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Die braiine Farbe des N 0 Br geht dabei sogleich in  eine braun- 
lich-griine fiber, und nach den1 Abdrstilliren des grijssten Theils des 
Schwefelkohlenstoffs scheidet sich eine grosse Menge von Krystallen 
- vermuthlich C,, H ,  Hg Br - ab. Die Mutterlauge liefert nach 
dem Verdunsten des Sc'nwefelkohlenstoffs gelbe, schnell rothbraun 
werdende Warzen, die von einem wahrscheinlich aus C,, H ,  Br be- 
stehenden Oele abgepresst, rnit Aether gewaschen und aus AI kohol 
urnkrystallisirt wurdrn. Die so erhaltenen braunen, zu Warzen ver- 
einigten Krystalle entbalten noch eine betrachtliche Menge von Queck- 
silberverbindungrn und wurden, um sie davon zu befreien, in sehr 
wenig heisaem Henzol gelijst und die Lbsnng mit Ligroi'n versetzt, bis 
Nichts mehr gefallt wurde. Die abfiltrirte Fliissigkeit hinterliess beim 
Verdunsten gelbe, an der Luft sich sehr schnell roth farbende War- 
zen, die kein Quecksilber enthielten. Die Analyse ergab folgende 
Zahlen: C 78.3 pCt., berechnet 76.4 ; H 5.7 pCt., berechnet 4.5; 
N 8.18 pCt., berechnet 8.9, welche, wie man sieht, auf eine Verun- 
reinigung rnit einem wasserstoffreichen Kohlenwasserstoff, vielleicht 
mit festgehaltenem Ligroi'n , deuten, iudessen, zusamrnengehalten mit 
den Eigenschaften, keinen Zweifel aufkommen lassen, dass der Kor- 
per Nitrosonaphtalin ist. Die Substanz schrnilzt bei 84O, zersetzt sich 
bei etwa 134O unter starker Gasentwicklung und verflfichtigt sich mit 
Wasserdampfen untek Verbreitung eines scharfen Geruches , der dem 
des Nitrosobenzols tauchend Lhnlich ist und auch an den Geruch des 
sich rnit Wasserdiimpfen verfltichtigenden Nitrosodimethylanilins er- 
innert. Mit Anilin verbindet sich das Nitrosonaphtaliii sofort zu einer 
rothen Substanz, in concentrirter Schwefelsaure lost es sich mit kirsch- 
rother Farbe, ron  Alkalien und Sauren wird es beim Erwarmen zer- 
setzt, in Phenol gelost, giebt es auf Zusatz von Schwefelslure eine 
blaue Farbung, kurz lauter Erscheinungrn, welche auf ein Nitroso- 
derivat deuten. Ich bin rnit der weiteren Verfolgung des Gegen- 
standes beschaftigt und hnffe, bald genaurre Angaben fiber diese merk- 
wiirdigen Rijrper machen zu kijnnen. 

S t r a s s b u r g ,  den 1. December 1874. 

Correspondenzen. 
472. II. Schif f  aus Florenz, den 21. November 1874. 

Das sogenannte R o u s s e a u ' s c h e  Araometer rnit oberstandigem 
Napf wird gewijhnlich nur zur Bestimniung des specifischen Gewichts 
von Flussigkeiten angewandt. Zu diesem Zwecke wird der Napf bis 
zur Marke mit 1 oder 2 CC. Wasser beladeu, und die hierdurcb be- 
wirkte Einsenkung dient als Basis fur die Graduirung des Instruments. 
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A ug. P i c c i n  i hat  nun (Rivista scientifico -industriale) ein Wapfarao- 
meter mit a r b i t r  B r e r  Scala beschrieben, welches erlaubt, die Dichte 
von sowohl fliissigen, als festen Korpern zu bestiamen, und dies ganz 
unabhangig von jeglicher Voluni - oder Gewichtsbestimmung und von 
der Natur der Einsenkungsfliissigkeit. Wird das mit Millimeterscala 
versehene Instrunlent in eiuer beliebigen Fliissigkeit schwimmend er- 
halten, in den Napf eine beliebige Menge irgend welcher Fliissigkeit 
gefullt und nun der Korper ,  dessen Dichte bestimmt werden SOH, a n  
einem Coconfaden inrnitten der im Napf befindlichen Flussigkeit 
schwebend erhalten, so wird hierdurch eine Einsenkung bewirkt, 
welche, in Millimetern ausgedriickt , dem relativen Wasserwerth des 
eingesenkten Korpers entspricht. Durchschneidet marl nun den Cocon- 
faden, so wirkt jetzt der Korper mit dem ganzen Gewicht auf das 
Instrument und bewirkt eine dieseni Gewichte entsprechende grijssere 
Einsenkung. Letztere Griisse durch die erstere dividirt, giebt das 
specifische Gewicht des eiugesenkten KBrpers. Relativ grijssere Ein- 
senkung und daher griissere Genauigkeit wird erzielt, wenn man das 
Araometer in einer Fliissigkeit schwimmen liisst, welche specifisch 
leichter ist, als die im Napf befindliche. Zur Bestimmung des speci- 
fischen Gewichts von Fliissigkeiten werden zwei verschiedene Flussig- 
keiten so in den Napf gefullt, dass das Instrument beide Male gleich 
tief eingesenkt ist. Bestimmt man nun in beiden Fallen die durch 
denselben Senkkijrper bewirkte Einsenkung, so verhalten sich beide 
Werthe, wie die Dichten der i n  den Napf eingefillten Fliissigkeiten. 
P i c c i n i  bespi-icht noch andere Anwendungen dieser Methode, ihre 
Feblerquellen und die etwa anzubringenden Correctionen 1). 

F. S e l m i  hat die in verschiedenen friiheren Correspondenzen er- 
wahnten toxikologisch-chemischeu Untersuchungen, durch mannigfache 
neuere Beobachtungen erweitert, zu eineni ,Nuovo process0 generale 
per la ricerca delle sostanze venejche. Bologna 1875" ausgrarbeitet und 
in einer besondereu Schrift hernusgegeben. In  fast allen Fallen be- 
strebt e r  sich, niit derselben kleineri Menge abgeschiedener verdachtiger 
Substanz miiglichst viele charakteristische Reactionen auszufuhren. 
S e l m i  hat die von ihm gelegentlich der Abscheidung der Alkaloi'de 

1) Die einfachste und bequemste Vorrichtung , um Dichten von Flussigkeiten 
mit geringen Substanzmengen und ohne wesentlichen Verlust zu bestimmen, besteht 
in einer genau gearbeiteten, geringhaltigen Pipette. Die beste Form ist diejenige 
eines Hohlk6rpers, an welchen man jederseits eine 10-12 cm. lange, 1-2 mm. 
weite R6hre 16thet. A15 Halter beim Wagen und zum Schutz gegen Verdampfung 
ist die Pipette mittelst Rocks in einen leichten Reagenzcylinder mit Fuss einge- 
passt. Das ganze System wird vor und nach der Aufsaugung der Flussigkeit ge- 
wogen. Seit niehreren Jahren besitze ich eine solche Pipette, welche mir erlaubt, 
mit 2 CC. die Dichte auf drei Decimalen genau zu bestimmen. Solche Pipetten 
muss man sich natiirlich selbst anfertigen. Unter 25 bis 30 khuflicheu Pipetten, 
welche ich prufte, habe ich auch nicht eine gefunden, welche die so weitgehende 
Genauigkeit auch nur annilhernd besass. H. S. 
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aus Leichentheilen entdeckte alkaloydartige Suhstanz, welche in letzterer 
Zeit auch die Anfmerksamkeit anderer Analytiker erregt ha t  (vergl. 
diese Berichte VII, S. 1064 und 1332) wiederholt aus menschlichen 
Verdauungsorganen dargestellt und constatirt, dass dieselbe phosphor- 
frei sei. Sie lasst beim Yerbrennen eine geringe Menge kalkhaltiger 
Asche, und S e l m i  lasst es unbestimmt, ob etwa die alkalische Re- 
action der mineralischen Beimengung zuzuschreiben sei. Er rnacht 
noch darauf aufmerksam, dass diese alkaloidische Substanz den wirk- 
lich giftigen Alkaloi'den bei ihrer Abscheidung sehr hartnackig an- 
hafte und deren Reinigung sehr erschwere. - In einem Anhang be- 
spricht S e l m i  das Freiwerden von navcirendem Wasserstoff aus 
Scbimmel- und Pilzvegetationen. Er giebt a n ,  dass in Beriihrung 
niit denselben Arsen, Antimon, Schwefel, Schwefelantimon in  Wasser- 
stoffverbindungen ubergefuhrt wurden , und er  sucht hierdurch die 
Bildiing von Arsenwasserstoff aus arsenhaltigen Tapeten zu erkliiren. 
Salpeter wird in Nitrit und dann in Ammoniak iibergeflhrt; aucb 
scheine der Stickstoff' in Eeruhrung rnit Pilzpflanzungen, mit ver- 
wesendem Holz und ahnlichen Stoffen direct in Amrnoniak verwandelt 
zu werden. S e l m i  macbt darauf aufmerksam, dass diese Thatsachen 
fiir die Agrikulturchemie und fur die Theorie der Salpeterbildung nicht 
ohne Wichtigkeit sein diirften. 

I m  8. Bande der Enciclopedia chimica babe ich den Versuch ge- 
rnacht, die wichtigsten Reactionen der normalen Nitrile von eiubeit- 
licbem Gesichtspunkt aus aufzufassen, sofern man dieselben alle auf 
die LBsung von 2 oder 4 Affinitaten zwischen C und N zuruckfuhren 
kann, wie sich z. B. aus den folgenden Formeln ergiebt: 

N N z = H ~  N z z H 2  N = . = H . C 2 H 3 0  
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Fur das Cyan selbst reiht sich hieran die Yerbindbarkeit mit Schwefel- 
wasserstoff 
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die Zersetzungsprodukte seiner wassrigen Lasung u. s. w. Auch die 
Verbindungen der Plu'itrile mit Chloriden fugen sich dieser Betrachtungs- 
weise sehr gut, z. B.: 
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c =  ZCla &.=Cla CE ;Cia 61 ZCla h= rCl2, 
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ebenso die Verbindung Fea Cl6 ,4CHN niit der Formel: 

, N =  I -CHCI  
"\, "I; L -N: I CH C1 
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Die Kitrile setzen sich bekanntlich nur schwierig mit reinem Wasser 
um; aber die Wasseraddition gelingt leicht bei den Verbindungen der 
Nitrile mit Wasserstoffaauren und mit Chloriden Die Annahme von 
sogenannten Molekularverbindungen giebt hierfiir keine Erklarung, 
wahrend bei obigen atomistischen Formeln die griissere Leichtigkeit 
der Wasseraufnabme durch eine doppelte gegenseitige Umsetzung er- 
klart werden kann. - Es wird in der Abhandlung ausfuhrlicher ge- 
zeigt, wie auch die meisten iibrigen Reactionen der Nitrile, vom 
gleichen Principe ausgehend , am leichtesten erklart werden kiinnen ; 
ich erwahne z. B. nur noch die Polymerisirung der Nitrile, welche 
am ehesten nach den Formeln: 
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ausgefiihrt werden kann. Miiglicherweise gehiiren auoh die Nitrol- 
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sauren mit der Formel C - . - N O a  in diese Reihe, und es ware hier- 
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durch der Versuch angedeutet, dieselben aus Nitrilen darzustellen. 
In den zwei ersten Heften des 8. Bandes der Enciclopedia chi- 

mica hat J. G u a r e s c h i  eine bis in die letzte Zeit fortgefuhrte aus- 
fuhrliche Beschreibung der Naphtalinverbindungen gegeben, auf welche 
ich desshalb aufmerksam mache, weil die neuere Literatur keine mit 
gleicher Ausfuhrlichkeit behandelte Monographie dieser in letzter Zeit 
vielfach bearbeiteten Gruppe bietet 1). 

1)  In der Correspondenz vom 16. October (diese Berichte S. 1461) beliebe 
mau Perugnatelli in Brugnatelli, Gelaktin in Galaktin und die Formel der Acetylsan- 
tonsilure in c 1 5  H I 9  (Cz H3 0) 0 4  umzulndern. 




