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176- 1770. Sic bildet farblose Krystalle, die, mit, oxydirendcn Kiir- 
pern behandclt, scigleich eineu intcr1sivt.n Chiuongeruch entwickeln. 
111 W;tsser, Aot,hcr, Alkohol liisen sic deli leicht. Ikire wssserige L6- 
siin~; gicLt. mit, V e 2  CI ,; uud niit saIpetersaurc+in Silber die fiir Hydro- 
c.liirioii c1~;trakteristlschrri Reactionen. Die bci 100" getrockneten Kry- 
st.alle crgaben : 

Ikrcchiict l'ih. C,;  11, 0,. Gcfunden. 

c 65.45 G5.27 
11 5.45 5.25. 

I ) i e  Yubstanz best eht hiernach aus r (3 i n  e m B y d r o c h i n o t i ,  und 
os ist .  soniit gezcigt, dass die rein(: Oxysalicylsiiure bei der Dest,illation 
i v  irltlich 2 IXoxyhenzole zn erzc~ngc?n im Stnr~dc ist. Das Hydrochinon 
iriti, inimer iind iii reichlicher &naut.itat auf, so dass rnan kaum zwei- 
i'(:lii k i t i i i i ,  dass es das wosentliclic? Produlrt der Reaction ist. Wie es 
tiun lioinrnt,, class sich dernsolbeti Hrenzkatechiti in wcchselnder Menge 
bc:imischt,, tlas ist eine Frage, deren Lijsuug ihre grossen Schwierig- 
lreit,en Iiabori w i d .  I d i  unterlasse (3s) theoret,ische Betrachtungen liier- 
i i h r  anxustelleii und hoEe, (lass es miiglich wcrden wircl auch iiber 
tlic:se wunderbare h~rscheiniing durcli Versuclie Rul'lrldrung zu bringen. 

Dicsc Versnche wnrdcn arif Anr:tt,heti dtis I-Im. Prof. V. M e y e r  
i i i  dcsacn I~:~~~orntor inrn in Zurich begonneri; d a  ich iridessen bald 
ti:ic*h Ikginn derst:lben Ziiricli xu vorlnssen geniithigt, war ,  habe ich 
sit: im Lnboratoriiim der 111i. A d o r  und l t i l l i c t  in  Gerif dureh- 
gcKhrt, 

G (3 n C, October 1874. 

Correspondeneen . 
417. A. Henniagor ,  aus Paris, 10. August 1874. 

Academic> ,  S i l z i ing  vorn 13. tJuli. 
In sciiien Untcrsnchiingen iiber die elrctrochcmischen Phbnomene, 

welchc in  capillaren Itlunwn st:ittfindcn, hat Ilr. B e c q u r r e l  gezeigt, 
d:iss beini Zusamrne~ t rc~Ke i~  ( h e r  Natriumsnlfidlijsung mit einer Metall- 
liisung in eirier capillaren Spalte, ein electrischer Strom erzeugt wird, 
dcr die Abscheidung voii Metall aus cler Liisung bewirkt. I-Ir K e c q u c r e l  
I'iilirt tlicsc Verbtiche in der Weise ails, class er die M(~tal1liisung in 
(,in nritoii  ziigc~schrnol~cnt~s untl der LBngr nach g('spruiifienes Rohr 
!)I iiigt, w r l v h t ~ s  i n  die Xatriunisnlfl dlijsung eiritaiiehen 1 
c4iiigcr %(lit findet man dcn SprunS und die augrcn~enclrri Theile der 
i i r n c ~ i  ( ' I I  I'lolirwarid rnit rcdircir.tcrri NI(>tall  t ) c ~ l t I c i t l ( ~ t .  

lGis(:tLi ni:m die Nnlr.iurr,sulfidliisuiig durch  &ie Liisung von kau- 



stischern Kali, SO sind, wie Hr. 13 e q u e r e l  heixte durch sehr inter- 
rssante Versuche darthut, die electromotorischen Krafte geringer und 
im Allgenieinen ni tht  niehr irn Sfande, eine Reduction zu Metall zu 
tlrzeiigcn, nur bei Silber und Golzsalzen findet eine solche noch startt, 
in den andern Fbllen erhl l t  inan lcrystallisirte Metalloxyde. Dasselbe 
Resultat wird bei Anwendung von kieselsaurem Kali oder Kalium- 
aluminat erhalten. 

Zur Erzeugung der Oxyde sind die gesprungenen Rohren nicht 
geeigriet; man wendet am besten ein mit Pergamentpapier oder Col- 
lodiuml~aut geschlossenes Rohr an. Hr. B e  c q u e r  e l  hat nach diesem 
Verfa.hren folgende Oxyde und Hydrate in  krystallisirtem Zustande 
ertialten. 

Iiupfmoxydhydrat, Bleioxyd , Zinkoxyd , Cobaltoxydul, Nickel- 
oxydd,  Thonerde, Eismoxydhydrat, Mangarioxyd und Bydrat; ferner 
wurdmi in krystallisirter Form dargestellt : Calciumsilica,t und Calcium- 
aluminat, Magriesinnialuminat, Aluminiumsilicat , Bleichromat und 
Fluorcaliiirri. 

n ic  HHn.  Mayenqon  und B e r g e r e t  schlagen sum Nachweise 
von Arseriik folgendes Verfahren vor : man entwic ld t  iri einer kleinen 
I%sche reines Wasserstoffgas xnittelst Zinlr und verdiinnter Schwefel- 
siinre, fiigt die zii untersuchende Fliissigkeit hinzu, verstopft den Hals 
der Flasche mit einem I'fropfen aus Watte und legt auf diesen ein 
mil; Quecksilberchloridlisung befeuchtetes Papier. Der  entwiclcelte 
Arsenwasserstoff wird im Sinne folgender Gleichung zerlegt 

und das frei gewordene Arsenilr bringt auf dem Papier einen citronen- 
gelben his hell gelbbraunen Fleclreii hervor. 

Antimon giebt unter denselben Urnstanden graubraune Flecken, 
welche nicht niit dcn Arsenikflecken zu verwechseln sind. 

Hr.  R a r b i e r  hat die Eiriwirkung der Warme auf einige Kohlen- 
wasser3toffe nsch einem Verfahreri, welches ich in meiner letzten 
Correspondenz beschrieben (diese Rerichte p. 1036), studirt. l'estes 
Ditolyl C14 H I 4  ist sehr bestbndig und wird erst nach liingerem Er- 
hitzen auf 500 0 verbndert; dabei wird es vollstandig zerstiirt unter 
Kildung kohliger Massen; es entsteht weder Anthracen noch Phenan- 
thren. k'liissiges Ditolyl, zwischen 280 und 285 siedend, liefert 
leicht Toluol, Anthracen und geringe Mengen Phenanthren , vielleicht 
von einem mit dem fliissigen Ditolyl isomeren Korper herruhrend. 
Die Hauptreaction verlXuft nach der Gleichung 

2 C14 H i 4  = C14 €1'0 -+ 2 C7 H* +- Ha. 
I k i  diesen Untersuchungen hat  Hr. €3 a r b  i e  r die Keobachtnng ge- 
macht, dess e,in Genienge von Anthracen und Phenanthren mit Bi- 
nitroant11r:~c~iinnn ( Realgens von F r i t z s  c h e )  braurirothe Blattchen 
h f e r t ,  w ~ l r . h e  gcnaii der Vvrbindung gleichen, welche Fri tz sche  

6 Hg C1 + 2 As H 3 = 2 A s  -t 3 Hg 2 C1 2 + 6 €I CI 
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als charakteristisch fir sein Phosen beschrieben; die braunrothen 
Blattchen bilden sich nur bei Gemengen von Anthracen und Phenan- 
thren, und verschwinden, sobald die Trennung der beiden Rohlen- 
wasserstoffe vollstandig ist. Nach B a r b i e r  ist daher das Phosen von 
F r i t z s c h e  nur ein Gemenge. 

Leitet man Diphenyldampf und Aethylrngas durch eine gliihende 
Riihre, so bilden sich neben Anthraccn und den anderen von Hrn. 
B e r t  h e l o t  schon in dieser Reaction aufgefnndenen Kohlenwasaer- 
stoffen (Benzol, Cinnamen, Naphtalin) bedeutende Mengen Phe- 
nanthren. 

Phenanthren entsteht noch neben Anthracen bei der Einwirkung 
von Cinnamen auf Benzol, und bei der Reaction des Aethylens auf 
Benzol, endlich bei der Einwirkung von Wassrr auf Chlorbenzyl. 
Hr. B a r h i e r  hat ferner die Synthese des Anthracens von v a n  D o r p  
wiederholt j beim Erhitzen von Benzyltoluol zur Dunkel-Rothgluth 
bildet sich in  der That  vie1 Anthracen nnd gleichzeitig Toluol uud 
wahrscheinlich geringe Mengen Phenanthren. Die Reaction verlguft 
oach der  Gleichung 

2 C14 H14 = C14 HI0 4 2 C7 H8 -t- H2. 
Endlich hat der Verfasser das Phenanthrenhydriir von G r a be 

zu bereiten gesucht, ohne jedoch einen Erfolg zu erzielen. Bei 210 
bis 240' wirkt  Jodwasserstoff nicht auf Phenantren ein, und bei 2600 
erhalt man eine zwischen 260 und 270' siedende Fliissigkeit, die 
beim Abkuhlen Krystalle absetzt. Der  flussige Theil wurde mit 
rauchender Salpetersaure behandelt, urn die aromatischen Kohlen- 
wasserstoffe zu zerstoren; der grosste Theil blieb uuangegriffen; e r  
wurde mit Zinn und Salzsaure oon Nitroprodukten befreit, gewaschen 
und getrocknet. Die so gereinigte Substanz destillirte gegen 250O 
iiber und besass die Formel C1 H30 eines gesiittigten Kohlenwasser- 
stoffs. Hr. B a r  b i e r  glaubt daher, dass das PhenanthrentetrahydrEr 
G r a b e ' s  nur ein Gemenge von dem Kohlenwasserstoff C14 H30 und 
unverandertem Phenanthren und dazwischen liegenden Hydriiren ist. 

Der  oben erwlhnte  feste Theil, der sich beim Abkiihlen des 
Produktes der Einwirkung von Jodwasserstoff auf Phenantbren ab- 
scheidet , liefert beim Erhitzen zur Dunkelrothgluth Diphenyl, Benzol 
und geringe Mengen Phenanthren. 

C h e m i s c h e  G e s e l l s c b a f t ,  S i t z u n g  v o m  17. J u l i .  
Hr. C a z e n e u v e  hat nach einem neuen Verfahren, das er heute 

unveroffentlicht lasst, H a m a t i n  in sehr reinem Zustande bereitet und 
es ist ihm gelungen, bestimmte und krystallisirte Verbindungen (Salze) 
dieses Korpers mit den Sauren leicht darzustellen. 

Indem er  Hamatin mit Aether, der Chlorwasserstoff, Bromwasser- 
stoff, Jodwasserstoff oder Oxalsaure aufgelast enthielt, behandelte, hat 
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Hr. C a z e n e u v e  die entsprechenden Salze erhalten. Letztere sind 
in Wasser , Alkohol und Aether unliislich; angesauertes Wasser liist 
sie ebenfalls nicht; alkalisches Wasser liist sie dagegen unter Zer- 
setzung. Alkalischer oder stark angesiiuerter Alkohol oder Aether 
lijst sie ehenfalls. 

Hr. C a z e n e u v e  setzt diese Untersuchungen fort. 
Hr. F r i e d e l  zeigt der Gesellschaft mehrere Achatstiicke von 

Uruguay vor, welche unter dem Einflusse des Wassers eine sehr tiefe 
Veranderung erlitten haben; dieselben sind bis zu mehr oder weniger 
grossen Tiefe in eine undurchsichtige Masse, welche leicht zerreibbar 
ist, verwandelt. Diese Masse besteht aus wasserfreier Kieselsaure, so 
dass man annehmen muss, dass die gewasserte Kieselsaure, welche 
die Achate enthalten , durch die Wasser, wahrscheinlich alkalische, 
aufgelost worden. Hr. F r i e d e l  bat In der That kiinstlich, durch 
Eintauchen von Achatstiicken in alkalisches Wasser, eine ahnliche, 
jedoch natiirlich vie1 schwachere Veranderung herrorrufen kiinnen. 

Hr. F r i e  d e l  theilt ferner der Gesellschaft mit , dass Flussspath 
von einer Liisung von Aluminiumsulfat angegriffen wird ; es hildet 
sich krystallisirtes Calciumsulfat und Aluminiumfluosulfat, welches in 
Liisung bleibt. Setzt man zu dieser Liisung Fluornatrium, so erhalt 
man Ihyolith. 

Hr. D u p r e  zeigt einen neurn Apparat zur Gasanalyse, der iiher 
die bekannten einige Vorziige besitzt , vor; eine kurze Rescbrcibnng 
desselben ist leider nicht mijglich. 

Hr. M a l l a r d  hat  die Einwirkung von Schwefelsaure verscbiedener 
Concentrationen auf Blei untersucht und die Temperaturen, bei denen 
das Metal1 anfgngt angrgriffen zu werden, bestimmt. 

Hr. M i l l o t  legt der Gesellschaft eine Notiz iiber einige neue 
Phosphate des Eisens und des Alutniniuins vor, welche man durch 
Behandeln der Oxyde oder bekannten Phosphate mit iiberschiissiger 
Phosphorsaure oder durch Erhitzen von Ferrisulfat oder Aluminium- 
sulfat mit saurem Ammoniumphosphat erhalt. 2 Fe2 0 3 ,  3 P2 05 
+ 10 H2 0. Man hehandelt Eisenoxyd mit iiherschiissiger Phosphor- 
s h e ,  f lg t  etwas Wasser zu, filtrirt und erhitzt zum Sieden; es bildet 
sich ein reichlicher Absatz, der ein Ferriphosphat von obiger Zu- 
sammensetzung darstellt, und der sich in der Kiilte wieder laugsam 
in der Fllssigkeit aufliist. 

F e 2  03, 2 P2 O 5  + 8 Ha 0 wird durch Behandeln des voistehen- 
den Phosphats mit 4 Molekiilen gewBhnlicher Phosphorsaure , Ver- 
setzen mit Wasser und Aussiisseri aof einein Filter, dargestellt. Man 
erhalt dasselbe Phosphat in wasserfreiem Zustande, wenn man ein 
Ferrisalz mit fliissiger Saure mit Phosphorsaure gliiht und die ge- 
schmolzeue Masse niit Wasser auslaugt. 

Diese Eisenphosphate verlieren erst bei 170-1 800 vollstandig ihr 
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Wnsstr 11nd sind alsdann in  Siiuren unliislich; in gewzssertem 211- 
stande liisen sie sich leicht in Arnnroniumoxalat, Ammoniumcit,rat ct,c. ; 
sic sind in Wnssw und I~ssigslurc unloslich, wcrden jedoch bei 
Gcgenwart von Iialksalzen vori letzt,erer Siiure etwas aufgenommen. 

2 A l Z  03,  3 P 2  O 5  f 20 1-12 0 kann nicht wie das entsprechende 
ISisensalz dargcst.ellt werden, da es rnit Thonerde gemengt nieder- 
fi’illt ; urn es da.rzustellen, erhitzt man 6 Mol. saures Ammonium- 
phosphat mit 2 Mol. Aliiminiumsulfat und etwas SchwefelsIrire zurn 
Sieden; das neue Phosphat fi’illt dabci nieder. 

A12 03,  2 P2 O 5  i- 8 E l 2  0 wird wie das entsprechende Eisen- 
salz dargesfellt. 

Die Alurriiniurnphosphate besitzen dieselben Eigenschaften wic die 
Ferriphosphate, sie h e n  sich nur etwa,s leichter in Ammoniumoxalat, 
Ammoniumcitrat elc. 

Die letate Nummer dcs  Bulletin de la Socidte‘ chimique enthiilt eine 
Abhandlung des Hrn. k’r i e d e l  iiber die isomeren Iiiirper C2 H4 Kr 1, 
worin dicser Cliemiker seine schon in dieuen Borichten verzeichneten 
Versuche beschreibt i d  zuletzt eine linrze Erwiederung auf die von 
Hrn. L a g  (3 r m  a r  ck gegen seine .Aiisiolrt vorgehrachten Versuche giebt. 

Zuerst bemerkt Hr. F r i e d e l ,  dass das Jodk)roni&thylen durch De- 
stillat,ion nicht so leicht zersetzbar ist, wie e~ EIr. L a g e r m n r c k  
angiebt; dic Zerseteung ist sehr unbedeutend, wenn man in einem 
Apparate destillirt , in dem nnr  wenig Luft vorhanden; der Schmelz- 
purikt (27 O.7) cler Verbinclung iinderte sich nicht durch Krystallisation, 
auch zeigten nach theilweiser Dcstillation der destillirte Theil und der 
ltuckstand auf passende Weise gereinigt deriselben Schmelzpunkt. - 
Endlich bemerkt Wr. F r i e d e l ,  dass, wie er schoii dargethan (diese 
Berichte Jahrg.  VI1, p. 823), das Prodnkt Rebo i i l ’ s  nicht nur J o d -  
bromiiithyliden, sondern auch Jodiithyliden neben dem bei 1630 sie- 
denden Jodbromathylen enthalt und dass, wie leicht begreiflich , die 
Gegenwart der bciden ersteren ICiirper das Jodbroniiithylen , welches 
sich bei l t e b o u l ’ s  Rcactipn nur in  geringer Merige bildet, am Kry- 
stallisiren verhindern kann. 

A c a d e m i e ,  S i t z u n g  v o m  20. J u l i .  
Hr. R e n a r d  hat die Einwirkung der Salpetersaure verschiedener 

Concentrationen auf Eisen bei verschiedener Temperatur und das 
Passivwerden dieses Metalls studirt. 

Eine sehr interessante Abhandlung der HH. O p p e n h e i m  und 
P f a f  E iiber die Einwirkung des Chloroform auf Natriumessigllther wird 
wofil in den Berichten aiisfuhrlich crscheinen j ich erlaube mir daher, 
dieselbe hier zu iibrrgehen. 

Hr. F r i e d e l  legt der Academie seine Arbeit iiber die isomeren 
Verbindungen C2 H4 Hr I vor. 
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Wie bekannt, setzt eine Lii~u~ig von Natriumsnlfat in  der Hitze 
wasserfreies Salz ab j trotzdeni firidct, riach sehr flachtigen Versuchen 
des Hrri. d e C o  p p e t ,  beitn %usumrnenkomiiien von troclrnem Na- 
triumsulfat bei tiiiherer Ternperat,ur (40 - 90°) mil Wasser Wiirme- 
entwicklung st.att. Jch fulire hier eincti Versuch an. Wasser und Salz 
waren auf 90.1 er lhz t ;  man brachte sie ziisammen urid beobachtele 
ein Steigen des Therrnometcrs his auf 1000.5. 

IJr, E. R e b o u l  beschreibt das normale Propylglycol und eiriigc 
Aether desselben. 

Das G l y c o l  C H 2 .  OII-.-CI-12 - - CX-12. 013 bildet eine dicke 
Fltissigkeit, die bei 21G" (corrigirt) siedet urid bei 19" die Diclite 
1.053 hesitzt. 

Oelige bei 209---210° (corr.) sie- 
dende FlGssiglreit von der Dichte 1.070 bei 19"; liist sich in 8-10 
Volumen Wassar. 

D i b e n z o a t  Cs He ( O C 7  HS 0 ) 2 .  Sctiiine schuppenfiirmige Kry- 
slalle, welche bei 53" schmelzen und selbst in der IiBlte lange fliissig 
bleiben. 

Das Monovalerin siedet gegen 260°, des Divalerin be; 280". 
Sattigt man i n  der Kalte norrnales Propylglycol mit Salzsiiure 

und erhii.zt man darauf auf 1000 in zugcschmolzenem Rohr, und sat- 
tigt nacli einiger &it den Rijhreninhalt von Neiiem niit SalzsLure und 
erliitzt von Neuem, so findet man in  den Riihren zwei Schichten; die 
eine hesteht hauptslichlich aus Dichlorhydrin C3 HF C12, welches bei 
1180 siedet und mit dem normalen Chlorpropylen, welches Hr. R e -  
b o u l  friiher durch Wechselzersetzung zwischen dem Uromid und Chlor- 
queclcsilber erhalten hat, identisch ist. 

Das Monochlorhydrin CH2.  O H  CJ-12 ~ C H 2  . C1 ist in der 
oberen Schicht ent,haltcn urid wird daraas durch Fractioniren abge- 
schieden; cs bildet eine iilige, bei 1600 (corr.) siedende Fliissigkeit, 
welche bei 17O die Dichte 1.132 besitxt nnd sich in Wasser, jedoch 
nicht in jederri Verhlltnisse aufliist. 

Dieses Chlorhydrirr wird von concentrirter Kalilauge nuis sehr 
larigsarn angegriffen j i'estes Kali eerlegt, es dagegen zienilich rasch 
unt~er Bildung von bei SO0 siedendem Propylenoxyd und Polymeren; 
Dioxypropylen bci 160-170° siedend urid hiihere iiber 320" siedende 
Polymeren. 

Hr. M i1.11 m e ti  B zeigt , dass das Kaliumpermanganat die Formel 
Mn O4 K und nicht Mn O4 KEI, d. i. die Zusammensotzung eines sau- 
ren Kaliunrmariganats, wie Hr. T e r  r e i  1 vor einiger Zeit angenoinmen 
hatte, besitzt. lteines Kaliumperrnanga~~at giebt nach den Versuchen 
des Hrn. M a . n r n e n 8  erstens kein oder liaum Spuren von Wassar ab, 
wenn ma.n es erhitet, wid zwcittbns liefert es bei der Zersetznng durch 
Oxalsiiiire genari eiiie der Gleichutrg 

D i a c e t a t  C3 €IG (OC2 1-13 
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2 Mn 0 4  H -I- 5 C a  H2 0 4  = 1 0 C 0 2  + 2 MnO + 2 H H O  + 4 H 2 0  
entsprechende Kohlensiiuremenge, wahrend bei Annahme der Formel 
Mn 0 4  KH nur 8 GO2 sich entwickeln durften: 

2 Mn O 4  KE[ + 4 C 2 H 2 0 4  = 8 C 0 2  +- 2 M n O +  2 R €10 f 4H2 0. 

A c a d e m i e ,  S i t z u n g  v o m  27. J u l i .  
Hr. Vo g e l  hat kiirzlich die interessante Thatsache beobachtet, 

dass, wenn man dem Collodium gewisse Farbstoffe zusetzt, die auf 
Jod oder Bromsilber wirksame Zone des Spectrums erweitert wird, 
und dam diese Salze auch fur die rothen, gelben oder griinen Strah- 
len emyfindlich werden. Hr. E d  m. €3 e c y u e r e l  hat die Versuche des 
Hrn. V o g e l  wiederholt und Oestatigt; er hat ferner den Einfluss des 
Chlorophylls auf die Empfindlichkeit d r r  beiden Silbersalee stndirt 
und dabei beobachtet, dass das Spectrum von dem violetten Theile 
bis iiber E' hinaus wirksam geworden. Setzt man die Platte langere 
Zeit aus, so erscheint ferner eine wenn auch viel schwachere Einwir- 
kung von E bis jenseits B, und zwar bietet das Bild dir Eigenthiim- 
lichkeit dar, zwischrn B und C riel dunkler zu sein und ferner zwi- 
schcn C und E noch mehrere, jrdoch weniger merkbare Minima zu 
besitzen; zwischen B und C ist daher der Einfluss des Chlorophylls 
auf die Empfindlichkeit der Silbersalze am griissten. Nun liegt zwi- 
schen B und C gerade der charakteristische Absorptionsstreifen des 
Chlorophylls, so dass auch hier die Resultate, welche Hr. V o g e i  bei 
andern Farbstotl'en erzielt, bestatigt wurden. 

Hr. G e r n e z  zeigt durch srhr  sch8ne Versuche, dass eine Fliis- 
sigkeit gleichzeitig octaFdrische nnd prismatische Schwefelkrystalle ab- 
setzen kann. Er bereitet eine iibersattigte Schwefelliisung in  Benzol 
odrr  Toluol und bringt sodann einen octaedrischen oder prisrnatischen 
Schwefelkrystall, den er an einen Platindraht befestigt hat, in die auf 
gewiihnliche Temperatur abgekiihlte Fliissigkeit. Es bilden sich sofort, 
je nach der Natur des eingetauchten Krystalles, OctaEder oder prisma- 
tische Schwefelkrystalle. Man kann auch gleichzeitig beide Formen in 
derselben Fliissigkeit erzeugen ; sobald jedoch die Schwefelprismen, 
welche rascher wachsen als die Octacder, da  ihre Ausschridung von 
einer geringeren Warmeentwicklung hegleitet ist, die OctaGder beriih- 
ren, so werden sie undurchsichtig und verwandeln sicb nach und nach 
in Octagder. 

Hr. A. G u e r o u  t hat beobachtet, dass gefalltes schwarzes und 
vollkommen im luftverdiinnten Raume getrocknetes Kupferoxyd bei 
2800 in1 zugeschmolzenen Rohre den Bethylather oxydirt und in Al- 
dehyd und Essigsiiure verwandelt, wahrend es selbst zu Kupfer redu- 
cirt wird. Enthalt das Kupferoxyd noch eine gewisse Menge Wasser, 
so entsteht nur wenig Kupfer, dagegen viel wasserfreies Kupferoxydul, 

Berichte d. D. Chsm. Graellsclisft. Jahrp. VIT 98 
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Auf trockneni Wege bereitetes Kupferoxyd ist auf Aether bei der 
angegebenen Temperatur ohne Wirknng. 

Hr.  R i b  a n  hat aus franziisischem (linksdrehendem) Terpentinijl 
ein Isoterebenten dargestellt, wie Hr. B e r t h e l o t  aus englischem 
(rechtsdrehendem) Teipentin6le ebenfalls einei: isomeren Kohlenwas- 
serstoff bereitct hatte. Man erhitzt das Terpentinol (a ,  = - 39O.3) 
wlhr rnd  2 Stunden auf 300° j oberhalb dieser Temperatur entwickelt 
sich Wasserstoff, und man findet Cymol unter den Reactionsproduk- 
tell; unterhalb 3000 bleibt Terpentinol unverlndert j das Produkt wird 
nachher iibm Natrium mehreremal rectificirt. Das Isoterebenten siedet 
zwischen 173 und 1770 und ist linksdrehend; es enthalt c1, H 1 6 .  
An der Luft absorbirt es rasch Sauerstoff und verwandelt sich in 
einigen Stunden in eine dicke Masse. Mit Salzsgure liefert es ein 
flussiges Monochlorhydrat C, €1, 6 ,  13 CI, welchrs unter 20 Mill. Queck- 
silberdrucli unzwaetzt bei 1 loo  destillirbar ist und bei gewijhnlichem 
Drucke gegen 2100 unter tbeilweiser Zersetzung iibergeht. Dasselbe 
besitzt bei O o  die Dichte (z) 0.9927 uiid das  Rotationsverm6gen 
a] = - OO.47. Wasser oder alkoholisches Kali verseifen das Mono- 
chlorhydrat leicht bei 100O urid regeneriren Isoterebenten. 

Dieser Koblrnwasserstoff bildet auch ein Dichlorhydrat, welches 
in bei 49.5" schmelzenden Blattchen krystallisirt und von kochender 
Kalilauge nicht verandert wird. 

Isoterebenten verbindet sich direct rnit Brom, und das Bibromid 
liefert beim Destilliren mit Kali Cymol (bei 177O siedend), welches 
mit dem bekannten vollkommen identisch ist. 

\Vie bekannt 1 o Y t  sich das Fibrin in loprocentiger Kochsalzlosung, 
und die Fliissigkrit eritlialt einen Korper, der einige Reactionen des 
Albumins unct des Caseins darbietet und deu man fur eine interme- 
digre Substanz gehalten. Hr. A. G a u t i e r  zeigt nun,  dass man aus 
der F'lussigkeit duicb die Dialyse nur das Kochsalz vollstandig zu 
e[itfernen hat, um derselbep iast alle Reactionen des Albumins pu 
ertheilen. Die Lijsung unterscheidet sich in der That  nur dadurch von 
einer Albuminlosung, dass sie weder durch Kupfersulfat noch durch 
Silbernitrat gefallt wird; sie coagulirt sich bei 61O und besitzt genau 
die Zusammensetzung des Eialbumins. 

(C = 52.71; H 3 7.05; N = 15.64; S = 1.64). 

Neben dieaem coagulirbaren, dem Albumin sehr nahe stehenden 
KGrper, enthalt die Losung einen zweiten nicht coagulirbaren Protefn- 
stoff' und endlich eine durch Kohlensaure fallbare Substanz, welche 
Wasserstoffsuperoxyd wie Fibrin zersetzt; beide Kiirper sind noch 
nicht nhher untersucht. 

Hr. E. L a n d r i n  hat mehrere Gypssorten, welche zu Stuckatur- 
arbeiten benutzt werden, analysirt und dabei gefunden, dass dieselben 

v 
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fast wasserfrei sind und ferner keinen kohlensauren Ealk enthalten, 
und endlich auch frei von Thonerde sind. Der Alaun, welcher zu 
ihrer Bereitung dient, kann daher nicht als solcher wirken, sondern 
scbeint nur dazu zu dienen den kohlensauren Kalk durch Wechsel- 
zersetzung in Calciumsulfat zu verwandeln. I n  der That ist es Hrn. 
L a n d  r i n  gelungen durch einfaches Eintauchen der rohen Gypsstiicke 
in acht- bis zehnprocentige verdiinnte Schwefelsaure und nachheriges 
Brennen bei Dunkelrothgluth einen Gyps, der alle Eigenschaften der 
besten Gypsarten des Handels zu Stuckaturarbeiten besitzt, zu erzie- 
len. Der so erhaltene gebrannte Gyps wurde sehr langsam, nach 10 
bis 12 Stunden fest, und erlangte spater eine grosse Harte und alle 
Eigenschaften des schiinsten Stucks. 

Die Temperatur von 150°, welche P a y e n  als zum Gypsbrennen 
hinreicheud angegeben hatte, ist vie1 zu niedrig, da Gyps alsdann 
noch 7 bis 8 pCt. Wasser zuriick halt. Die Temperatur muss daher 
hoher sein, darf jedoch nicht zu lange angehalten werden. 

Nach Versuchen der HH. G r k b a n t  und E. M o d r z e j e w k y  
erleiden die Albuminkorper bei 450 im luftleeren Raume, bei volliger 
Abwesenheit von Sauerstoff eine langsame Zersetzung und entwickeln 
ein Gemenge von Kohlensaure, Schtvefelwasserstoff , Wasserstoff und 
Stickstoff. Duroh 13tagiges Erhitzen von 100 CC. Eiweiss in Rijhren, 
die man mittelst einer Quecksilberluftpumpe vollkommen luftleer ge- 
macht hat, auf 450 konnten die Verfasser 256.4 CC. Gas, bestehend 
aus 179.6 CC. COZ; 70.6 CC. H ;  6.2 CC. N. nebst geringen Men- 
gen Schwefelwasserstoff aufsammeln. 

A c a d e m i e ,  S i t z u n g  vom 3. A u g u s t .  
Die HH. N o b l e  und F. A. A b e l  geben die Fortsetzung ihrer 

Abhandlung iiber die Explosion des Pulvers, deren erste Resultate sie 
schon in der letzten Sitzung der Academie vorgelegt hatten. Sie 
haben ihre Versuche mittelst eines besonderen Apparats, den sie be- 
schreiben uud in welchem rnau 100 bis 750 Grm. Pulver zur Explo- 
sion bringen konnte, ausgefiihrt; es wurde der Druck gemessen, den 
die Gase bei der Explosion ausiibten, die Menge des gebildeten Gases 
und der festen Produkte bestimmt und ferner die quantitative Zusam- 
mensetzung beider ermittelt. Es wurde ferner der Einfluss des Drucks 
auf die Natur und die Verhaltnisse der Explosionsprodukte studirt. 
Die erhaltenen Resultate weichen in rnancher Beziehung von denen, 
welche B u n s e n  und S c h i s c h k o f f  und andere Beobachter erzielt 
hatten, ab; es ist mir leider nicht maglich die Zahlenresultate und die 
Einzelnheiten der wichtigen Arbeit der HH. N o b l e  und A b e l  wie- 
derzugeben und ich erlaube mir auf das Original zu verweisen. 

Hr. P. d e  R e g n o n  hat eine Reihe schoner Versuche iiber die 
Passivitat des Eisens angestellt, aus denen er folgende Schliisse zieht: 
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Die meisten Ursachen , welche die Passivitiit des Eisens erreugen, 
kommen auf eine voltai'sche Kraft, die den Sauerstoff auf das Eisen 
condengirt und dort polarisirt, hinaus ; die meisten Ursachen, welcbe 
die Passivitat des Eisens zerstoren , konnen einer vo l takhen  Kraft 
von entgegengesetzter Richtung oder einem durch den polarisirten 
Sauerstoff erzeugten entgegen gesetzten Strom , oder endlicb einer 
Absorption des polarisirten Gases durch einen Korper, der sich mit 
Sanerstoff leicht verbindet, zugeschrieben werden. 

Hr. C a r  n o t  berichtet fiber einige Wismutherze von Meymac 
(D8p de la CorrBze), er beschreibt ein Schwefelmismuth mit geringen 
Mengen Blei, Kupfer, Eisen, Antimon und 3.10 pCt. Arsenik enthal- 
tend. Zusammensetzung: Bi = 78.40; P b  = 0.75; Cn = 0.40, F e  
= 0.53, S b  = 0.85; As = 3.10; S = 14.25, fremde Bestandtheile 0.90; 
Summa 99.18. Hr. C a r n o t  driickt diese Zahlen durch folgende 
Formel aus: 

16 (Bi, Pb, Cua, Fe) S f (Sb,2  AS)^. 
Das Schwefelwiamuth besitzt die Dichte 6 60; es kann als eine 

besondere Varietat angesehen werden. 
W i s m u t h h y d r o c a r b o n a i .  Dieses Mineral, welches sirh an 

den oberen Theilen des Schwefelwismuthganges findet, ist jedenfalls 
ein Zersetzungsprodukt der Schwefelverbindung ; seine Dichte schwankt 
zwischen 6.81 und 7.20 und andererseits ist auch seine Zusammen- 
setzung nicht constant; es enthalt 86 bis 90 pCt. Wismuthoxyd und 
6.50 bis 8.37 Kohlensaure und Wasser, deren Mengenverhaltniss be- 
deutenden Schwankungen umterliegt; so findet man Muster die mehr 
Wasser als Kohlensaure enthalten [4.86 HZO und 3.14 CO2; Summa 
8.001 und andere, welche bedeutend weniger Wasser als Kohlensaure 
besitmn [1.94 t120 und 6.43 CO2; Summa 8.3'71. 

Hr. C a r n o t  glaubt daher, dass das Mineral von M e y m a c  -ein 
Gemenge von Wismuthhydrocarbouat , mit wecbselnden Mengen Wis- 
muthhydrat und Wismuthcarbonat bildet. 

Hr. R i b  a n  hat die physischen Constanten des Isoterebentens 
(siehe oben) bestimmt und giebt heut die erhnltenen Zahlenresultate. 

Siedepunkt 1750; 
Specifisches Drehungsvermogen - go. 44 bei 230; 
Dichte bei Oo = 0.8586; bei 1000 = 0.7793 oder alllgemein zwi- 

schen Oo und 1000; 
Dt = 0.8586 - 0.0007692 t - 0.0000002375 ta. 

Brechungscozfficient. 

Roth (Wellenllnge 0.00065618) = 1.467'3 
Gelb ( 0.00058920) = 1.4709 
Gr i in(  0.00051739) = 1.4760 
B h  ( n 0~00044810> =sz 1.4839. 
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Specifiscbe Brechungsenergie _____ - - 0.5611. 

Hr. R e  bo  u l  zeigt , dass das aus gewohnlichen Brompropylen 
dargestellte gebromte Propylen ein Gemenge der zwei isomeren Ver- 
bindungen 

ist. Durch Destillation kijnnen beide Korper nicht getrennt werden; 
der zweite jedoch verbindet sich viel leichter in der Hitze mit Brom- 
wasserstoff, sodass man rnit Hiilfe dieser Reaction das erste Brom- 
propylen rein darstellen kann. Was das Zweite anbelangt, so bildet 
es sich allein bei der Einwirkung von alkoholischem Kali auf Methyl- 
bromacetol CH3 --- CBr2 -. CH3. 

Das letztere CH3 - - CBr -= CHZ, welches Hr. R e b o u l  mit dem 
Buchstaben (a) bezeichnet, siedet bei 480 und besitzt einen viel 
durchdringenderen Geruch als die isomere Substanz ; seine Dichte bei 
190.5 ist 1.428; es fixirt rasch Bromwasserstoff, selbst in der Kalte, 
und liefert n u r  Methylbromacetol. 

Das gebromte Propylen (p)  CH3 -.- CH I:= CHBr siedet zwischen 
590.5 und 60°; besitzt bei 19O.5 die Dichte 1.364, vereinigt sich nur 
langsam rnit HBr, selbst bei loo0; und liefert dabei zwei Bromide 
C3 H6  Br2, das eine gewohnliches Brompopylen CH3 CHBr - CHa Br, 
das zweite CH3 CH2 - - CIIBrz,  bei 130° siedend. 

Mit Brom liefert dieses gebromte Propylen ein bei 200-2010 
(corr.) siedendes Tribromid, das bei 180 die Dichte 2,356 besitzt; 
wahrend das Tribromid des isomeren (a) gebromten Propylens bei 
1900 siedet. 

Hr. P o uc  h e t hat die Oxydationsprodukte des Paraffins durch 
rauchende Salpetersaure bei gelinder Warme studirt und dabei neben 
den bekannten Fettsauren (Buttersaure, Valeriansaure, Capronsture, 
Caprinsaure, Caprylsaure etc.) und ihren Nitroprodukten, ferner neben 
Korksiiure, eine neue Fettsaure, die er P a r a f f i n s a u r e  nennt und 
der er die Formel Ca4 H48 O2  giebt, erhalten. Die neue Saure kry- 
stallisirt in Alkohol oder Aether in Krystallkornern oder hei sehr 
langsamem Abdampfen in perlmutterglanzenden Schuppen, welche bei 
45-470 schmelzen. Sie ist wenig bestandig und wird namentlich 
durch Oxydationsmittel leicht verandert. 

Sie ist einbasisch; bildet mit den Alkalien Seifen und rnit den 
anderen Oxyden unlijsliche Salze. Cerotinsaure konnte nicht aufge- 
funden werden. Braunstein und verdiinnte Schwefelskwe liefert das- 
selbe Oxydationsprodukt, nur ist die Einwirkung viel langsamer. 

Hr. P o u c h e t  schliesst aus seinen Versuchen, dass das Paraffin 
ein einheitlicher Kohlenwasserstoff ist und der Formel C a 4  H50 ent- 
spricht. 

CH3 CBr =-: CH2 und CH3 - - CH =.: CHBr 




