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siten (Insecten) des Bodens versuchsweise nach obiger Vorschrift in 
Anwendung zu bringen. Wir sind iiberzeugt, die giinstigten Wirkungen 
werden nicht aosbleiben. 

W i e n ,  am 8. Juli 1875. 

286. C. Bottinger:  Ueber Brenztraubensaure. 
(Eingegangen am 12. Jul i ;  verl. in der  Sitzung von Hrn. O p p e n h e i m . )  

Im 172. Bande der Annalen der Chemie und Pharmacie reriiffent- 
lichte ich eine Abhandlung, welche von einigen Zerseteungen der 
Brenztraubensbure handelte. Es wurde darin der Einfluss erhiihter 
Temperatur auf diese Siiure, welche entweder mit Barythydrat ijber- 
sattigt oder nur theilweise neutralisirt war, zur Kenntniss gebracht. 
Ausserdem enthielt jene Abhandlung einen Abschnitt, welcher ,,die 
Zersetzung der Brenztraubensaure fiir Rich'' bei erhijhter Temperatur 
zum Gegenstande hatte. 

Wie man sieht, war das Studium des Verhaltens der mit Karyt- 
hydrat neutralisirten Saure iibergangen worden. Dies geschah , weil 
B e r z e l i u s  (1835) schon dem Verhalten der brenztraubensauren Salze 
beim Erwarmen ihrer wassrigen Lijsungen Erwahnung gethan und ich 
daran zweifelte, dass dieser Altmeister etwas iibersehen haben kiinntc. 

Beim Rijckhlicke auf meine oben erwahnte Abhandlung fand ich, 
dass diese unseren Kenntnissen noch grosse Liicken bot und sah iclr 
mich daber veranlasst , dass Studium der Brenztraubensaure von 
Neuem zu beginnen. Wenn ich dies der Gesellschaft mitzutheifeti 
mir erlaube, so geschieht es, um mir das Arbeitsfeld zu sichern, denn 
eine solche Arbeit nimmt auch von dem blos Wiederholenden vie1 
Zeit in Anspruch. 

In meiner Dissertation (dem Theil, welcher nicht veriiffentlicht 
wurde) glaube ich ewei neue Sauren entdeckt zu haben, von welchen 
mindestens eine, meiner heutigen Auffassung nach, ein unreines Pro- 
dukt war, in der oben arrgefijhrten Abhandlung stiitzen sich die theo- 
retischen Betrachtungen auf das Verhalten zweiar nicht besteben 
kijnnender intermediarer Aldehyde. 

Die Zersetmng der Brenzt~aabensiiure ergaib als f rodukte  : 
a) in eaurer Liisung: 

Uvinsaure'), Brenzweinslure, Kohlensaure, als nebensacblieh 

I )  Was die Uvinsiiure anlangt, 80 habe ich sie 1. c .  als neue Silure angespro- 
chen. Dies ist sie aber iii der That nicht; wie ich mich lang nach erfolgter Publi- 
cation iiberzeugte, hat IIr. 1%' i s l  i c c n u s aie schon vor langerer Zeit unter den1 
Namen- Pyrotritarsaure beschrieben. Ich bin Hrn. W i s l i  c e n u  s zu grossem Danke 
verpfiichtet, dass er auf seine Prioritiit keinen besonderen Nachdruck legte, glaube 
ich doch darin nur seine Giite, jilngeren Leuten gegeniiber, zu erkennen. Wenn 
irgend Jemand durch obige VerGffentlichung eine Benachtheiligung seiner Rechte 
erleiden sollte, so geschieht dies unabsichtlich, da mir die Literatur fcNt. 



werden aufgefiihrt: Essigsaure und zwei wegen ihrer geringen 
Menge nicht genau bestimmbare Individuen. 

Uvitinsaure , Uvitonsaure (?) , Oxalsaure; Nebenprodukte: 
Kohlensiiure, Essigsiiure. 

Die erneute Untersuchung hat den Zweck, den Nebenprodukten 
eioe irochmalige Wiirdigung zukommen zu lassen und namentlich die 
Urinsilure genauer zu charakterisiren, als dies friiher geschah. 

Diesen beiden Untersuchungen fuge ich als dritte die Kenntniss- 
nahme der beim Erhitzen der neutralen Lijsungen des brenztrauben- 
sauren Bariurns entstehenden Produkte bei. Vorllufig glaube ich 
dariiber Folgendes mittheilen zu diirfen. 

6eim Erhitzen der verdunnten, wassrigen Losung des genau lieu- 
tralen brenztraubensauren Rariums am Riickflusskiihler entweicht ein 
Gas, welches sich als Kohlensaure zu erkennen giebt. Nach einiger 
Zeit hGrt diese Entwickelung auf, dafur scheiden sich aber in der 
Flussigkeit Plockeri aus. Nach zwei Stunden wurde das Kocheri 
unterbrochen und der sich beim Erkslten der Flussigkeit niederschla- 
gende Theil, sowie diese selbst untersucht. Der  feste Kiirper erwies 
sich als kohlensaurer Baryt. Die Losung wurde mit Schwefelslure 
vom Barium befreit, das vom schwefelsauren Baryt getrennte Filtrat 
auf dem Wasserbade zum Syrup verdampft. Nach langerem Kochen 
schieden sich krystallinische Massen PUS, welche ich fur Brenzwein- 
saure halte. (Zur genauen Peststellung fehlten mir in meiner gegeii- 
wartigen Stellung sowohi die Zeit, als auch die nothigen techriischen 
Hiilfsmittel, dagegen konimt mir nieine g a m e  Bekanntschaft mit den 
Eigenschaften dieser Silure zu statten). Eeben derselben bleibt aber 
iioch ein syrupijser Theil, dessen Natur ich einstweilen nicht nilher 
bestimmen kann , der sich aber wahrscheinlich ebenfalls noch als 
Brrnzweinsaure zu erkennen gebeii wird. Ich bemerke hierzu, dass 
sieh beim Abdampfen der wassrigen SBurel6sung jener unange- 
nehrne stechende (aldehydische?) Geruch verbreitete, welcher die 
Darstellung der Brenztraubensaure zu einer so lastigen Beschaftigung 
macht. 

Diese Beobachtung bestarkt mich immer mehr in  der Vermuthung, 
duss die in meiner Dissertation (siehe auch diese Ber. V, S. 956) als 
Hydruvinsaure beschriebene, wirklich die von R e r z e l i u  s erhaltene, 
amorphe Salze liefernde Saure is t ,  dass aber die dort als Decarbo- 
hydruvinsaure aiigesprocbene, nichts weiter als veriinderte Hydruvin- 
saure d. h. daraus durch Abspaltung von GO, entstandene Brenz- 
weinsaure ist. Auch die Uvitonsaure hielt ich einstens fur unreine 
Brenzweinsaure, meine Bemiihungen, dies rnit Sicherheit zu entschei- 
den, waren damals vergeblich. Nichtsdestoweniger glaube ich dies 
aucb heute noch uiid werde hoffectlich in der erneuten Untersuchung 

I)) in alkalischer Losung: 



959 

die gewiinschte Losung finden. Es kommt wesentlich darauf an, ein 
gut charakterisirtes, greifbares Produkt eu finden, welches erlaubt, 
aus sich die Entstehung der Uvinsaure, Brenzweinslure, Essigsaure, 
Uvitonsiiure (?), Uvitinslure, Oxalsaure und Kohlensaure zu erklaren. 
(Die Bildung der Oxalsaure erwies sich bei Versuchen, welche im 
geschlossenen Rohr ausgefiihrt wurden, als unwesentlich , wenigstens 
berechtigt ihre geringe Menge zu diesem Schluss). Dass die Brenz- 
weinsaore (fertige) nicht Trager all dieser Umwandlungen ist , habe 
ich friiher schon bewiesen. 

R u h r o r t ,  11. Juli 1875. 

287. A. Pinner : Einwirkung rauchender Salpetersaure auf 
Richlorallglen. 

(Vorgetr. vom Verfasser.) 

Rauchende Salpetersaure wirkt ausserst energisch auf Dichloral- 
lylen ein, jeder Tropfen C, H, Cl,, den man in die Saure fallen 
lasst, bringt darin ein heftiges Zischen hervor. Ich habe mich mit 
dieser Reaction, bei welcher durch die gleichzeitige oxydirende Wir- 
kung der Salpetersaure und die Wirkung der Untersalpetersaure meh- 
rere schwer von einander zu trennende Produkte entstehen, die je 
nach der kaum zu regulirenden Energie der Reaction ausserordentlich 
wechseln und deshalb der Erforschung uniiberwindliche Schwierigkeiten 
darzubieten schienen, langere Zeit bescliaftigt, bis es rnir bei einer 
Operation gelang, in eigenthiimlicher Weise einen Korper rein dar- 
zustellen und dadurch den Process fast vollstandig aufzuklaren. Ob- 
wohl die Untersuchung keineswegs abgeschlossen ist, vielmehr jetzt ein 
erhohtes Interesse gewonnen hat ,  will ich doch die Resultate, welche 
ich bisher erlangt habe, veriiffentlichen, weil sie mir eine Bestatigung 
der vor 14 Tagen aufgestellten Hypothese, dass das Dichlorallylen 
eine ringformige Bindung H 

H C -. - C Cla 
pc \. ,, 

besitze, zu sein scheinen. 
Lasst man Dichlorallylen tropfenweise in durch Einstellen in 

kaltes Wasser gekuhlte, rauchende Salpetersaure ganz langsarn hinein- 
fallen, so erhalt man schliesslich eine klare Losung, welche in vieles 
Wasser gegossen, ein schweres, griin gefarbtes Oel zu Boden sinken 
lasst. Das Wasser selbst erweist sich stark salzslurehaltig, es  ist 
daher ein Theil des Dichlorallylens vollstandig zerstort worden. Das 
Oel ist mit Wasserdampfen destillirbar, in trockenem Zustande jedoch 
der Destillation unterworfen, beginnt es bei ca. 120° unter Ausstossung 
starker, robher Dampfe zu kochen und geht fast vollstandig, stets unter 

Bericbte d. D. Chem. QesellSchaft. Jabrg. VIII. 64 




