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Correspondenzen. 
377. A. Henninger ,  aus Paris, 7. August 1876. 

A k a d e m i e ,  S i t z u n g  v o m  10. J u l i .  
Hr. S a c c  hatte vor einiger Zeit (diese Berichte VIII, S. 65) ein 

Verfahren der Brodbereitung in den Vereinigten Staaten Nordamerikas 
beschrieben und angenommen, dass der dazu gebrauchte, in der Siede- 
hitze bereitete Hopfenauszug ein eigenthiimliches Ferment enthalte 
und desshalb die Anwendung von Sauerteig unnathig mache. Hr. 
P a s t e u r  hat  nun Brod rnit und ohne Zusatz von Hopfenabkochung 
bereitet und gefunden, dass dieser das Aufgehen des Teiges durchaus 
nicht beschleunigt; die Annabme der Existenz eines Fermentes in 
einer siedend bereiteten Abkochung, welche schon a priori unwahr- 
scheinlich erschien, ist daher nicht gerechtfertigt. 

Hr. E. D u r i n  beschreibt eine eigenthiimliche Gahrung, eine 
Cellulosegahrung des Rohrzuckers, dieser wird dabei in Levulose und 
Cellulose gespalten : 

nCla H,,  O,, = n C, HI,  0, -I- n C, H l 0  0,. 
Die Cellulose tritt entweder als Kliimpchen oder als schleimige 

Hr. N e  v o l e  .berichtet iiber die Oxydation des Pseudobutylen- 
glycols. Durch Kaliumpermanganat wird es zu Kohlensaure und 
Essigsaure oxydirt. Bei der Einwirkung von Chromslare entsteht eine 
geringe Menge einer fliichtigen Substanz, wahrscheinlich Aceton und 
Essigsaure. Die Oxydation des Glycols rnit Salpetersaure liefert in 
grosser Menge eine bei 136 - 138O siedende Fliissigkeit, die nach 
ihrer Zusammensetzung und Dampfdichte der Formel C ,  H I ,  0, 
entspricht. Die Constitution dieses eigenthiimlichen Produktes konnte 
bis jetzt noch nicht aufgeklart werden. 

Gleichzeitig entstehen bei der Einwirkung der Salpetersaure auf 
das Glycol Kohlensaure, eine geringe Menge einer fliichtigen Sub- 
stanz, die ammoniakalisches Silbernitrat reducirt und vielleicht etwas 
Isobu ttersaure. 

Hr. B a s t i a n  zeigt der Akademie a n ,  dass es ihm gelungen in 
gekochtem Harn bei Abschluss aller Keime der Luft Bacterien zur 
Entwicklung zu bringen, d. h. zu erzeugen, indem er  den Harn mit 
Kali neutralisirte, einen elektrischen Strom hindurcbleitete, um Sauer- 
stoff mit dem Harn in Beriihrung zu bringen und das Ganze einer 
Temperatur von 50' aussetzte. Ware der Versuch iiber alle Kritik 
erhaben, so ware hiermit ein augenscheinliches Beispiel einer frei- 
willigen Generation gegeben. Nun erwiedert aber Hr. P a s t e u r  in 

Masse auf. Das Ferment ist ein liisliches. 
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der folgenden Sitzung der Akademie, dass der Versuch allerdings 
richtig sei, und schon bei 25-30° gelinge, dass er aber nichts be- 
weisen kijnne, da nach seinen Untersuchungen aus dem Jahre 1862 
gewisse Keime niedriger Organismen in alkalischen Fliissigkeiten 
wahrend kurzer Zeit eine Temperatur von looo ertragen kiinnen, 
ohne getodtet zu werden. Bei Versuchen mit alkalischen Fliissigkeiten 
muss die Temperatur wenigstens auf 1 loo gesteigert werden. 

Hr. L. S m i t h  theilt Analysen eines in dem Staate Wisconsin (Ver- 
einigten Staaten) gefallenen Meteoriten und I-Ir. P i s  c a n  i ebenfalls 
Analysen mehrerer Mineralien, Amesit von Chester, Euchlorit von 
Chester, gelber Spessartin von St. Marcel und Bastit (Schillerspath) 
von Elba, mit. 

A k a d e m i e ,  S i t z u n g  v o m  17. J u l i .  

Hr. P a s t e u r  macht eine Mittheilung uber die Gabrung der 
Friichte und uber die Verbreitung d w  Hefekeime; er zeigt, dass 
alle r e i f e n  Fruchte auf ihrer Oberflache in grosser Menge die Keime 
der Hefe tragen, welche sie nach dem Zerquetschen in Gahrung ver- 
setzt. Vor der Reife finden sich keine, oder wenigstens keine frucht- 
baren Keime auf der Oberflache. Bei der Weintraube ist das Holz 
der Traube vie1 reicher a n  Hefenkeimen als die Beere. 

In der Luft finden sich solche Keime im allgemeinen nur spar- 
Sam, jedoch in einer so grossen Stadt wie Paris, wo ungeheure Men- 
gen Friichte verkauft werden, findet bei der Fruchtzeit das Gegentheil 
statt. Es ist in der That  ein Leichtes in dem atmospharischen Staub 
die Gegenwart betrachtlicher Mengen Hefekeime darzuthun. 

I n  Folge der Mittheilungdes Hrn. P a s t e u r  beschrieb Hr. F r e m y  
einige Versuche fiber die Gahrung ganzer und oberflachlich mit Sorg- 
falt gewaschener Kirschen in einer sauerstofffreien Atmosphare. Man 
weiss,dassnach den Untersuchungen der HH. L e c h a r t i e r ,  B e l l a m y  
und P a s t e u r ,  hierbei der Zucker in Alkohol und Kohlensaure zer- 
fallt, ohne dass Spuren von Hefezellen gebildet werdem Hr. F r e m y  
ist nun bei seinen Versuchen zu dem entgegengesetzten Resultate ge- 
langt, indem er im Innern der ganzen Kirschen Hefenzellen aufgefun- 
den hat. Er glaubt daher, dass bei der intracellularen Gahrung der 
Friichte wirklich Hefe entsteht. Hr. P a s t e  u r  erwiedert hierauf, dass 
die Friichte bei den Versuehen des Hrn. F r e m y  wahrscheinlich ver- 
letzt worden, und dass die Hefenkeime der Oberflache in das Innere 
gedrungen seien. 

Hr. A i m &  G i r a r d  zeigt, dass bei den Operationen des Raffi- 
nirens, wobei die Temperatur nicbt 650 iibersteigt, ein betrachtlicher 
Tbeil des Rohrzuckers in reducirenden Zucker (Invertzucker) iiberge- 
gefiihrt wird. Diese Gmwandlung findet nicht nur in schwach sauren, 
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sandern such neutralen und sogar schwach alkalischen Mitteln statt 
und wird nach Hrn. G i r a r d  durch den reducirenden Zucker selbst 
cerursacht. 

Hr. C. H u s  s o n  beschreibt ein Verfahren zur Auffindung des 
Fuchsins und Bestimmung des Arseniks im Weine. Zu letzterem 
Zwecke fuhrt er das  Arsenik nach eirier der bekanntm Methoden in 
Arsenikshure iiber und bringt dieselbe in den Apparat von M a r s h .  
Das eotwickelte Arsenikwasserstoffgas wird durch eine Losung von 
Jod in Benzol (0,l Grni. Jod  in 100 CC. Benzol) zerstort, welche 
man wtihrend des Versuches nach uud nach in das Absorptionsgefass 
einfuhrt, so lange sie noch entfarbt wird. Nach Versuchen, welche 
nicht als endgtiltig betrachtet werden sollen , entspricht 0,Ol Grm. 
araeniger Sanre 0,02 Grm. Jod. 

Nach weiteren Versuchen des Hrn. H u s s o n  wirkt reines Fuchsin 
nur wenig schadlich auf den Organismus ein. 

Hr. D. G e r n e  z beschreibt eine Reihe Versuche uber die Bildung 
und Umwandlung der beiden Schwefelmodificationen , der prismati- 
schen und octa6drischen. 

Hr. A. D i t t e  studirt weitere Verbindungen der selenigen Saure 
Init Wasserstoffsauren. Der  friiher beschriebene Korper Se O,, 4H Br 
verrnag eine weitere Menge Broinwasserstoff zu fixiren indepl er eine 
in braunen Schuppen krystallisirende Substanz Se  0,, 5 H Br liefert. 
Dieselbe zersetzt sich schon uber - 25" und besitzt bei f 54O eine 
Dissociationstension von 404 Mm.; bei dieser Temperatur fangt sie 
an freies Brom abzugeben. 

Jodwasserstoffsaure reagirt leicht auf selenige Saure, aber selbst 
bei - loo tritt augeblickliche Zersetzung unter Bildung von Wasser, 
Jod und Selen ein. 

Cyanwasserstoff sowie Fluorwasserstoff rerbinden sich direkt mit 
seleniger Saure; die entstehenden Produkte wurden nicht untersucht. 
Selenige Saure giebt mit Schwefelwasserstoff Schwefel und Schwefel- 
selen. 

Vermischt man wassrige Losungen von seleniger Saure und Se- 
lenwasseratoff, SO fallt hellrothes, in Schwefelkohlenstoff losliches Se- 
len nieder; der Niederschlag verwandelt sich nach zwei bis drei 
Tagen in rubinrothe Krystalle, wenn man ihn mit otwas Schwefel- 
kohlenstoff anfeuchtet. 

Selenwasserstoff wirkt bei etwas erhiihter Temperatur auf selenige 
Saure unter Bildung von schwarzem Selen. 

Hr. E. P u c h o t  hat beobachtet, dass gewisse Albuininkijrper die 
Reaction des Jods auf Stiirke verhindern; Albumin beispielsweise ent- 
farbt Jodstarke und mit Albumin versetzte Starkelosung , wird erst 
durch in grossem Ueberschuss angewandtes Jod geblaut. 
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Hr. E. J a c q u e m i n  beschreibt eine neue Farberireaction auf 
Anilin, welche vie1 empfindlicher als die Chlorkalkreaction ist. Ver- 
setzt man eine sehr verdiinnte AnilinlBsung (i&VV oder verdfinnter) 
mit Chlorkalk, so tritt eine schwache violrtte oder braunliche Farhe 
ein oder die Fliissigkeit bleibt sogar ganz farblos. Fiigt man alsdann 
zu einern solchen Gemisch einige Tropfen einer sehr verdiinnten 
SchwefelammoniumauflBsung , so beobachtet man eiue rosenrothe 
Flrbung. h l s  Grenze drr  Reaction giebt Hr. J a c q u e m i n  1 Theil Ani- 
lin auf 250000 Theile Wasser an. Er nennt den rothen Stoff Rhode’in.  

C h e m i s c h e  G e s e l l s c h a f t ,  S i t z u n g  v o m  21. J u l i .  
Hr. D. K l e i n  schlagt vor, den Kalk i n  der Raffinerie durch 

Calciumboret zu ersetzen. Dieses Salz rrrhindert, wie der Kalk 
das Sauerwer den und die damit verbundene Glucosebildung wiihrend 
des Einkoclirns des Zuckersyrups , es bietet aber den bedeutenden 
Vortheil dar , auf die vorhandene Glucose nicht zersetzend einzuwir- 
ken, also weniger gefarbte Produkte zu liefern. Das Calciurriborat 
wird durch Iinoehenkolile ebenso vollstandig wie Kalk zuriickgehalten. 

Die HH. L. N a n d i n  und F. d e  M o n t h o l o n  habrn die Zer- 
srtzung einiger Cyanverbindungen und des Kaliumformiates im Koh- 
lensaure-, Luft- und Wasserstoffstrome studirt. 

Trockene Kohlensaure ist anf trockenrs Cyankalium ohne Ein- 
wirkung; bei Gegenwart von Wasser tritt Zersetzung ein und zwar 
ist dieselbe nach hinreichend langer Versuchsdauer vollstandig, d. h. 
das Cyankalium ist vollkommen in Kaliumcarbonat umgewandelt. 
Driickt man per Stuilde die zelsetzten Mengen Cyankalium in i ro- 
centen des Cyankaliumgehaltes der LBsung am Anfang der betreffen- 
den Stunde aus, so findet man, dass dieselben gleich sind. 

Wasserstoff oder kohlensaurefreie Luft wirken auf Cyankalium in 
ganz anderer Weise ; sie fiihrrn wohl theilweise Cyanwasserstoffsaure 
aus der LBsung fort, die Zersetziirig erreicht jedoch bald eine Grenze, 
da dns freie Kali derselben Einhalt thut. Diese Grenze liegt fiir 
verdiinnte LBsungen bei 5.68 pCt., d. h. sobald der Verlust an Blau- 
saure 5.68 pCt. erreicht hat, hart jede weitere Zersrtzung auf. 

Cyanzink wird durch Kohlensaure langsam arrsetzt. Cyan- 
uran und Cyannickel dagegen werden dadurch nicht verandert. 
Kohlrnsaure fiihrt aus Kalinmformiatl6sung bei 80-90° brtrachtliche 
Mrngen Ameisensiiure mit fort; Wasserstoff und Lnft wirken aihnlich, 
jedoch schwacher. 

Ilr. G u n d e l a c h  zeigt dm Grsellschaft a n ,  dass er die Sulfo- 
saure des gechlorten Isoxylols hereitet und das Bariumsalz und Ka- 
liuinsalz untersucht habe. Letzteres niit Kali geschniolzen liefert ne- 
ben Kresotinsaure einen in  Wasser, Alkohol und Arther sehr leicht 
16slichen Koeper, der seinem Verhalten gegen Silbernitrat, Chlorkalk, 
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Eisenchlorid, Ammoniak nach zu urtheilen , wahrscheinlich ein Di- 
phenol des Isoxyls ist. Hr. G u n d e l a c h  behalt sich das weitere 
Studium dieses Korpers vor. 

Hr. A. C a r n o t  berichtet iiber ein Doppelsalz von Wismuth und 
Kaliumhyposulfit und iiber die Anwendung desselben zur Bestimmung 
des Kaliums. Eine mit Natriumhyposuifit versetzte Losung eines 
Wismuthsalzes wird weder durch Wasser noch durch Alkohol ge- 
triibt; nach einiger Zeit zersetzt sie sich freiwillig unter Abschei- 
dung von Schwefelwismuth. Die alkoholische Losung giebt rnit Ka- 
liumsalzen einen gelben Niederschlag; wahrend Natrium-, Ammonium-, 
Lithium-, Calcium-, Magnesium-, Aluminium-, Eisen- , Mangansalze 
etc. dieselbe nicht triiben. Barium- und Strontiumsalze dagegen er- 
zeugen weisse Niederschlage. Das Kaliumdoppelsalz ist in  Wasser 
leicht loslich , wird aber durch Alkohol vollkommen a19 Krystallpul- 
ver niedergeschlagen; es kann in langen, gelbgrunen Nadeln von der 
Formel (S, 03)3 Bi K,  + H,  0 erhalteu werden. 

Ihrer Unlijslichkeit in  Alkohol wegen, kann diese Verbindung 
zur Bestimmung des Kaliums dienen. Das Kalium kann als Chlorid 
oder Nitrat in der Fliissigkeit enthalten sein, bei Gegenwart von Sul- 
faten ist die Fiiilung unvollstandig. Die Verbindung wird nicht als 
solche gewogen, sondern in Wasser gelost, mit Schwefelammonium 
gefallt und aus der Menge Schwefelwismuth der Kaliumgehalt 
berechnet. 

Jn Folge eines von D a m m e r t  erhaltenen Patentes (No. 108116) 
iiber die Anwendung des Kaliumsulfocarbonates in Mischung mit ge- 
branntem Gyps oder Guano zuc Zerstorung des Phylloxera, hat Hr. 
A. M e r m e t  einige Versuche iiber das Verhalten dieser beiden festen 
Stoffe auf die Losung des Kaliumsulfocarbonates studirt. Beide Stoffe 
zerstoren dieses Salz sehr rasch und konnen daher zu dem von 
D a m  m e r  t angegebenen Zweck durchaus nicht Anwendung finden. 
Merkwiirdigerweise verliert der Guano beim Bewassern mit Kalium- 
sulfocarbonat einen Theil seiner Ammoniaksalze. 

Hr. A. G a u  t i e r  hat die Zersetzung der Bicarbonate des Na- 

T r o c h e s  nnd reines Natriumbicarbonat verliert im luftleeren 
Raume bei 250 nicbts von seinem Gewicht; wird die Temperatur 
anf 30° gesteigert; so verliert es sehr langsam Kohlensaure und Was- 
ser; 4.5 Grm. verloren nach 96 Stunden 0.0041 Grm. 

Bei 100-1 loo zersetzt sich das Natriumbicarbonat vollstandig 
und verwandelt sich in reines Natriumcarbonat. Bei Gegenwart von 
Wasser geht die Zersetzung des Salzes vie1 rascher vor sich; beim 
Eindampfen einer wassrigen Losung im luftverdtinnten Raum bei 260 
kann das Salz bis zu 8 seiner Kohlensaure verlieren. 

triums und Kaliums studirt. 
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Je  grijsser die Wassermenge ist,  um so vollstandiger ist der 
Uebergang in  neutrales Carbonat. 

Kaliumbicarbonat bietet ahnliche Verhaltnisse dar, ist jedoch et- 
was bestandiger. 

In dem Bulletin de la Societe chimique vom 5. August finde ich 
eine Notiz der HB. P h .  d e  C l e r m o n t  und W e h r l i n  fiber den 
Naphtyl- und Cresylsulfoharnstoff; den ersten babe ich in mei- 
ner letzten Correspondenz beschrieben. Der  Cresylsulfoharnstoff 

/N H, 
cs :  , aus Paratoluidinchlorhydrat und Ammoniumsulfo- 

\N . C, H, 
cyanat bereitet, bildet kleine, farblose, bei 188 O schmelzende Blatter, 
welche in Wasser und Aether schwer loslicb sind, sich dagegen in 
Wasser eiemlich leicht h e n .  

378. 0. 11. Schiff ,  aus Turin, den 30. September 1876. 
Bei Fortsetzung seiner Arbeiten iiber Asparagin (Siebe Berichte VIII, 

p. 1199) hat J. G u n r e s c h i  gefunden, dass das damals von ihm dar- 
gestelltr Harnstoffderivat mit dem kurz vorher von G r i m a u x  (Be- 
richte VIII, p. 545) beschriebenen indentisch sei und ihm die Formel : 

C, H, N, 0, = C, H ,  N, 0, +CH* N,O-- (NH3 - tH,O) 
Asparagin. Harnstoff. 

zukomme. Er bat auch durch Erhitzen mit Salzsaure, die diesem 
M a l y l u r a m i d  entsprechmde M a l y l u r e i d s i i u r e  C ,  H, N2 0, dar- 
gestellt und letztere auch direkt aus Asparaginsaure und Harnstoff 
erhalten, indem er beide Substanzen acht Stunden lang auf 125 bie 
130° erhitzte. Fur  das Silbersalz der Malylureidsaure ergaben die 
Analysen ein constantes Silberdeficit von 1,4 bis 1,6 pCt.; das Salz 
ist bei 1200 unverandert geblieben. Fur das durch Sattigung der SIure  
mit Rariumcarbonat dargestellte Bariumsalz wurde die Formel: 

gefunden. 
Die Angabe von P l i s s o n  u n d  H e n r y ,  (1830) dass Chlor, Brom 

und Jod nicht auf Asparagin einwirkten, wurde nicht bestatigt ge- 
funden. Namentlich die beiden ersteren wirken energisch. Wird zu 
in  Wasser vertheiltem, fein gepulverten Asparagin allmllig Brom ge- 
setzt, so tritt Erwarmung und Zersetzung ein, es entwickelt sich Brorn- 
wasserstoff und Kohlensaure und die rothe Flussigkeit enthalt neben 
etwas Rromoform, namentlich Bi- und T r i b r o m a c e t a m i d  und Rrom- 
ammonium. Die gebromten Acetamide werden durch Aether ausge- 
schiittelt. Wird der Riickstand des Aetherauszugs aus kochendem 
Wasser umkrystallisirt, so schiesst zuerst Tribromacetamid und aus 
der Mutterlauge, nach Zusatz von etwas Ammoniak , im Verlauf van 

(C, H5 N2 O d 2  Ba -+ 4 H 2  0 


