 

A.  M a y e r  und K o c h  haben in Heidelberg nach drei verschie- 
denen Methoden gearbeitet: 

1. M i t  G l a s g l o c k e n  u n d  G y p s -  o d e r  K a u t s c h u k v e r -  
s c  h 1 u Y s ,  wo die oberirdischen Pflanzentheile (annkhernd ) luftdicht 
eingeschloseen waren und auimoniakhaltige Luft durchgesaugt wurde. 
Die Wurzrln der PAanzen taochten in diesen wie in  allen anderen 
Versuchen in  Glasgefhsse mit stickstofffreier Nahrstofflijsung , nnd zu 
denselben konnte kein Ammoniak gelangen; 

2.  i n  f r e i e r  L u f t .  Dabei wurde die Nahrstofflijsung mit den 
Wurzeln von der zunachst an die Pflanze grenzende Atmosphare durch 
eigerithiimlich construirte Kautschukverschliisse, durch welche die Stengel 
hindurcbgingen, abgeschlossen. Die Ammoniakzufuhr zu einzelnen 
Versuchspflanzen wurde durch regelmassige Bepinselung mit verdiinnter 
Ammoniaklijsung bewirkt; 

3. i n  G l a s k i i s t e n  von griisseren Dimensionen, die nicht luft- 
dicht schlossen. Dabei war der Abscbluss wie in 2. durch Kautschuk- 
versrhliisse ail drm Halse der Glasrr, welche die Wurzeln enthielten, 
hrrgestellt. 

Nach der ersten Methode wurden folgende Resultate erzielt : 



1407 

K o h l p f l a n z c h e n  (aus dem Lande versetzt). 
Stickstoff in Pro- 

Trockensubstanz. Stickstoff. cent der Trocken- 
substmz. 

2.7 - 3.6 

1.8 

0.372 Gramm 0.0117 Gramm 
Ucspriingliche Pflarizeri 0.364 - 0.0100 - 

Ohne N H 3  im Freien 0.713 - 0.0128 - 
i 0.357 - 0.0128 - 

\ 0.715 - 
( 0.779 Ohne N H ,  in Glocken 

0.0138 - 1.9 
0.0129 - 1.7 

1.090 - 0.0240 - 2.2 
- 0.0380 - 2.4. Mit NH, in Glocken 1 1.562 

E r b s e n  (aus dem Samen). 

Ursprunglich 0.235- 0.261 Gramm 0.011 - 0.012 Gramm 
Ohne N H ,  0.241 0.0152 

Trockengewicht. Stickstoff. 

Mit NH, 0.560 0.0221 
Nach der zweiten Methode warden unter Anderem folgende Re- 

sultate erhalten: 
W e  i z e  n (aus dem Samen). 

Ursprunglich 0.043 Gramm 0.0011 Gramm. 
Trockensubstanz. Stickstoff. 

Ohne N H ,  0.160 - 0.0018 - 
Mit NH3 0.324 - 0.0130 - 

Nach der  dritten Metliode sind noch keine Versuche abgeschlossen. 
Aus den angedeuteten und weiteren Versuchsresultaten wurde ge- 

schlossen : 
Sehr verscliiedene in dieser Richtung untersuchte Pflanzen besitzen 

die Befahigung, mittelst ihrer oberirdischen Theile sowohl gasformiges, 
als geliistes kohlensaures Ammoniak aufzunehmen und fur ihre Stoff- 
bildung zu verwenden. Ein normales Gedeihen der Pflanzen scheint 
bei Ausschluss der Stickstofferniihibrung durch die Wurzel unter den 
beobachteten Umstiinden unmoglich zu sein. Eine besondere Befahi- 
gurig der Leguminosen fur die superterrane Ammoniakassimilation oder 
gar fiir eine hervorragende Verwerthung der minimalen Menge von 
gebundenem atmospharischem Stickstoff' geht aus unseren Versuchen 
bis jetzt keineswegs hervor. 

Hr. K r e u s l  e r  aus Poppelsdorf berichtete i b e r  einige Versuche, 
betreffend ,,die Zulassigkeit der W i l l - V a r r e n t r a p p ' s c h e n  Methode 
der Stickstoff bestimmung fur Albuminate.' 

Dieselben ergaben im Widerspruche zu den Angaben von S e e g e r  
und N o  w a k ,  dagegen im Wesentlichen iibereinstimmend mit den 
Beobachtungen von M a r c k e r  und von P e t e r s e n ,  dass dir Methode 
der Natronkalk-Verbindung aucli in ihrer Anwendung auf Albuminate 
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eine principielle Fehlerquelle nicht einschliesst. Vielmehr wurden Re- 
sultate erhalten, welche von den Ergebnissen der volumetrischen Ana- 
lyse nicht mehr als zulassig abweichen, gleichviel, ob dabei nach dem 
Titrirverfahren oder mittelst Platinchlorid gearbeitet wurde. Referent 
widerspricht der Angabe von S e e g e r  und N o w a k ,  dass die Produkte 
der Verbrennung vori  reirieni Zucker mittelst Natronkalk auf Platin- 
chlorid eine reducirende Wirkung ausubten und vermochte auch nicht 
irgend einen Eintluss des den Albuminaten beigemengten Zuckers auf 
das Resultat der Analyse zu constatiren. 

Redncr gedenkt schliesslich der keineswegs neueri Thatsache, dass 
der kaufliche Natronkalk nur selten ganz frei von Stickstoff ist,  cla- 
gegen haufig solche Mengen von Nitraten, resp. Nitriten enthalt, dass 
dieselben irn Stande sind, das  Resultat der A n a l p e n  vBllig unzuver- 
lassig zu machen. K e i n e r  Z u c k e r  lieferte durch seine reducirende 
Wirkung auf diese Reimengungen nicht, selten so vie1 Ammoniak, dass 
sich daraus ein Stickstoffgehalt von 0.7 pCt. und dariiber fiir den 
Zucker wiirde berechnen lassen. Dem entsprechend miissen natiirlich 
die Resultate der Stickstoff bestimmungen in allen den Fallen zu hoch 
ausfallen, wo die vorgelegte Schicht unverniengten (d. h. mit  der Sub- 
stanz nicht in directer Beriihrung befindlichen) Natrnnkalks verhalt- 
nissmsssig lrlein gernommc’n wird. Legt rnati dagegen eine irgend 
langere Schicbt Katronkalk vor. so wird durch den Nitratgehalt des- 
selben ein ‘l’heil des Ammoniaks rnit Leichtigkeit wieder verbrannt 
und die Resultate miissen um eiri Bedeutendes zu niedrig ausfallen. 

Zum Scblusse folgten Seitens des Hrn. F l e i s c h e r  ans Weende: 
Mi t t h e i 1 u n g c n ti b e  r e i n e ni n e u e n  R e  s p i r a t io  n s v e r s  u c h m i  t 
Scha fen .  Nachdeni vori Hrn.  W. H e n n e b e r g  in  den .Neuen Bei- 
tragrn zu eirier rationellen Futterung der Wiederkauer ‘ entworfenen 
Plan sollen a u f  der Versuchsstation Weende mit Hiilfe des Respirations- 
apparates die Aenderungen im Stoffwechsel des Wiederkluers studirt 
werden, welche rnit Aenderung der Stoffzufuhr eintreten. Im Sommer 
1872 wurde mit der Ausfiihrung des Versuchsplanes begonnen und das 
Studium der Einwirkung einer einseitigen Verniehrung des Futter- 
eiweiss in Angriff genommen. 

Zu den Versuchen. welche uuter den Augen von W. H e n n e -  
b e r g  vom Vortragenden und Dr. K M u l l e r  susgefiihrt wurden, 
dienten 2 vierjahrige Hammel. In einer e r s  t e n  P e r i o d  e erhielten 
dieselberi ein Fundamentalfutter, bestehend aus 750 Gramm Wiesen- 
heu und 200 Grarnm Gerstenschrot pro Tag und Kopf. In  einer 
z w r i t e n  und d r i t t e n  Periode wurde durch Einfiihrung von Weizen- 
kleber in die Futterration unter entsprecbender Verminderung des 
Schrotes das Eiweiss dera.rtig gesteigert, dass sich das Futterprotein 
in den drei Perioden verhielt wie 

1:2::3, 
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wahrend die stickstofffreien Nahrstoffc dw Putters nahezu dieselben 
blieben. Es kamen auf 1 Kilo Lebendgewicht der Thiere in Periode 
I : 2.3, in Periode I1 : 4.9, in Periode 111 : 7.5 Gramm stickstoffhaltige, 
und in alien Perioden etwa 12 Gramm stickstofffreie Nahrstoffe. In 
einer v i e r t e n  P e r i o d e  wurde wieder das Futter der ersten Periode 
gereicht. Das Verhaltniss der v e r d a u t e n  Nshrstoffe ( N h :  Nfr.) he- 
trug in der ersten und vierten 1 : 10, in der zweiten und dritten 1 : 3.5, 
resp. 1 : 2.3. 

Beziiglich der A u s n u t z u n g d e s F u t t e r s theilt der Vortragende 
folgende Beobachtuagen mit. 

Betrachtet man den Kleber als viillig verdaulich, so ergaben sich 
fiir die Ausnutzung folgende Zahlen. 

Es wurden in Procenten verdaut: 

Trocken- Rohfaser. Nfr. Extract- 
substnnz. stoffe. 

Futter. 

Heu + Schrot . . . 64.0 59.4 60.5 70.7 
Heu + Schrot Kleber 

(schwache Ration) . 62.3 58.8 59.1 69.1 
Heu + Schrot Kleber 

(starke Ration) . . 60.7 54.3 60.5 67.5. 

Die geringe fiir die Ausnutzung der Trockensubstanz, des Pro- 
teins und der Nfr. Extractstoffe beobachtete Depression erkliirt sich 
zuin Theil aus den kleinen Aenderungcn, welche das Fundamental- 
futter'l durch Verringerung der Schrotration erfuhr. Die Zahlen zeigen 
einerseits, dass der Kleber als vSllig verdaulicb anzusehen ist, anderer- 
seits, dass selbat eine starke Kleherdosis fast ohne Einfluss ist auf die 
Ausnutzung des Rauhfutters. 

Die Versuche ergeben ferner in Uebereinstirnmung rnit den frii- 
heren in Weende erhaltenen Resultaten, dass der zur Verdauung ge- 
langende Theil der Holzfaser die Zusammensetzung der Cellulose be- 
sitzt. Der verdaute Theil derselben hatte im Mittel der Versuche fol- 
gende Zusammensetzung : 

44.5 pct. c. 6.03 H. 49.47 0. 

Nach friheren W e e  i i d e  r Untcrsuchungen compensiren sich die 
verdaute Menge der Rohfaser und die unverdaute der Nfr. Extract- 
stoffe derartig, dass die Summe der N. freien Extractstoffe im Futter 
gleich ist der Summe aus verdauter Rohfaser und verdauten Nfr. Ex- 
tractstoffen. 

Bei diesen Versuchen wurden pro Kopf und Tag in Grammen 
verdaut : 
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Rohfaser. Nfr. Extract- 
stoffe. Summe. 

Im Futter vorhan- 
dene Nfr. Extract- 

stoffe. 
bei Heu + Schrot . . . 127.1 308.5 435.6 436.5 

(schwache Ration) . 115.8 304.4 420.2 428.7 

(starke Ration) . . 129.0 308.5 437.5 430.9. 

Heu + Schrot Kleber 

Heti + Schrot Kleber 

Oder: in Procenten der FutterextractstoRe wurden an Rohfaser 
und Nfr. Extractstoffen verdaut: 

99.8 98.0 101.5. 
Ein Vergleich der jetzt und friiher gefundenen Zahlen bestatigt 

die alte Erfahrung, dass kleinere Thiere verhastnissniiissig mehr 
Material zurn Aufbau ihres KBrpers gebrauchen, als grossere. 

23. September. 
Hr. W i l d t  aus Proskau sprach iiber V e r s u c h e  i i b e r  H i p p u r -  

s S u r e a u s s c h e i d u n g ,  ausgefiihrt auf der Versuchsstation Proskau VOII 

den HHrn. H. W e i s k e ,  E. W i l d t  und 0. P f e i f f e r .  M e i s s r r e r  
fand bei Fiitterung von Kaninchen :nit Mohrriiben lreine Hippurs2ut.e 
im H a m ,  wohl aber, wenn den Mohrriiben Rohfaser brigtwengt war 
und schloss daraus, dass die Cuticularsubstanz der fur die Hipput 
saurebildung wesentliche Korper sei. 

H o f m e i s t e r  verfiitterte an Schafe Kleeheu und Wiesenheu; bei 
ersterer Fiitterung wurden nur ganz geringe, hei letzterrr bedeutende 
Quantitaten Hippursaure im Harri ausgeschiederi j et zog daraus den 
Scbluss, dass nicht die Cuticularsubstanz , soridern rielleicht das Pro- 
tein die Muttersubstatiz der Hippursaure sei. Zu positiven Resultaten 
gelangte jedoch H o  f m e i  s t e r  bei dem von ihni eingeschlagenen Ver- 
suchsverfahren (Trerinang der einzelnen Bestandtheile des Wiesen- 
heues und Verfiitterung desselben) nicht. 

Zur weiteren Beurtheilung dieses Gegenstandes wurden auf der 
Versuchsstation Proskau Kaninchen a u f  verschiedene Weise gefiit tert. 
Die Thiere befanden sich i n  Stlllchen mit doppeltem Boden; der 
obere bestand aus starkem Messingdraht, unter dem ein zweiter 
trichterfijrmiger Roderi angebracht w a r ,  so dass die Gesamnitmenge 
des Harns in eineni untergestellteri Glase gesammelt werden konnte, 
wlhrend die fester] Excremente auf derrr Drahtboden zuriickbliebeu. 

Zur Untersuchung wurde jedesmal der binnen 24 Stunden ent- 
leerte Harn verwendet und a n  4 Tagen Stickstoff, Hippursaure. 
Schwefelsaure und Phosphorsaure bestimmt. Jedrm Versuche ging 
eine Vorfiitterung von 5 Tagen voraus. 

Als Resultat ergab sich, dass bei Fiitterung mit reinem Gras 
(ohne Wiesenkrauter) nur ganz geringe Mengen eines stark gefarbtrn 
Bodensaizes, bei Grtinkleefuttrr u n g  geringe Mengrn Hippursaure, bei 

Yrasident Hr. A l e x .  M i i l l e r  aus Berlin, 
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Wiesengras und Wiesenheufuttwung (Gras  mit den Wiesenkraatern) 
dagegcn bedeutende Quantitaten von I-lippursaure im Harn zur Aus- 
scheidung gelangten. Da die Puiterung mit reinem Graae und mit 
Grasklee Riesenkrauter i n  zwei verscbiedenen Perioden dasselbe 
Resultat ergab, so liegt die Vermuthung nahe, dass die bei W i e s e n -  
h H u f ii t t e r u n g r e g  e 1 m 1 s s i g v o r h a 11 d e n e b e d  e u t e n d e H i p  p u r- 
s a u r e a u s s c h e i d u n g  n i c h t  v o n  G r a s ,  s o u d e r n  v o n  d e n  d e m  
G r a s e  b e i g e m e n g t e n  K r a u t e r n  b e r r u h r t .  Versuche, die in 
dieser Richtung iioch weiter auagedehnt werden sollen , bestatigten 
dies. Z. B. wurden bei Fiitterung mit Leontodon Taraxacum, wel- 
ches in dem Wiesengras in grosster Menge enthalten war ,  nicht un- 
bedeutende Quantitaten Hippursgure im Harn ausgesehieden. 

Bei reiner Grasfutterung auf 1 Thl. pu’. . . . . 0,139Hippursaure. 
Durchschnittlich wurden ansgeschieden: 

Griiiikleefitterung auf 1 Thl. N. . . . . . 0,433 
Wiesengrasfiitterung (incl. Krauter) auf 1 Thl. N. 1,556 

Dasselbe getrocknet auf 1 Thl. N. . . . . . . 1,157 
Bei Fufterung von Leont. tarax auf 1 Thl. N. . 1,636 

Hr. Prof. N e u h a u e r  und v. C a n s t e i n  sprachen iiber die Saft- 
bewegung i n  drr  Weinrebe, iiber die Quantitiiten von R e b t h r H n e n -  
f l i i s s i g k e i t ,  die eine Rebe im Friihjahre zu liefern im Stande ist, 
uber die dabei stattfindenden L)ruckgr6ssen, sowie iiber die qualitative 
Beschaffenheit dieser Fliissigkeit, in welcher weinsteinsaurer Kalk, phos- 
phorsaurer Kalk, Salpeter , Ammoniak, Zucker , Inosit und Gummi 
nachgewiesen wurden. 

Hr. A.  M a y e r  aus Heidelberg sprach fiber statistische Behand- 
lung der Felddiingungsresultatp, Hr. E. v. W o l f f  aus Hohenheim 
uber Wasserkulturen urid u b e r  d e n  E i n f l u s s  v e r s c h i e d e n e r  
M e n g e n  v o n  P h o s p h o r s a u r r  a u f  d i e  E n t w i c k e l u n g  d e r  
H a f e  r p f l  a n z e. 

Die Versuche wurden in sogenannteu Zuckerglasern von je 
1600 CC. Inhalt i n  der Weise angestellt, dass in jedem Glase 6 Hafer- 
pflanzen vom Keime a n  bis zur Reife vegetirten. Die Concentration 
der Liisung war iiberall t pro mille u ~ i d  zwar wurde diese Concen- 
tration wahrend der Vegetationszeit durch Zusatz der entsprechenden 
Nahrstoffmenge dreimal (yon etwa 3 zu 3 Wochen) aufs Nene her- 
gestellt, so dass im Ganzen den Pflanzen in jedem Glase 1.6 Grm. 
Gesammt-Nahrstoff zur Verfiigung standen, mit Einschluss der Stick- 
stoffnahrung (Salpetersiiure) , welche fast die Halfte von dem ganzen 
Gewichte der aufgeliisten Salze ausmachte. Die Liisungen verhielten 
sich nur im Phosphorsauregehalt, wie unten angegeben is t ,  von ein- 
ander verschieden, beziiglich aller anderer Nabrstoffe aber fast ganz 
gleich. Wenn die Blltter der jungen Pflanzen eine Neigung zum 
Gelbwerden zeigten, wurde eine kleine Menge von Ferroeulfat (pro 

92’ 
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Glas nur 2 oder hijchstens 4 CC. einer Lijsung, welche in 100 CC. 
1 Grm. des Salzes enthielt) hinzugefiigt; nach erfolgter Ralmbildung 
war ein derartiger Zusatz nicht mehr erforderlich. - Die slimmt- 
lichen Nahrstofflosungen waren frei von Kieselsaure und auch in der 
Asche der geernteten Haferpflanzen wurde stets nur  sehr wenig, 
hijchstens 1 his 2 pCt. Kieselsaure gefunden. 

Die hier zunachst in Betracht komrnenden Zahlen, fiberall auf je 
1 Clas und I Jahrgang berechnet, sind folgende: 

Nr. des 
Ver- 

suches. 

1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  

Phosphorslure 
i. d. Losung. 

Milligrm. 

. 230.4 

. 155.4 

. 97.9 

. 49.4 

. 33.0 

. 24.8 

. 14.8 
0 

VerbLltniss von 
Kiirnern zu 
Stroh wie 
1 : 1.90 
1 : 3.25 
1 : 4.07 
1 : 4.14 
1 : 4.11 
1 : 2.95 
1 : 2.90 
1 : 3.20 

Trockensubst. 
d. ganz. Pfl. 

Grm . 
20.712 
18.646 
18.303 
15.550 
11.470 
8.944 
5.465 
2.058 

PhosphorsLure 
in Proc. der 

Trockensubst. 

1.11 
0.83 
0.53 
0.33 
0.28 
0.27 
0.27 
3 

Trockensubst. in 

RSrnern. Stroll. 
Grm. Grm. 

4.817 11.054 
3.361 10.931 
2.711 11.052 
2.473 10.234 
1.766 7.258 
1.771 5.224 
1.043 3.014 
0.341 1.059 

-./ 

Phosphorslure in Proc. d. Reinasche --- 
Rorner und Stroh K6rner 
Stroh. zus. allein. allein. 

23.6 18.9 43.9 
16.7 11.8 40.6 
12.3 7.9 39.3 
9.5 4.4 37.7 

7.4 4.7 39.4 

In  Nr. 1 bis 3 ist die Menge des durchschnittlich producirten 
Strohes (4 Zoll fiber dem Wurzelknoten abgeschnitttw) eine fast absolut 
gleiche; in Nr. 4 vermindert sich dirselbe ein wenig, von Nr. 5 his 8 
dagegen sehr bedeutend und ganz CII tsprechend der geringen Menge 
der dargebotenen und aufgenommenen Phosphorsaure. Man k a n n  
daraus entnehmen, dass wenn wegen Mange1 an aufnehmbarer Phos- 
phorslure der Gehalt davon in der Trockensubstanz der ganzen Pflarize 
bis auf 0.33 pCt. und  noch etwas ticlfer sinkt, die Pflanze i n  a l l e n  
T h e i l  e n  zu einer geringeren Ausbildung gelangt. Es befindet sich 
dies auch im Eiiiklange mit den Untersuchungen des unter normalen 
Verhaltnissen gewacbsenen Feldhafers, welcher bei guter Ausbildung 
i n  der Trockensubstanz (Stroh und Kijrner zusammengerechnet) durch- 
schnittlich 0.44 pCt. Phosphorsaure entblls. 
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Sahr bemerkenswerth ferner ist es, dass i n  Nr. 1 bis 3, wo das 
Strohgewicht ein fast glpiches w a r ,  die K i i r n e r b i l d u n g  niit der 
Steigerung der Phosphoislurenahrung entschieden eine immer voll- 
kommnere wurde. Dies war ganz besonders bei Nr. 1 zu beobachten, 
denn in der betreffenden Lijsurig hatten die Pflanzen ohne Ausnahme 
in jedem Jahre eine reichliche Anzahl von Kiirnern gebildet (jahrlich 
140 bis 120, durchschnittlich 180 vollkommene Korner, von denen 
1000 Stuck im lufttrockenen Zustande 38.2 Grm., wasserfrei 325 Grm. 
wogen), wahrend in allen an Phosphorsaure armeren Liisungen die 
Kornerbildung, j e  naeh den Witterungs- und sonstigen Verhaltnissen, 
eine sehr wecbselnde und stets weit geringere war. Man kann daher 
den kiirnertragenden Pflanzen an Phosphordure kaiim jemals z u  vie1 
zur Aufnahme darbieten, wahrend dies bezuglich der Stickstoffnahrung 
und auch des Kali's unter Umstannden der Fall ist. Die griissere 
Phosphorsauremenge wiikt immer wenigstens insofern giiristig , als 
unter ihrem Einfluss die reichliche und vollkommene Kornerbildung 
um so mehr g e s i c h e r t  ist, wenn auch die geerntete Kiirnermenge 
bei weniger Phosphorshureriahrung unter besonders giinstigen ausseren 
Urnstanden eine eben so grosse sein kann. 

In  der Reinasche der Kiirner ist der procentische Gehalt a o  
Yhosphorsaure keinen grossen Schwankungen unterworfen und betragt 
durchschnittlich 40.2 pCt., seh. nahe iibereiostimmend mit dem Gehalt 
der kieselsaurefreien Reinasche der Kiirner des Feldhafers = 41.3 pCt.; 
auf die Trockensubstanz der Kijrner berechnet ist die Differenz eine 
etwas griissere (bei Wasserhafer = 1.00 pCt. und bei Feldhafer 
= 0.723 pCt.), aber doch bei weitem nicht so gross und so schwan- 
kend, wie fiir die Trockensubstanz des Strobes sich ergiebt (Feldhafer 
durchschnittlich = 0.220 und Wasserhafer ron 0.189 bis 0.813 pCt.). 
In Procenten der Reinasche sinkt die Phoaphorsaurei~ienge bei dem 
Stroh des Wasserhafers nach den obigen Versuchen schliesslich auf 
4.4 pCt., wabrend dieselbe in  der kieselsaurefrei gedachten Asche des 
Strohes vom Feldhafer im Mittel 9.1 pCt. betragt. 

Nach dem Mitgetheilten scheinen in der That  die Wasserkulturen 
recht wohl d a m  benutzt werden zu kiinnen, um uber das M i n i m u m  
der einzelnen Nahrstoffe, welches noch zur vollkonimenen Ausbildung 
einer Pflanze erforderlich ist,  Aufklarung zu erhalten. 

In der mineralogischen Section wurden folgende Vortrage von 
speciellerem chemischem Interesse gehalten. 

Hr. F l i g h t  berichtete iiber die F a r b e  d e r  D i a m a n t e n  naeh 
Versuchen von Hrn. N. S t o r y  M a s k e l y n e  und ihm selbst: Die Ur- 
sache der Farbung der Diamanten sei seit lange ein Problem. Durch 
Erhitzen verschwinde dieselbe vorubergehend oder bleiberid. Ein von 
Hrn. Cos ter  in Amsterdam 1867 i n  Paris  ausgestellter rosenfarbiger 
Diamant von 29 Carat wurde durcb diffuses Tageslicht in vier Mi- 
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nuten farblos und oahm durch Erhitzen i n  Asbest seine Farbe wieder 
an und behielt lsie bei Abschluss des Tageslichts. Zu den folgenden 
Versuchen dienten zwei Diamanten vnm Vaal-Fluss von schmutzig gelber 
Farbe, deren einer verandernden Versuchen unterworfen ward. wahrend 
der andere zum Vergleich ziiruckbehaltcn wurde. Der erstere ward 
durch Erhitzeii im Wasserstoffstrom in einem Porcelanrohr zur Roth- 
gluth nach dem Erkalten farblos und nahm am Tageslieht seine Farbe 
wieder an. Auch beim Steigern der Temperatur und Anwendung von 
Chlor statt Wasserstoff blieb das Resultat dassalbe. Nach dreitagigem 
Bewahren im Dunkeln war der Stein noch farblos und  gewann wieder 
am Tageslicht die Farbe zuriick. Es scheint, dass diese Erscheinung 
rnit der Phosphorescenz zusammenhangt, welche gewisse Diamanten an1 
Licht gewinnen. 

Vnn D e m s e l h e n  wurde fiber die vnii ihm und Hrn.N.  S t o r y -  
M a s k  e l  y n e  ausgearbeitete D e s  t i l  l a  t i o n  s m  e t h o  d e z 11 r R e  s t i  m - 
m u n g  d e r  K i e s e l s a o r e  berichtet. 

Obgleich bereits im Jahre  1870 in den vPhilosophical Trans- 
actions ' beschrieben , sind doch einige einzuhaltende Vnrsichtsmass- 
regeln mittheilenswerth und die Form,  welche die Methode jetzt an- 
gennmmen hat. Eine Platinretorte vnn 30 cc. Inhalt ist mit einer 
Rijhre versehen, welche nnhe bis an ihren Rnden reicht. Eine engere 
Rijhre ist seitlich oberhalb des Tubulus der Retorte in die erste RBhre 
eingefiigt und dient zum Zuleiten von Wasserstoff. Die weitere Rijhre 
kann entwedcr rnit einem Platinstopfen oder einem Platintrichter ge- 
schlossen werden, welcher oben mit einem Stnpfen unten mit einer 
feinen Oeffnung versehen ist. Aus der Retorte tritt oben unterhalb 
ihres Halses ein gcrades Abtheilungsrohr aus, das in eine rechtwink- 
lich gebogene Platinrohre gut passt. Der  verticale Arm der letzteren 
erweitert sich zu eineni Cylinder, welcher bis an den Boden eines 
Reagenzrohrs reicht. Dieses Reagenzrohr, in welchem er durch einen 
Kork befestigt ist, fasst bei gehoriger ITiiilnng 7.5 cc. oder 6.6 Gramm 
Ammoniakkkmng vom spec. Gew. 0.88. Das abgewogene Mineral wird 
in die Retorte eingefiihrt, der tubulirte Platinstopfen in  die Rijhre mit 
Caoutschukfirniss und Caoutschuk befestigt. Man Iasst dann einen 
Trichter voll vnn etwa 32 procentiger sehr reiner Flussstiure (frei von 
Basen und Kieselsaure) einfliessen, entfernt den Trichtrr uod schliesst 
die Oeffnung. Darauf wird die Retorte, indem Wasserstoff oder Luft 
durchgeleitet wird, zwei Stunden lang im Wasserbade digerirt. Hier- 
bei destillirt nur eine Spur vnn Fluorsiliciom uher; aber das Mineral 
ist zersetzt. Man erhitzt dann weiter im Paraffinbad auf etwa 132O 
und jetzt beginnt das Fluorsilicium uberzngehn. I n  der Ammoniak- 
fliissigkeit zeigen sich Flocken von Kieselsaure; sie wird wnlkig und 
in 5-10 Minuten ist die Operation beendet. Man wiederholt dann die 
Operation mit frischer Flusssaure und frischem Ammoniak, urn zu 
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sehen. ob sie vollstandig vor sich gegangen ist. Die zweistiindige 
Erhitzung im Wasserbade ist zu ihrem Gelingen wesentlich. Zusatz 
von Schwefelsaure in die Retorte verzogert die Destillation des Fluor- 
siliciurns. 

Die Ammoniaklosungen werden in einer Platinschale verdunstet 
wahrend die Kieselsaure sich liist. Man lasst die Losung des fluor- 
kieselsauren Ammoniums abkiihlen, setzt Chlorkalium in kleinem Ueber- 
schuss und die nijthige Menge von absolutem Alcohol zu und wagt 
das Kieselfiuorkalium. Die Grnauigkeit geht aas einem Vergleich dieser 
Methode mit der durch Schmelzung hervor. Ein Diopsidcrystall gab 
Kieselsaure 

durch Schmelzung durch Destillatlon 
1. 2. 3. 

53.51 53.54 53.46. 
Sie hat den Vortheil, dass das Flu01 kiesrlkaliuru oiermal so vie1 wiegt, 
alu die entsprechende Kieselsaure. Ua die Methode fur Meteoriten an- 
gewendet wurde und das Silicati dnrin hgufig u u r  0.2 gr. betrug, ist 
dieser Vortheil von Bedeutung. Die iricht gelatinisirrr~den meteorischen 
Silicate, Augit, Eustatit und Rronzit sowie Asmannit und rhombische 
Kieselsaure der diderolithen ron Breitenbach , Steinbach und Bitters- 
griin sind auf diese Weise aualysirt worden. 

Herr F l i g h t  berichtete endlich noch iiber die Versuche von 
W. D o u g l a s  H e r m a n n  und N. S t o r y  M a s k e l y n e  betreffs die 
D a r s t e l l u n g  u n d  F o r m  v o n  P h o s p h o r k r y s t a l l e n .  Ein Stuck 
Phosphor ward in eine Riihre neben deren Ende gelegt, die Luft 
durch S p r e n g e l ' s  Pumpe aus ihr entfernt und dieselbe dariu zu- 
geschmolzen und irn Dunkeln aufbewahrt. Nach eiriigrn Stunden, 
zuweilen gleich nach dem Zuschmelzen zeigen sich eine Reihe glan- 
zender Punkte, die innerhalb zweier oder dreier Tage zu deutlichen 
Rryst'allen anwachsen. I n  einem Monat bis sechs Wochen errcichen 
diese einen Durchmesser von 3 -5 Millimetern. Sie sind farblos, 
durchsichtig, diamantglanzend und stark lichtbrechend. Am Licht wer- 
den sie gelb und undurchsichtig. Sie zeigen die Flachen des Wurfels 
Octaederv , Dodekaeders, Tetrakishexaeders, Triakisoctaedera und Ico- 
sitetraedere. 

Aus der zweiten a l l g e m e i n e n  S i t z u n g  ist der Vorfrag von 
Herrn V i r c h o w  Cber d i e  R e d e u t u n g  d e r  N a t u r w i s s e n s c h a f -  
t e n  f u r  d i e  s i t t l i c h e  E r z i e h u n g  d e r  M e n s c h h e i t  als eines der 
wesentlichsten Momente in der Wievhadener Versammlung hervor- 
zuheben. 

In  derselben Sitzung ward auf Antrag von Herrn L o w i g  ale 
nachster Versanimlungsort B r e s l a u  bestimmt. 

Miige die nordiscbe Stadt eine so erfolgreiche und befriedigte Ver- 
sammlung von Naturforschern bei sich beherbergen, wie sie in diesem 



Jahre  in Wiesbaden getagt hat. Mogen vor allem die Wolken Tom 
Horizonte verschwinden, welche 0 k e n ’ s  Werk gegenwartig bedrohen! 

Die Geologen, Meteorologen und Astronomen sowie die Anthro- 
pologen und verschiedene Branchen der Mediciu haben ebensoviele 
jahrliche Specialversammlungen anberaumt ohne, wie es scheint, zu 
bedenken, dass der grosste Reiz der Naturforscherversammlungen auf 
dem Zusamrnentreffen von Forschern aller Facher beruht. Die Griinde, 
welche zu diesen hbsoriderungen gefchrt haben, namlich der Vorwurf, 
dass die fur die Naturforscherversammlungen gewahlten Orte den Spe- 
cialinteressen der genannten FIcher nicht immer dienlich seien, sowie 
dass zu vie1 Zeit bei den Naturforschervcrsammlungen durch Feste 
vergeudet werde, diese Griinde, soweit sie stichhaltig sind , miissen 
sich bei allseitigem guten Willen unschwer beseitigen lassen. 

381. A. Henninger,  &us Paria 26. November 1873. 
A c a d e m i e ,  S i t z u n g  v o m  10. N o v e m b e r .  

Die vor der Academie von Neuem aufgeworfene Frage der Un- 
schadlichkeit der Bleirohren bei Wasserleitungen wurde durch Ver- 
suche der HH. B e l g r a n d  und L e  B l a n c  entschiedeii bejabt. Die 
neuen Versuche bestatigen vollstandig die schon vor langer Zeit ge- 
machten Beobachtungen und zeigen, dass nur reines destillirtes Wasser 
Blei erheblich angreift , und dass geringe Salzmengen (besonders 
Calciumsalze) das Metall vor jeglicher Oxydation schiitzen. 

Im Gegensatze hierzu theilt Hr. P o r d o s  mit, dass beim Schiitteln 
von Bleik6rnern mit Wasser eine gewisse Menge Bleicarbonat gebildet 
wird, und dass daher das ubliche Reinigen von Flaschen mitt Blei- 
schrot rollstandig zu verwerfen ist. 

Hr B e r t h e l o t  zeigt, dass das Argument von L a g r a n g e  gegen 
die van L a v o i s i e r  aufgestrllte Theorie des Athmungsprocesses nicbt 
zutreffend ist , trotzdem es zu einem richtigen Schlusse gefuhrt hat. 
Wurde in der That  aller van dem Blrite aufgenommene Sauerstoff in 
den Lungen selbst zur Verbrennung verbraucht, SO ware, wie Hr. 
B e r t h e l o t  mit Hiilfe der thermischen Constanten darthut, die ent- 
wickelte Warme nur sehr gering (fiir jede Einathmung ungefahr 
0.1 Cal., d. i. fahig, 100 Grm. Wasser urn 1 O in der Temperatur zu 
erhohen) und keinenfalls so bedeutend, dass, wie L a g  r a n g e  meinte, 
einc: Zerstorung der Lungen E U  befiirchten ware, oder dass man selbst 
eine erhebliche Temperaturerhijhung dieses Organs beobachten konn te. 

Hr. F. M. R a o u l t  hat die Loslichkeit des Ammoniakgases in 
Wasser und verschiedenen Salzlijsungen bestimmt. Neben einer Reihe 
von Zahlenresultaten stellt CT fnlgendes Gesetz aof, welchw bei allen 




