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CH, und dem CO,H, in der B-Reihe zwischen beiden CH, sich be- 
finden miissen. 

Ferner ist von Hrn. H e i n z e l m a n n  die bereits in den Berichten 
beschriebene D e h y d r o s c h l e i m s a u r e  (IX, 1198) eingehender be- 
sprochen. Auch die darauf folgende Abhandlung der  HH. F i t t i g  
und H i l l e b r a n d  iiber die Chinasaure ist den Mitgliedern bereits be- 
kannt (Ber.X, 523). 

Hr. E. W i e d n m a n n  hat die drei Nitro- und die drei Amido- 
benzoi2sauren in reinem Zustande dargestellt und sehr eingehend be- 
schrieben (vergl. auch Ber. X ,  1159). Auch er  hat gefunden, dass 
beim Nitriren der BenzoEsaure alle drei Nitrosauren entstehen , aber 
nur drei, dass dieselben nur mit Hilfe ihrer Barytsalze getrennt 
werden k6nnen und dass die Metaverbindung zwei verschiedene 
Schmelzpunkte besitzt. Er hat ferner gefunden, dass alle drei Amido- 
sauren mit chlorsaurem Kali und Salzslure Chloranil liefern und be- 
statigt die Angabe von S t e n h o u s e ,  dass das Tetrachlorchirion durch 
schweflige Saure zum Theil in Trichlorhydrochinon umgewandelt wird. 
so dass die Trennung des Tri-  und Tetrachlorchinons nach der Me- 
thode von G r a e b e  keine gute ist. 

483. A. Pinner:  Ausziige aus den in den neuesten deutschen Zeit- 
schriften erschienenen chemischen Abhandlungen. 

In  L i e b i g ' s  A n n a l e n  (Bd. 193. 3) setzt Hr. S c h o n e  die Be- 
schreibung seiner Untersuchungen iiber das Wasserstoffsuperoxyd fort. 
Vermischt man H, 0, und Natronlauge in  Iquivalenten Mengen, so 
erhalt man sowohl beim Verdunsten im Vacuum wie durch Fallen rnit 
Weingeist die Verbindung Na, O2 + 8 Ha 0, welche nach langerem 
Aufbewahren freiwillig sich eersetzt (vergl. Ber. IX, 948). Beim Ver- 
mischen von Natronlauge mit iiberschiissigem H, 0,  erhalt man nach 
dem Verdunsten im Vacuum die Verbindung Na, 0,. 2H, 0, + 4 H ,  0 
(auf Zusatz von Weingeist entsteht nur die oben erwahnte Verbindung 
Ne, 0, i- S H ,  0). Dieselbe verliert iiber Schwefelsaure im Vacuum 
4 H, 0, ist unliislich in Wasser und beginnt bei 62' sich zu zersetzen, 
zersetzt sich jedoch allmahlig schon bei gewohnlicher Temperatur. Beini 
Vermischen aquivalenter Mengen Kalilauge und H a  0, und Abdampfen 
erhalt man keine Verbindung K,  0, + 8H, 0, sondern ein Gemisch 
von K O H  und K, 0,. Durch iiberschtissiges H, 0, entsteht die Ver- 
bindung E, 0, , 2H2 0 2 ,  welche farblos ist, jedoch ausserst leicht sich 
zersetzt in K, 0,, K O H  und H, 0 und dadurch sich gelb farirbt. Die 
zersetzende Wirkung der Alkalien auf H, 0,  erklart Hr. S c h o  n e  in 
der Weise, dass zunachst auf Zusatz von Alkali zu H, 0, sich die 
Verbindung R, 0, . 2H9 0 ,  bilde, die sich aber zu R, 0, + 2 H 2 0  
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umsetze. Das  R, 0, wird aber durch Wasser zu R, 0,  und 0, zer- 
setzt, so dasa dieses mit H, 0, vereint wieder den Cyklus von Zer- 
setzungen durchmachen kann. 

Die HH. M. C o n r a d  und W. R. H n d g k i n s o n  haben ihreUn-  
tersuchungen iiber die Eiuwirkung von Natrium auf zusammengesetzte 
Benzylather ausfiihrlicher beschrieben. Ihrer vorlaufigen Mittheilung 
in den Berichten (X, 254) iiber das Verhalten des Benzylacetats mag 
hier hinzugefiigt werden, dass sie ausser dem sog. HydrocinnamEin 
C, H ,  . C H ,  . C H ,  . C O ,  C, H,, Tuluol, Essigsaure und Z i m m t -  
s a u r e  (nicht Hydrozimmtsaure, wie sie in den Berichten angegeben 
haben) unter den Reactionsprodukten nachweisen konnten. 

Auf das  HydrocinnamEin wirkt Natrium in der Weise ein, dass 
unter Entwickelung von Wasserstoff zimmtsaures Natrium und Tuluol 
entsteht. 

Auf Benzylpropionat, welches aus propionsaurem Kalium und Ben- 
zylchlorid bereitet wurde und bei 219-220a siedet, wirkt Natrium 
erst gegen 130° ein und es entstehen Benzylpropionsaurebenzylather, 
eine bei 320 - 325O siedende, angenehrn riechende Fliissigkeit, Tuluol, 
Propionsaure und Phenylcrotonsaure. Diese, der Zimmtsaure homo- 
loge, von P e r k i n  bereits bekannt gemachte Verbindung, schmilzt bei 
82". I h r  Barytsalz enthalt 24H,O und ist schwer liislich in  kaltem 
Wasser. Das Silbersalz ist ein krystallinischer Niederschlag. Das  
Bromadditionsprodukt schmilzt bei 135O. Mittelat Natriumamalgam 
lasst sich aus der Phenylcrotousaure Phenylbuttersaure (Benzylpro- 
pionsaure) darstellen. Sie ist olfiirmig , ihr Barytsalz leicht Joslich, 
Zink-, Kupfer - und Silbersalze geben mit ihrern Natronsalz Nieder- 
schlage. 

Die Einwirkung von Natrium auf Benzylbutyrat haben die heiden 
Forscher bereits in den Herichten beschrieben. 

Ueber die folgende Abhandlung der  HH. v. N a g e l i  und LOW 
,iiber die chemische Zusammensetzung der Hefe' ist bereits referirt 
worden (XI, 1687), desgleichen ist iiber die Abhandlung des Hrn. 
A. S a y t z e f f  ,,Zur Frage iiber die Umwandlung von Diathylcarbinol 
in Methylpropylcarbinol und Synthese und Eigenschaften der Diathyl- 
und Methylpropylessigsiiure' und iiber die darauf fnlgende der HH. 
P. u. A. S a y  t z ef  f ,,iiLer Diallylpropylcarbinol' bereits vom Peters- 
burger Correspondenten referirt worden (XI, 51 1 u. 1259). 

Hr. 13 a i t i  n ger  erhielt durch Eintropfenlassen von Salpetersaure 
in Trimethylcarbinol N i t r o b u t y l e n ,  neben einer Reihe anderer Pro- 
dukte, von denen Essigssure, Kohlensaure und Blausaure nachgewiesen 
wurden. Das Nitrobutylen wurde zuerst entweder im Vacuum oder 
mit Wasserdampfen destillirt, weil bei der Deetillation unter gewiihn- 
lichem Drucke die ganze Masse sich zersetzt. Aber auch im ersteren 
Falle tritt eine bedeutende Gasentwickelung ein. Das Nitrobutylen 
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siedet unter einiger Zersetzung bei 154--158O, besitzt ausserst stechenden 
Geruch und brennenden Geschmack, ist schwerer als Wasser und fast 
unliislich darin. Durch Reduction erhalt man daraus fast nur Ammo- 
niak. Mit Wasser 60 Stunden lang im geschlossenen Rohr auf loOD 
erhitzt entstand daraus Aceton und Nitromethan. Mit weingeistiger 
Natronlauge giebt es einen Niederschlag von Natriumnitrobutylen. 
Endlich vermag es 2 B r  zu addiren. 

In  der Z e i t s c h r i f t  f i i r  a n a l y t i s c h e  C h e m i e  (111. Heft) giebt 
Hr. V. G o l d s c h m i d t  eine Anleitung zur Erkennung der Zeolithe vor 
dem Liithrohr. Die Untersuchung besteht darin, dass man das Mine- 
ral, nachdem man es als Zeolith erkannt ha t ,  im Kiilbchen iiber der 
Spiritusflamme erhitzt. Dabei geben alle, mit Ausnahme von Prchnit, 
Pektolith und Datolith Wasser ab. Dann wird ein Splitter in der 
Platinpincette auf leichteres oder schwercres Schmelzen, auf Flammen- 
farbung, Blasenwerfen etc. untersucht, dann auf Kohle auf Matt- oder 
Glasig- oder Blasigwerden etc., endlich als feines Pulver mit Salz- 
saure behandelt und die Art  der Zersetzung beobachtet. Hr. G o l d -  
S c h m i d t  giebt eine Tabelle der Zeolithe und bespricht ihr Verhalten 
gegeniiber diesen vier Operationen. 

Hr .  A. R. L e e d s  bespricht die Analyse des Wassers auf Am- 
moniak, Chlor und Salpetersaure. Zur Ammoniakbestimmung mit 
N e s s l e r ’ s  Reagens benutzt er einen kleinen eigens zu diesem Zweck 
construirten Apparat, um die Intensitat der Farbung zu ermitteln. 
Fur  die Bestimmung der Salpetersaure schlagt er Reduction derselben 
eu Ammoniak durch Roheisen vor. Doch muss vorher das Roheisen 
durch Kochen mit alkalischer Fliissigkeit auf einen etwaigen Gehalt 
an Stickstoff, der als Ammoniak austritt, gepriift werden. 

Die HH. F l e i s c h m a n n  und V i e t h  haben nach der H e h n e r ’ -  
echen Methode eine grosse Menge von Buttersorten untersucht und 
gefunden, dass das Auswaschen von 3 g verseifter Butter nach der 
Zersetzung der Seife mit 0.75 1 Wasser, wie H e h n e r  vorschreibt, in 
vielen Fallen nicht geniigt und dass man dann hiihere Werthe als 
87.5 pCt. fiir die unliislichen Fettsauren erhalt. 

Hr .  E. B o  h l  i g  bemangelt die gebranchliche Zusammenstellung 
der Mineralwasseranalysen bei der Vertheilnng der Sauren auf die 
Basen. Er hat namlich constatirt, dass bei Temperaturen unter 120’ 
Gyps- und Magnesiumcarbonat sich umsetzen zu Magnesiumsulfat und 
Calciumcarbonat, wahrend iiber 1200 die entgegengesetzte Reaction 
eintritt. Es ware demnach in den Analysen die Kohlensaure nicht 
als lediglich an Kalk gebunden zu betrachten, sondern an Magnesia. 

Hr. K o e t t s t o r f e r  beschreibt die Nachweisung von Jod  im Meer- 
wasser. Er dampft das Wasser zur Abscheidung des Kochsalzes ein, 
versetzt die etwa 2-3 pCt. von der urspriinglichen Wassermenge be- 
tragende Mutterlauge mit etwas Schwefelsaure und Eisenchlorid, destil- 
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l i r t  davon etwa die Halfte in eine Vorlage ab, welche etwas jodfreies 
Kaliumcarbonat enthalt, neutralisirt das etwas sauer gewordene De-  
stillat mit demselben Carbonat, dampft es ein und gliiht schwacb zur  
Zerstijrung der organischen Substanz, zieht den Riickstand mit 90 pro- 
centigem heissem Weingeist aus, dampft das Filtrat ein, gliiht den 
Riickstand nochmals schwach, zieht wieder rnit etwas Weingeist aus 
und dampft ab. Den Riickstand lost er  in etwas Wasser, filtrirt, setzt 
einige Tropfen verdiinnter Schwefelsaure und SchwefelkohlenstdT zu 
und lzsst etwas Dampf von rauchender Salpetersaure hineinfliessen. 
Nach dem Umschiitteln zeigte sich der Schwefelkohlenstoff rosenroth 
gefarbt. Durch vergleichende Bestimmungen auf colometrischem Wege 
fand Hr. K o e t t s t o r f e r ,  dass in 50 1 Seewasser 1 mg Jod  enthalten 
sei. Er fand ferner, dass die Motterlaugen von der Bereitung des 
Seesalzes jodhaltig sind und zwar dass auf 1 1  der Mutterlauge 1 mg 
J o d  komme. Auch das Seesalz zeigte sich jodhaltig, auf 1 kg  des 
Salzes wurden im Mittel 0.008 mg J o d  gefunden. 

Hr. K. V i e r o r d t  macht einige Bemerkungen iiber die Bestim- 
mung des Indigblaus mittelst der  quantitativen Spectralanalyse. 

Hr. G e r h .  L a r s e n  schlagt fur die Trennung ron  Kupfer und 
Zink durch Schwefelwasserstoff Tor, den Niederschlag zuerst rnit ver- 
dknnter Salzsaure (spec. Gew. 1.05), welche rnit Schwefelwasserstoff 
gesattigt ist,  und dann erst rnit reinem Schwefelwasserstoffwasser 
auszuwaschen. 

Hr. A.  C l a u s  macht einige Notizen iiber die Untersuchung Ton 
Wein. Freie Weinsaure weist er  in der Weise nach, dass e r  den 
Wein bis zum diinnen Extract abdampft und den Riickstand mit 
Aether auszieht. Nach dem Verdunsten des Aethers bleibt, wenn 
freie Weinsaure vorhanden war, ein krystallinischer Riickstand, der in 
wenig Weingeist ge16st auf Zusatz einer weingeistigen Lijsung von 
Kaliumacetat Weinsteinkrystalle abscheidet. 

Hr. M. Siiss beschreibt einen Aufsatz f i r  Exsiccatoren, Hr. B. 
T o  I1 e n s  eine Modification seines Fettbestimmungs-Apparats. 

Hr. N e u b a u e r  setzt die Besprechung seiner Untersuchungen iiber 
das optische Verhalten verschiedener Weine und die Erkennung rnit 
Traubenzucker gallisirter Weine fort. Aus der interessanten Abhand- 
lung sei hier nur erwahnt, dass Hr. N e u b a u e r  einen Zusatz von 
Starkezucker dadurch nachweist, dass er etwa 300 ccm Wein bis zum 
Auskrystallisiren der Salze eindampft, dann nach Zusatz von Thier- 
kohle auf 50ccm verdiinnt und filtrirt. Das Filtrat zeigt bei reinen 
Weinen im W i 1 d 'schen Polaristrobometer in einer 200 mm langen 
Riihre eine Drehung von 0.5-2.0°, wiihrend gallisirte Weine bei 
gleicher Behandlung eine Drehung von 4- 110 zeigen. Darauf wer- 
den diese 50ccm im Wasserbade zu Syrup verdunstet, mit 90proc. 
Weingeist gefallt, die klare weingeistige Lijsung auf & ihres Volumens 



1834 

verdunstet und dann mit dem 4- Gfachen Voluxnen Aether versetzt. 
Allmahlig scheidet sich eine dicke wgsserige Losung a b ,  welche alle 
i n  Weiugeist liislichen unvergahrbaren Beirnengungen des Starkezuckers 
(Arnylin) enthalt und in Folge dessen eine starke Rechtsdrehung zeigt. 
Bei reinen Weinen giebt diese Aetherfallung soweit verdiinnt, dass 
sie das Polarisationsrohr ausfiillt, entweder gar  keine Drehung oder 
hiichstens eine solche von 0.2-0.5', bei gallisirten Weinen hat Hr. 
N e u b a u e r  eine Drehung yon 2.6- 11.7O nachweisen konnen. 

484. R. Gerstl ,  aus London, den 1. October 1878. 

In  der chernischen Section der 48. Versammlung der British 
Association in Dublin kamen die folgenden Mittheilungen zurn Vor- 
trage: 

0. J. L o d g e ,  ,,Vereinfachung der Structurformeln". Es wird 
vorgeschlagen die Symbole C, H, 0 und N auszulassen und nur die 
Atomicitatslinien in der ublichen Weise niederzuschreiben. Das Zu- 
sammentreffen von vier Strichen in einem Punkt  wiirde leicht als ein 
Kohlenstoffkern erkannt werden, von zweien als Sauerstoff, von drei 
oder funf als Stickstoff, und eine einzelne Linie deutet auf Wasser- 
stoff. Der Gewinn ware,  dass man durch Verbinden der Enoten- 
punkte Figuren erhielte , die sich mathematisch behandeln liessen. 

D a v y  und C a m  e r o u , ,,Verhalten von selensaurem Ammoniak 
in der Hitze". I n  erster Reihe zerfallt das Salz beim Erhitzen in 
Ammoniak und ein saures selensaures Amrnoniak; bei weiterem Er-  
bitzen wird letzteres in Wasser, selenige Saure, Selen und Stickstoff 
zerlegt. Das Selenat ist also in dieser Beziehung verschieden von 
Ammonsulfat. 

E. W. D a r y ,  ,,Wirkung von Chlor auf Nitroprusside". Ver- 
fasser zufolge ist die Angabe der rneisten Textbucher, dass Chlor 
auf genannte Salze keine Wirkung hat, eine unrichtige. E r  findet 
das  Gegentheil; in manchen Fallen iet die Einwirkung sogar eine sehr 
schnelle und findet selbst im Dunklen statt. Chlor uud Sonncnlicht 
vereint veranlassen vollstandige Zersetzung in ein Oel, das dem 
Chlorcyan sehr ahnlich ist,  Eisenchlorid, Salzsaure und das Chlorid 
der  metallischen Base des Salzes. Eine Ausnahme zu Verfassers 
Beobachtungen bildet Kupfernitroprussid. 

S t o n  e y  und R e  y n o I d  s, ,,Spectrum der wasserfreien Chloro- 
chromsaure". Es  werden aus den Aenderungen in den Linien, deren 
die Verfasser 105 zablten, gewisse Schliisse, betreffend die Bewegung 
der Gasmolekule, gezogen. 

L. S i e b o l  d , ,Alkalimetrie". Die hier vorgeschlagene Methode 
griindct sich auf L i e  b ig ' s  Verfahren zur Bestimmung der Cyanwasser- 




