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unbestiindig ist und schon durch Wamer, leichter unter Mitwirkung von 
schwefliger S h e ,  in die Doppelverbindung C, H, ( N 0 ) 0 3  +C,H,O, 
iibergefiihrt wird. Dieser Doppelverbindung kann durch Kochen mit 
Chloroform leicht die Pyromekonsanre entzogen werden, so dass die 
H y d r o n i t r o  s o p J row e k o n s a  u re C, H , (N O)O,  zuriickbleibt. Die- 
selbe zersetzt Carbonate und bildet neben den neutralen auch saure 
Salze. Sie vereinigt sich mit Salzsiiure zu einer durch Wasser zer- 
setzbaren Verbindung. Sie oxydirt sich leicht und scheidet aus Silber- 
nitrat sofort metallisclies Silber ab. Bei der Reduction giebt sie eine 
schwer liisliche Amidoverbindung. 

Die Pyromekonsaure und alle ihre Derivate Bind gegen Basen 
selir unbestandig, der geringste Ueberschuss derselben bewirkt schnelle 
Zersetzung, wobei grosse Mengen ArneisensHure mtstehen. 

Hr. L. S c h u l e r u d  hat eine Reihe von cbromsauren Salzen unter- 
sucht und bestatigt gefunden, dass nur einwertbige Metalle Dichromate 
zu bilden im Stande eind. Lithiomchromat bildet gelbe Prismen mit 
2 H, 0, Lithiumdichrornat harte, fast schwarze dicke Tafeln, ebrn- 
fells mit 2 H,O. 

77. A. Kopp:  Ueber die wicht igsten,  in Frankre ich  w l h r e n d  des 
Jahhree 18'78 pablicirten chemiachen Untersnchungen. 

(Uebersicht der sechs ersten Monate.) 

U n o r g a n i s c  h e  C h e r n i  e. 
V e r f l i i s s i g u n g  d e r  b i s  d a h i n  f i i r  p e r m a n e n t  g e h a l t e n e n  

G a s e  von den HH. C a i l l e t e t  in Par is  und R a o u l  P i c t e t  in 
Gcnf. Der Apparat von Hr. C a i l l e t e t  war  derselbe, welchen er 
schon friiher, um das Acetylen zu verfliissigen, benutzte (Compt. 
rend. L X X X V ,  851). Wtihrend der Pariser Ausstellung konnte 
man dieaen Apparat bei Hrn. D u c r e t e t  tiiglich in Thatigkeit 
sehen. Einzelne Gase,  wic das  Acetylen, das Stickoxyd, werden 
schon durch den Druck verfliissigt; andere dagegen bedurfen noch 
einer bedeutenden Ternperaturerniedrigung. Um diese zu urhalten, 
i l s s t  Herr  C a  i 11 e t e t die cornprimirten Gase rasch expandiren; 
die Temperatur kann so um 200" sinken. Beim Comprimiren weicht 
das A c e t y l e n  von dem Mario t tc ' schen  Gesetz ab; es verfliissigt 
sich, bei gewiihnlicher Temperatur, unter einem Druck von 83 Atmosphii- 
ren; es  ist dann farblos, stark lichtbrechend und leichter als Wasser. 
Das A e t h y l e n  verdichtet sich bei + 40 unter einem Druck von 46 
Atmosphiren, S t i c k o x y d  bei - 1 1 0  unter 104 Atmosphtiren Druck, 
M e t h a n  bei 180 Atmosphiren; dagegen bleiben S a u e r s t o f f  und 
K o h l e n o x y d  (Compt. rend. LXXXV, 1270, 31. December) bei 
- 29O unter 300 Atmosphbendruck noch gasfiirmig; werden sie aber 
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pliitzlich expandirt, so bildet eich ein dichter Nebel in der Riihre; S t i c k -  
s t o f f  verdicbtet sich in Triipfchen unter einem Druck von 200 Atmo- 
sphiiren bei + 13O und bei pliitzlicher Expansion. W a s s e r s t o f f  bil- 
dete bei einem Druck von 280 Atmosphtiren und Expansion nur einen 
schwachen Nebel in der Riibre. L u f t ,  getrocknet und von Rohlen- 
saure befreit, wurde bei einem Druck von 200 Atmospharen und unter 
Abkiihlung der Rohre mittel& fliissigen Stickoxyduls verfliissigt (14. 
Jariuar 1878). 

Hr. Raoul  P i c t e t  verfliissigte am 23. December 1877 S a u e r -  
s t o f f  bei einem Druck Ton 320 Atmosphtiren und einer Temperatnr 
von - 140O. Sauerstoff, in einer eisernen Retorte erzeugt, wird in 
einer 4 Meter langen, kupfernen Riihre comprimirt. Die Riihre 
ist mit metallenen Hiillen umgeben, in welchen echweflige Saure 
und Roblensaore abwechselnd verdunstet und verdichtet werden. 
Auf diese Weise wurde cine Temperatnrerniedrigung von 1400 e r  
halten. Die Dichte des Sauerstoffs, nach dem Volumen, welches die 
Flissigkeit einnimmt, berecbnet, ist gleich der Dichte des Wassen, 
und entspricht der theoretischen Zabl, welcbe Hr. D u m a s  aua det  
Analogie des Sauerstoffs mit dem Scbwefel berechnet hatte. W ass er- 
s t o f f  wurde am 1. Januar  1578 bei einem Drucke von 650 Atmo- 
aphiiren unter - 140° verfluseigt. Rei rascher Expansion des fliissigen 
Wagseratoffs bildet Rich ein stahlgrauer Strahl, welcher, anf den Boden 
gerichtet, ein Gerausch wie von Metall verursacht. Statt fliissiger 
Kohlenstiure wurde Stickoxydul zur Abkiihlung angewendet. 

U e b e r  d i e  U e b e r s c h w e f e l  s i i u r e  von Hrn. B e r t h e l o t  
(Cornp. rend. LXXXVI, No. 1, 20). Diese neue Siure des Schwefels 
wird erhalten, wenn man einen elektrischen Strom von etarker Span- 
nung auf ein Gemenge gleicber Volumina trockener schwefliger Stitire 
und Sanerstoff einwirken Iasst: 

2 S 0 ,  + 3 0  = S,O,. 
Schwefelsaure verbindet sich unter denaelben Bedingungen weder 

mit Sauerstoff, noch mit Ozon. Man erhlilt diese Saure in Liisnng 
durch Elektrolyse concentrirter Liisungen von Schwefelsiiure und Was- 
serstoffsuperoxyd; die Schwefelsaure darf aber nicht mehr als ein 

. Aequivalent Wasser enthalten. 
Rein bildet die Ueberschwefelstiure durchsichtige, breite, oft centi- 

meter lange Nadeln, welche sehr Hhnlich den Krystallen von Schwefel- 
saureanhydrid sind; unter Urnstanden aber bleibt sie fliiesig oder kry- 
atallisirt undeutlich. Nach einiger Zeit zersstzt sich dieser Kiirper TOU 

selbst in Sanerstoff und Schwefelsaureanhydrid. A n  der Luft zieht er 
Wasser a n ,  raucht sehr stark und verwandelt sich in SchwefelsHure- 
hgdrat. In  Wasser liist er sich unter starker Gasentwicklung, welche 
von freigewordenem Sauerstoff herriihrt. Mit Barytwaaser spaltet er 
sich in der Art, dase Sauerstoff frei wird, wlihrend Bariumaulfat aus- 
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fiillt und ein Theil in  Bberschwefelsauren Baryt iibergeht, welcher 
zwar in Waeser liislich iat, doch noch nicht rein erhalten werden 
konnte. Die UeberschwefelsHure oxydirt schon in der Ktilte Kalium- 
jodid, Eiaensnlfat, schweflige Sliure etc. 

U e b e r  d i e  E x t r a c t i o n  d e s  G a l l i u m a  von HH. L e c o q  d e  
B o i s b a u d r a n  und J u n g f l e i s c h  (Comptes rendus LXXXVI, N. 7, 
476). Die Zinkblende von Bensberg ist bis jetzt als daa ausgiebigste 
Rohmaterial fiir die Gewinnung des Galliums befunden worden. 
43000 kg  Schwefelzink wurden in einem P e r r e  t’schen Riesofen ver- 
brannt. Dae Gallium bleibt bei dem Gliihen unveriindert, wLhrend 
der gr6sste Theil des Indiums sich verfliichtigt. Wird das gerostete 
Erz mit einer ungeniigenden Mcnge Schwefelsnure behandet, so enthalt 
das ungeliiste basische Zinksulfat das Gallium. Es wird in Schwefel- 
sliure gelost, die Eisenoxydsalze durch metallisches Zink reducirt, die 
filtrirte Fliissigkeit mit kohlensaurem Natron fractionirt geftillt und 
der  Gang der  Operation durch spectroskopische Untersuchungen ver- 
folgt. Das  Gallium wird ron  dem T i t a n  durch Kochen dcr schwefel- 
sauren Losiing mit vie1 Wasser getrennt, von der T h o n e r d e ,  indem 
man die saure Fliissigkeit zuerst mit Schwefeiwasserstoff, dann mit 
essigsaurem Ammoniak und Schwefelwasserstoff behandelt ; das Schwefel- 
zink, welches sich niederschlagt, enthalt das Gallium. Dieser Nieder- 
schlag wird in einer ungeniigenden Menge Schwefelsiiure wieder aufgelost, 
hieraus das C a d m i u m ,  B l e i ,  I n d i u m ,  Z i n k  u. s. w. durch Schwefel- 
wasserstoff gefallt und die filtrirte Liisung gekocht, wobei sich basisches 
Galliiimsulfat ausscheidet. Dieses wird mit kochendem Wasser ausge- 
waschen und in Kalilaoge gelost, wahrend E i s e n ,  S p u r e n  v o n  I n d i u m  
u. s. w. ungeliist bleiben. Das Gallium wird durch Elektrolyse aus seiner 
L6sung in Kalilruge isolirt, durch Filtriren durch ein Tuch, Schiitteln 
mit salzslnrehaltigem Wasser und Umkrystallisiren gereinigt. Aus 
der obigen Menge Blende wurden 62 g Gallium erhalten. Hr. L e c o q  
d e  B o i s b a u d r a n  hat das Aequivalent dieses Metalles durch Gliihen 
des Galliumammoniakalauns und des salpetersauren Galliums bestirnmt 
(Bulletin socibth chimiqiie 29, p. 385). Die so erhaltene Zahl 69.865 
stimmt mit der durch Analogie der Differenzen der Atomgewichte fiir 
ein Element berechncten iiberein, welches seine hypothetische Stellung 
in  einer natiirlichen Familie zwischen Aluminium und Indium einnahm. 
Sind die drei Spectren von Aluminium, Gallium und Indium bekannt, 
so ltisst sich das Aequivalent des Galliums mit Anwendung des Spektral- 
gesetzes berecbnen. Dieses Gesetz beruht auf der Tatsache, dass die 
Unterschiede der bestimmten Wellenliingen des Lichta entsprechenden 
Linien f i r  dieselbe natiirliche Familie von Elementen einfachc Func- 
tionen der Unterschiede der Atomgewichte sind. Werden in  diesem 
Sinnc die Spectren yon Aluminium, Gallium, Indium mit denjenigen 
ron  Ralium, Rubidium, Caesium verglichen, so findet man das Aequi- 
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valent dee Galliums gleich 69.86. Hr. Dupr6 h a t  verschiedene 
Der iva t e  des  Gal l iums da rges t e l l t  (Comptes rendus LXXYVI 
N. 11, 720). 

Reiner Sauerstoff wirkt bei 2600 kaum auf Gallium ein; das Gallium- 
oxyd wird am besten aue dem salpetersauren Salz dargeetellt. Bei 
40- 500 wird Gallium durch Salpetersiiure angegriffen. Rein bildet 
das N i t r a t  eine weisse, ‘krystalliniache, sehr hygroskopische Masse; bei 
1100 wird es zeraetzt. Auf 200° in einem trockenen Luftetrom erhitrt, 
verliert es 63.8 pCt. Salpetersiiure, und es hinterbleibt dae Galliurn- 
s e  s quioxyd. Dieses zur Rothglut iu  einem Wasserstoffetrom erhitzt, 
hinterlasat eine graublaue Masse, dasselbe Produkt, welches sich bei 
langeamer Oxydation des Galliums bildet und wahrscheinlich das 
P r o  toxyd ist. Von SchwefelsHure wird es geliist; indessen liefert 
diese Liisung mit Ammoniumsulfat keinen Alaun wie das schwefelsaure 
Galliumsesquioxyd. 

Ueber  metall ische Arsenverbindungen von Hrn. Descamps  
(Comptes rendue LXXXVI, NO. 16, 1022). Diese Verbindongen wurden 
erhalten durch Einwirkung von Reductionsmitteln wie Waesemtoff, 
Kohlenoxyd oder Leuchtgas auf Areen oder arsenigsaure Salze ver- 
schiedener Metalle; noch besser, indem man das arsensaure Metalloxyd 
mit Cyenkalium erhitzte. Es wurden auf diese Weise Arsenverbin- 
dungen von Silber, Gold, Kupfer, Blei, Nickel, Zink, Eisen, Wismuth 
u. 8. w. erhalten. 

E i n e  a l lo t rop i sche  Modification d e s  K n p f e r s  h a t  Hr. 
P. S ch ii t zenb e r  ge r  gefunden(Compte8 rendusLXXXV1, No. 18,1265). 
Sie bildete eich durch die Elektrolyse verechiedener Kupferliisungeo, am 
leichtesten einer zehnpro:entigen, essigeauren Kupferliiaung. Diese 
Modification besitzt eine hellere Farbe als das gewiihnliche Kupfer und 
ist so leicht briichig, daes sie sich pulverisiren liisst. Ihr specifisches 
Gewicht liegt zwischen 8.0 und 8.2, whhrend das des gewiihnlichen 
Kupfers 6.9 ist. Es oxydirt sich sehr leicht, irieirt dabei zuerst und 
nimmt dann eine indigblaue Farbe an. Salpetershe,  mit ihrem zehn- 
fachen Volumen Waeser verdiinnt, wirkt eigenthiimlich auf  das 
allotropische Kupfer. War namlich die Oberfliiche oxydirt , so wird 
sie zuerst blank; dann bedeckt sie sich mit einem schwarzen Ueber- 
zug , wtihrend fast reines Stickoxydul entweicht. I n  die gewohnliche 
Modification wird dieses allotropische Kupfer durch Erhitzen oder durch 
langere Beriihrung mit verdiinnter Schwefelshre verwandelt. Auch 
durch Elektrolpse anderer Metalliieungen lassen sich allotropische Modi- 
ficationen der betreffenden Metalle darstellen. So erhielt Hr. Schiitzen- 
be rge r  eine allotropische Modification dee Bleis, welche sich von der 
gewijhnlichen durch ihre leichtere Oxydirbarkeit unterscheidet. 

Hr. D u m a s  (Comptee rendus LXXXVI, No. 2,65) giebt eine Erklsi- 
rung ffir die abweichenden Resultate, welche verschiedene Chemiker bei 
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der Bestimniung der Menge Chlorsilber, welche 100 Theilen Silber ent- 
spricht, erhalten haben. Es wurden Zahlen zwischen 132.700 und 
133.014 erhnlten. Diese Differenz riihrt von der Menge Sauerstoff her, 
welche das reine Silber zuriickhllt. Hr. D u m a s  hat gefunden, dass 
1 kg  reines Silber auf 400--500° erhitzt 57 cc Sauerstoff entwickelte. 

U e b e r  d i e  v e r s c h i e d e n e n  U l t r a m a r i n s o r t e n  von Hrn. 
Ern. G u i m e t  (Bulletin de la socikt6 chimique 1878, 3, 99). Beim Er- 
hitzen eines Gemisches von Kaolin, Schwefel, kohlensaurem und schwefel- 
saurem Natron nimmt die Masse j e  nach dem Grade d a  Oxydation 
verschiedene Farbenstufen a n .  Man erhalt so bmune, grune, violette, 
rosenrothe und weisse Ultramarinsorten. Das braune Produkt bildet sich, 
sobald sich am Rande des Tiegeldeckels die blaue Schwefelflamme zeigt. 
1st der Schwefel verbrannt und die Temperatur bis 70O0 gesteigert, 
so wird der Inhalt des Tiegels griin. Beim weiteren Erhitzen unter 
Zufiihrung von Luft nimmt die Masse eine violette Farbung an, dann 
eine rosenrothe, endlich eine weisse. Man kann diese verschiedencn 
Farben in umgekehrter Reihe hervorbringen, wenn das weisse Ultra- 
marin rnit Kohle oder einem anderen Reductionsmittel zur Rothglut 
erhitzt wird. Setzt man das b r a u n e  und g r i i n e  Ultramarin bei 
Rothgliihhitze der Luft aus, so gehen sie in das blaue fiber. Verdiinnte 
Sauren entwickeln Schwefelwasserstoff. Die Lasungen zeigen sich 
von Polysulfiden des Natriums stark gefarbt. 

Die b l a u c n  Ultramarine entwickeln, mit verdiinnten Siiuren be- 
handelt, Schwefelwasserstoff und schweflige Siiure. Die neutralen 
Waschwasser enthalten schwefelsaures Natron und Spuren von unter- 
schwefligsauren Salzen. R o s e n r o t h  und W e i s s  entwickeln mit 
Sauren nur schweflige Satire, wobei sich Schwefel abscheidet. Der  
Ruckstand ist weiss. 

Eisen, sowie ein grosser Theil der Thonerde befinden sich in 
dem Waschwasser. Bis jetzt weiss man noch nicht, wie das branne 
Ultramarin in das griine iibergeht. Das griine und das blaue haben 
fast genau dieselbe Zusammensetzung ; die Verschiedenheit beider muss 
also von dem verschiedenen Zustand der Schwefelverbindungen ab- 
hangcn, und die Umwandlung sol1 unter dem Einfluss des Sauerstoffs 
vor sich gehen. 

Die rosenrothe Farbung hat  ihre Ursache 
nicht in einem grosseren Oehalt von Kieselsaure, obgleich sich Thon- 
erde in den Waschfliissigkeiten befindet, sondern in der Oxydation 
der schwefligen Saure zu Schwefelsaure. Um eine stabile Farbe zu 
erhalten , miissen unterschwefligsaure Salze vorhanden sein. Ein ge- 
ringer Zusatz von Schwefel zu den oben angefiihrten Substanzen liefert 
ein belles Blau. I n  allen Ultramarinsorten sind Natron und Kiesel- 
saure in fast constanten Mengen vorhandeo, namlich 20 pCt. des ersteren, 
37-38 pCt. des letzteren. Von dem Verhaltniss der Thonerde, welche 

B l a u  und R o s e n r o t h .  
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sich in dem urspriinglichen Oemenge vorfand, hangt auch die Nuance 
des Blau ab;  nimmt die Menge der Thonerde ab ,  so nimmt die des 
Schwefels zu. 

Der  Schwefel wurde von den HH. M o r e l  und P l i c q u e  durch 
Selen und Tellur ersetzt. Diese neuen Ultramarinsorten baben dieselben 
Eigenschaften , wie die mit Schwefel dargestellten. Andere Alkalien 
an Stelle des Natrons, wie Kalk, Raryt, Magnesia, Lithion, geben 
ungefiirbte Ultramarinsorten. 

H r . H a u t e f e u i l l e  hat K i e s e l s i i u r e  a u f  n a s s e m w e g e  k r y s t t r l l i -  
s i r t  e r h a l t e n  (Comptes rendueLXXXV1, No. 18, 1133). Das Mineral 
Tridymit, von Hrn. vom R a t h  im Jahre  1868 aufgefunden, besteht aus  
krystallinischer Kieselsaure. Ltisst man amorphe Kieselsiiure nach der 
Methode von Hrn. G. R o s e  mittelst Phosphorsalz krystallisiren , so 
erhalt man kiinstlich den Tridymit. Hr. H a u t e f e u i l l e  ersetzte mit 
Vortheil das Phosphorsalz durch das Wolframsalz. Kieselsiiure giebt, 
mit wolframsaurem Xatron bei 1000° goschmolzen, Tridymit; dagegen 
wurde bei hundertstiindigem Erhitzen auf 750-800° unter Zusatz von 
etwas Borax Quarz erbalten. 

A n a l y t i s c h e  C h e m i e .  
V o l u m e t r i s c h e B e s t i m m u n g  d e s  K a l i u m s  von Hrn. A. C a r n o t  

(Comptes rendus LXXXVI,  No. 7,478). Diese Bestimmung beruht aufder 
Uolblichkeit der Doppelsalze von unterschwefligsaurem Rali und Wismuth 
in Alkohol, wahrend die anderen Basen, welche gewohnlich das Kalium 
begleiten, liisliche Verbindungen geben. Das abgeschiedene Doppel- 
salz wird mit Alkohol ausgewaschen, in Wasser aufgenommen und 
in der Liisung die nnterschweflige Saure mit einer titrirten Jodliisung 
beetimmt. Zum Fallen des Kaliums dient einr, zweiprocentige Losung 
von unterschwefligsaurem Kalk und eine einprocentige Liisung von 
Wismuthchloriir. Sollte vie1 Schwefelsaure vorhanden sein , 60 wird 
diese zuerst durch Chlorcalcium geflillt. 

N e u e  M e t h o d e ,  A r s e n  v o n  a n d e r e r r  M e t a l l e n  zu t r e n n e n  
von den HH. Ph .  d e  C l e r m o n t  und F r o m m e l  (Comptes rendus 
LXXXVI, No. 9, 828). Die Methode, Arsen von anderen Metallen 
zu trennen und qualitativ und quantitativ zu bestimmen, beruht 
darauf, dass viele Schwefelnietalle bei looo in Schwefelwasserstoff und 
in Oxyd zersetzt werderi. Unter ihnen giebt nur das Schwefelarsen 
ein liisliches Oxyd, die arsenige Saure. 

V o l u m e  t ri s c  h e B e e  t i m  m u n g d e s A r se n s von den HH.M i 11 o t 
und M a q u e n n e  (Comptes rendus LXXXVI, No. 22, 1404). Wenn man 
Arsen als arsensaure Ammoniak-Magnesia fallt, so bleibt immer noch 
etwas Arsen in Losung. Daher schlagen diese Cbemiker vor, dae 
Arsen wie die Phosphorsaure mit einer normalen LBsung von essig- 
saurem Uran zu titriren. Das Ende der Reaction wird durch die 



braone Farbong der Liisung auf Zusatz eines Tropfene Ferrocyankali- 
omliisung erkannt. 

A n a l y s e  d e r  S i l i c a t e  m i t t e l s t  B l e i o x y d  von Hrn. G a s t o n  
B o n g  (Bulletin sociBtB chimique 29, 50). Die Silicate werden 
leicht und bei niedriger Temperatur durch Bleioxyd angegriffen. Das 
zu analysirende Mineral wird rnit seinem dreifachen Gewicht Mennige 
gernischt in einem Graphittiegel erhitzt und die Schmelze in  Sal- 
petersaure aufgelost, wobei die Kieselsaure ungelost bleibt. Das Blci 
wird durch Schwefelwasserstoff ausgefallt. 

U e b e r  d i e  A n a l y s e  d e s  W e i n s t e i n s  von Hrn. S c h e u r e r -  
K e s t n  er (Bulletin socikt6 chimiqne 29, 451). Die Weinsteinsorten 
enthalten die Weinsteinsiiure ale doppeltweinsteinsaures Kali oder ale 
neutralen weinsteinsauren Kalk. Das doppeltweinsteinsaure Kali wird 
durch eine titrirte Liisung von Kali oder Natron bestimmt; ofters wird 
aber aucb das Produht, welches man bei dem Gliihen des Weinsteins 
erhalt, titrirt. In  diesem Falle muss man die Gegenwart des Calcium- 
tartrats in Berechnung ziehen, ebenso die Anwesenheit von Calcium- 
sulfat, durch welche das Resultat der Analyse zu niedrig ausfiillt. 
Man kann also nach dem Calciniren des Weinsteins nur dann direkt 
titriren, wenn keine Kalksalze zugegen sind. 

Urn d i e  M e n g e  d e s  w e i n s t e i n s a u r e n  K a l k e s  z u  b e s t i m m e n ,  
nachdem man die Abwesenheit des Qypses mittelst Chlorbarium cou- 
etatirt ha t ,  kann man die Methode von Rrn.  B r e s c i u s  anwenden, 
welche in Gliihen des Weinsteins, LBsen in Wasser, Filtriren und Aus- 
waschen des Riickstandes besteht. In dem Piltrat wird der Gehalt 
an Weinstein und in dem Riickstande der Gehalt an weirrstein- 
saurem Ralk durch Titration bestimmt. Oder man benutzt die 
Methode von Hrn.  K e s t n e r .  Man lost in Salzsaure auf, fallt den 
Kalk als kohlensauren Kalk und titrirt mit einer Normalsaure. Bei 
Gegenwart von Gyps last man den Weinstein in Salzsliure auf. Die 
filtrirte Fliissigkeit, mit Chlorcalcium versetzt, wird partiell niit Natron- 
lauge und bis zur vollstlndigen Neiitralisation mit Ammoniak gefiillt. 
Der  weinsteinsaure Kalk wird filtrirt, ausgewaschen, gcgliiht nnd rnit 
NormallBaung bestimmt. 

M e t h o d e  z u r  T r e n n u n g  u n d  B e s t i m m u n g  d e r  O e l s a u r e  
u n d  d e s  S t e a r i n s  b e i  d e r  V e r s e i f u n g  d o e  T a l g s  von Hrn. D a v i d  
(Comptes rendus No. 22, 1416). Diese Methode beruht auf der Un- 
liislicbkeit der Stearinsaure in einem Gemisch von 30 Vol. Alkohol 
und 22 Vol. Essigsaure, in  welchem Gemisch die Oelsaure vollkommen 
loslich ist. 

O r g a n i e c h e  C h e m i e .  
U e b e r  A e t h y l o x y b  n t t e r s i i u r e  a n d  d e r e n D e r i v a t e  (Compt. 

rendue No. 2,  47) von Hrn.  E. D u v i l l i e r .  Der normale Brom- 
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buttera&nre&thyl&ther wurde in alkoholischer Lbsung mit Natriumfithylat 
behandelt. Die so erhaltene Fliiseigkeit eiedet bei 168-174O und iet 
Ae thyloxybuttersiiureHthylHther von der  Formel 

Dieser Aether liisst sich leicht dur& alkoholisches Kali verseifen. 
Der BromvaleriansaurelthylLther, auf dieselbe Weise behandelt, lieferte 
den Aethyloxyvaleriansiiureathyliither , aus dem man die Aethyloxy- 
valerianaaure daretellen kann. Eine concentrirte Losung von Kalium- 
sulfhydrat verwandelt Brombuttersiiure oder Bromvaleriansiiure in Thio- 
oxybuttersHure oder Thiooxyvaleriansffure. 

Hr. d e  C l e r m o n t  stellte (Comptes rendus N. 5, 337) T r i c h l o r -  
e s s i g s i i u r e a n h y d r i d  dar, indem er Phosphorsiiureanhydrid auf Tri- 
chloracetylchloriir einwirken liess. Dieses Anhydrid bildet eine farb- 
lose, das Wasser stark anziehende Fliiseigkeit von dem Siedepunkte 
223O, welche schon von den HH. B u c k n e y  und T h o m s o n  be- 
schrieben worden ist. 

U e b e r  d i e  B e r e i t u n g  d e s  A m y l e n e  vonHrn.Etard(Comptee  
rendus No. 2, 488). Der  GlShrungeamylalkohol ist ein Gemisch von 
activem Amylalkohol oder Aethylmethylathylalkohol und von inactivem 
odcr Isopropylathylalkoho1. Das Verfahren des Hrn. E t a r d  zur Dar- 
stellung des Amylens besteht darin, dass man den kluflichen Amyl- 
alkohol in  diinnem Strahl auf geschmolzenes Chlorzink fliessen Ilsst, 
welches in einer eisernen Retorte oder Quecksilbertlasche erhitzt wird. 
Man erbiilt so Amylen oder Isopropylithylen , welches bei 35 - 38O 
siedet. Um es von etwas gebildetem isomeren Amylen zu trennen, 
braucht man nur das  Gemisch mit Schwefelsaure, welche mit 
dem halben Volumen Wasser verdiinnt ist, zu schiitteln. Bei weiterer 
Fractionirung des Einwirkungsprodukts gehen bei 95-96O Propyl- 
alkohol, bei 108-109° Butylalkohol, endlich bei 128-129O Aethyl- 
methyliithylalkohol fiber, welcher merkwiirdiger Weise nicht zersetzt 
wurde , aber sein Polarisationsvermiigen rerlor. Der  sehr kleine 
Riickstand bestcht aus Polymeren des Amylens , dem Ditrmylen, 
welches bei 165O siedet, und nocb anderen, deren Siedepunkte 
bei 200°, 300°, 350° liegen, aber nicht weiter untersucht sind. 

Hr. W. G r e e n e  (Bulletin de la soci6t6 chimique 457) hat 
d i e s e l b e  R e a c t i o n  m i t  g e w o h n l i c h e m  A l k o h o l  versucht nnd 
fend, dass sicb Wasaerstoff, SalzsPure, Aethan, Aether, Blige Produkte, 
wahrscheinlich Polymere des Aethylens, Wasser und Aldehyd bilden. 

U e b e r  d a s  n o r m a l e  D i m e t h y l a t h y l e n .  Die HH. Le B e 1  
und G r e e n e  (Bulletin de la soci6t6 chimique 29, 306) lassen auf die- 
sclbo Weise Butylalkohol auf geschmolzenes Chlorzink flieesen; es 
entweicht Butylalkohol, Waseer und ein Kohleowasscrstoff. Die Gaee 

(Diese Berichte X, 698). 



gtreichen durch Schwefelsaure, welche mit ihrem Volumen Wasser 
verdiinnt ist, urn das 1sodimethylB;thylen zuriickzuhalten, und dann durch 
Brom. Das Bromiir wurde getrockoet und fractiouirt. Bei 156" 
destillirt C H s C H B r .  C H B r .  CH,,  bei 148" C H , B r C B r ( C H 3 ) 2 .  

Um das normale Dimethylathyleu zu erhalten, wurde das Bromiir 
mit Natrium behandelt, die Gase durch Schwefelsaure geleitet, die mit 
ihrem anderthtrlbfachen Volumen Wasser verdiinnt war, und durch Jod- 
wasserstoffsiiure , welche das sich bildende jodwasserstoffstrure secun- 
dare Butylen (Siedepunkt 128") gelost zuriickhiilt. 

Hr. W u r t z  (Bulletin soc. chimique 29, 530) hat A e t h y 1 e 11 ox y d 
in einem Gefass, welches er Jahre  lang aufbewahrt hat, polymerisirt 
gefundeu. Diese feste Modification wird leicht erhalteu, wenn mau 
etwas Kalihydrat oder Zinkchlorid dem Aethylenoxyd zusetzt. 

B i l d u n g  v o n  A e t h y l e n o x y d .  Hr. G r e e n e  (Bullet. SOC. chirn. 
29, 458) erhielt durch Einwirkung ron  Natronhydrat auf Aethglen- 
bromiir Aethylenoxyd; Ebenso entsteht dieser Korper durch Erhitzen 
von Jodathyl mit Natronhydrat auf 180°. 

Hr. G r o s h e i n t z  hat die N e b e n p r o d u k t e ,  welche sich b e i  
d e r  B e r e i t u n g  d e s  M e t h y l a l l y l s  b i l d e n ,  niiher untersucht 
(Bulletin 29, 201). Wie Hr. W u r t z  gezeigt hat, bildet sich das Bu- 
tylen oder Methylallyl, wenn man ein Gemisch von Jodallyl, Zink- 
niethyl und etwas Natrium auf 130° erhitzt. Dieser Kohlenwasserstoff 
ist immer von zwei isomeren Butylenen begleitet. 4 0 g  Zinkmethyl, 
120g Jodallyl, lOOg einer Legirung von 97 pCt, Zink und 3 pCt. Na- 
trium wurden zwolf Stunden auf 130" erhitzt. Die Gase, welche sich 
entwickelten, wurden in Brom aufgefangen und die Brornderivate 
destillirt. Bei 158O geht Methylallgl iiber, bei 168O Aethyloinylbromiir 
und endlich bei 175-195O wahrscheinlich Allyltribromiir. 

Ueber die B i l d u n g  v o n  f l u s s i g e n  u n d  g a s f a r m i g e n  K o h l e n -  
w a s s e r s t o f f e n  b e i m  U e b e r l e i t e n  v o n  r e i n e m  W a s s e r s t o f f  
i i b e r  L e g i r u n g e n  v o n  E i s e n  u n d  M a n g a n  (Comptes rendus 
1248). Hr. C l o e z  hat schon friiher eine Anzahl von Verbindungen, 
welche der  Methyl- und Aethylreihe angehoren, bei der Einwirkung 
von verdiinnter SchwefelsBure auf Spiegeleisen erhalten. Liisvt man 
kohlenstoff hsltige Legirungen von Mnngan und Eisen auf kochendes 
Wasser wirken, so wird das Wasser zersetzt. Der Sauerstoff oxydirt 
die Metallc, ein Theil des Wasserstoffs entweicht, wahrend der andere 
sich mit dem Kohlenstoff zu Kohlenwasserstoffen verbindet , welche 
ganz ahnlich denen des Petroleums sind. 

Ueber D e r i v a t e  d e r  I s o b u t y l a c e t y l e s s i g s a u r e  von Hrn. 
D e m a r q a y  (Comptes rendus No.16, 1085). Durch Zereetzen der Bro- 
mide verschiedene Aether der Acetylessigsaure (Methyl-, Aethyl-, ISO- 
propyl- etc.) mit alkoholischem Kali wurden verschiedene Sauren ron  



der allgemeinen Formel 3 C.H,. - 0, + Ha 0 und 3 C,, H,. - 0, 
+ H,O erhalten. 

Dabei bilden sich eioige isolirbare Nebenprodukte, namlich ein 
bei 1050 siedendes Isobutylketon 

C H ,  . C O . C H ,  . C H . ( C H , ) , ,  
dessen Bildung der Einwirkung des Kalihydrats auf etwas nicht 
bromirte und Btherificirte Isobutylacecylessigsaure zuzuschreiben ist; 
ferner Essigsiiure, Capronsaure, Heptinsaure 3 C, HI,  0, + H, 0; 
eine methylirte und isobutylirte Glycerinsiure von der Formel 
C H .  O H .  CH, - . - C O B .  C a  , C H ( C H , ) ,  - - -  C O O H ,  Oxyheptinsaure 
3C, H l 0 O 3  + H,O und Glycerinssure. 

Die Bromiruog des Isobutylacetylessigsaureathers wird vorge- 
nommen, indem man diese Verbindung rnit Eis mischt, auf 20° 
abkiihlt und Brom in kleinen Mengen zuaetzt. 

Ueber die E i n w i r k u n g  v o n  O x a l s a u r e  a u f  d i e  p r i m a r e n ,  
s e c u n d a r e n  n n d  t e r t i a r e n  A l k o h o l e  von den HH. C a h o u r s  und 
D e m a r v a y  (Bulletin socidtk chimique 29, 483). Lasst man Oxalsaure 
auf zwei isomere Alkohole einwirken, wie den Propyl- und Ieopropyl- 
alkohol, so erhalt man sehr verschiedene Resultate. Der  Oxalsaure- 
isopropyliither bildet sich in geringerer Menge ale der Oxalsaurepro- 
pyliitber, uiid es bildet sich daneben stets auch der entsprechende 
Ameisensiiureather. Methylalkohol verhiilt sich wie seine boheren 
Homologen. 3 Aquivalente desselben, mit einem Aequiralent trockuer 
Oxalsiiure gemischt, liefern, einige Stunden auf 50° erwiirmt und dann 
der Destillation unterworfen , Oxalsauremethylather, Kohlenoxyd, 
Kohlensiiure und geringe Mengen von Ameisensiiuremethylath~r. 

Der  primare Octylalkohol, welcher aus dem Heracleumol erhalten 
wird, giebt bei ahnlicher Behandlung Octylen, Ameisensiiure und Octyl- 
alkohol. Der Oxalsaureamylather liefert Kohlensiiure, Amylen und 
Ameisensiiureamyliither. Der  Isooctylalkohol (Methylhexylcarbinol, 
BUS Ricinusol erbalten) liefert etwas Caprylalkohol , Ameieensaure 
und Anieisensaurecaprylather. Trimethylcarlinol giebt Butylen, Di- 
methylcarbinol, Amylen und Spuren von Diamylen. 

Oxalsiiure spaltet die tertiaren Alkohole in Kohlenwasserstoffe 
und Wasser, welches sich mit der Oxalsiiure verbindet, wahrend die 
primaren und secundiren Alkohole oxalsaure Aether liefern. 

Hr. L e s c o e u r  studirte die E i n w i r k u n g  v o n  C h l o r  a u f  B r o m -  
a t h y l  (Bulletin sociktb chimique 29, 483). . Wabrend Chlor aua 
Jodiithgl das J o d  ausscbeidet, verlauft die entsprechende Reaction auf 
Bromathyl in ganz anderer Weise. Unter Bildung von S a l z s h r e  ent- 
stehen Chlor- und Bromderivate nach der Formel: 

C 2 H , B r + 2 C 1  = C 2 H , C 1 B r + H C 1  
Lasst man Chlor langsam auf dem Lichte ausgesetztes Bromathyl 

einwirken, so erhalt man den bei 84.50 siedenden Kiirper C, H, CIBr. 
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Dieser zeigt, mit alkoliolischem Kali behandelt, keine Gaeentwicklnng; 
Silberoxyd verwandelt ihn in  Aldehyd und in Chlor- und Bromeilber. 

Lasst man Chlor bei 104-108° anf BromHthyl wirkeo, so erhiilt 
man einen Korper, der ebenfalls die Zusammeneetznng C, H, ClBr  
besitzt, sich indessen mit alkoholiachem Kali zu Chloriithylen zersetzt, 

C, H , C1 Br + K H 0 = C H, C1+ K Br + H, 0. 
Bei 137O destillirt C,H,Cl ,Br ,  bei 151O ein diesem isomerer 

Korper; endlich bei 158-162O ein dritter isomerer C,H, C1, Br. 
U e b e r  D e r i v a t e  d e s  G l y c e r i n s  von Hrn. H a n r i o t  (Bulletin 

socikth chimique 29, 397). Theoretisch sind zwei verschiedene Mono- 
chlorhydrine des Glycerins moglicb, welche durch Ereetzung des Chlors 
durch Wasserstoff zwei verschiedene Propylglycole liefern k h n e n ;  
diesen beiden Chlorhydrinen entsprechen diese Formeln: 

C H ,  0 H . C H O  €1. C H ,  C1 und C H ,  O H .  C H C l .  CH, OH. 
Hr. L o u r e n c o u  erhielt den Korper, welcher der ersten Formel 

entspricht, indem er Salzsaure auf Glycerin einwirken liese. Hr. 
H a n  r i o t stellte gr6ssere Mengen von Chlorhydrin dar  nod euchte 
durch Fractionirung im Vacuum das etwa vorhandene zweite isomere 
Chlorhydrin darzustellen. Er isolirte so einen Korper, dessen Siede- 
punkt bei 1460 lag, wiihrend der des gewijhnlichen Chlorhydrine 
bei 139O liegt; indessen konnte das norrnale Propylglycol nicht daraus 
dargestellt werden. 

Um das Propylglycol darzustellen, geht Hr. H a n r i o t  von dem 
Acetobromhydrin aus , welches leicht durch Einwirkung von Acetyl- 
bromiir auf trocknes Glycerin erhalten wird. Das Acetobromhydrin 
dessen Siedepunkt bei 175O liegt, wird durch verkupfertes Zink zu 
Acetylpropylglycol reducirt. 'i 

Ueber T r i m e t h y l g l y c e r a m i n  von Hrn. H a n r i o t  (Comptes 
rendus No. 21, 1335). Das Monochlorhydrin wurde 12 Stunden niit 
Trimethylamin auf dem Wasserbade erhitzt, das Einwirkungsprodukt 
durch Verdampfen von dem Ueberschuss des Trimethylamins getrennt, 
mit Platinchlorid versetzt und von dem Platinsalmiak abfiltrirt. Durch 
Concentriren des Filtrats erhalt man des Cblorplatinat des Trimethyl- 
glycerammoniums. I n  den Mutterlaugen bleibt nocb ein nicht kry- 
etallisirbarer Korper zuriick, welcher durch Alkohol fiillbar ist,  das 
Cblorplatinat des Monomethylglycerammoniums. Das Platinealz des 
Trirnethylglycerammoniums krystallisirt sehr gut in orangegefiirbten 
Lamellen, welche, obgleicli ohne Krystallwasser, a n  der Luft rer- 
wittern unter Verlust von Salzsaure. Das Salz ist in Wasser loslich, 
aber unl6slich in  Alkohol. Durc.h Behandlung rnit Schwefelwasserstoff 
und Verdampfen der filtrirtcn Fliissigkeit erhalt man das salzsaure 
Salz der Base als farblose, syrupdicke Pliiesigkeit. 

U e b e r  d a s  G l y c o l i d  (Comptes rendue No. 21,  1332). Die 
HH. T c h e r n i a k  und N o r t o n  haben das Glycolid, welches als 

- -- 



Ausgangsprodukt fir Derivate der GlycolsHurereihe dienen aollte, 
leicht aua waaserfreiem chloressigsatlrem Natron erhalten. Natrium 
wird in aeinem fiinfzehnfachen Gewicht a n  absolutem Alkohol auf- 
grliist uud zu dieser Liisung eine concentrirte alkoholische Lijsuog von 
Chloresaigsiiure geben. Das sich wasserfrei aosscheidende chloresaig- 
aaure Natron wird einen Tag auf looo und dann auf 1500 erhitzt. 
Wird nun die gepulverte Masae mit kochendem Wasser ausgezogen 
und der Riickstand auf 200' erhitzt, BO erhiilt man daa Glycolid, 
welches bei 2'200 scbmilzt. 

Aethylamin, mit Glycolid zusammengebracht, verwandelt sich in 
der Kalte schon in Glycolaethylamin. Dieser Korper ist identisch mit 
dem Einwirkungsprodukt von Aethylamin auf den GlycolsHuretither, 
welcher von H e i n t z  dargestellt worden ist. 

Wird dieses Gemisch 
auf 130° erhitzt und die entstandene, braune Masse in heissem Wasaer 
gelijst, so erbalt man zuweilen lange, weisse Nadeln, die bei l0S0 
schmelzen, und zuweilen auch Prismen, deren Schmelzpunkt 92O ist. 
Dieser Korper ist das (%ycolphenylamin CH, OH . CO NC6 H,. 

U e b e r  M o n o c h l o r n e t h y l a c e t a m i d  von HH. T c h e r n i a k  und 
N o r t o n  (Comptes rendus No. 22, 1409). Lasst man ein Gemisch von 
Essigsaureather und Aethylamin zwei Wochen lang stehen und frac- 
tionirt dann, so erbiilt man 85 pCt. reinea Aethylacetamid. Trockenes 
Clilor wirkt sehr energisch nuf diesen Korper ein; es bildet sich eine 
griine, in Wasser liisliche Fliissigkeit. Diese wurde in Eiswasser ge- 
liist und kohlensaures Kali in kleinen Portionen zugesetzt. Das so 
erhaltene Chlorathylacetamid 

Die Ausbente betragt 80 pCt. 

Das Glycolid lijst sich leicht in Anilin auf. 

ist schwer rein zu erbalten; frisch bereifet bildet ea ein neutrales, 
diinnfliissiges Liquidum von schwach carnpherartigem, reizendem Oe- 
ruch. Durch Destillation wird es zersetzt. Mit Brom erhiilt man 
tihnliche Produkte wie mit Chlor. 

Die HH. Tcherniak und Milan NBvol6 haben A e t h y l e n c y a n i i r  
(Comptes rendus No. 22, 1411) bereitet, indem sie 150g Aethylenbrorniir 
in einem Kolben mit 117 g neunzigprocentigem Cyankalium und der 
niithigen Menge Alkohol, um eine diinnfliissige Masse zu bilden, bei 
1000 zwanzig Stunden erhitzten. Im Vacuum geht bei 140-160° eine 
farblose Fliissigkeit iiber, welcbe sehr bald erstarrt. Die Krystalle 
wurden in Wasaer geliist, urn etwa unzersetztes Aethylenbromiir zu 
entfernen, und die Losung verdampft, wobei eine amorphe Masse zu- 
riickbleibt, welche bei 54O schmilzt und sehr leicht lijslich in Wasser, 
Alkohol und Cloroform ist, und aus reinem Aethylencyaniir besteht. 
Durch Reduction konnte kein normales Butylendiamin erhalten werden. 
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Hr. L a n d o l p h  (Comptes rendus No. 18,'1267) fand, dass die 
F l u o r b o r v e r b i n d  u n g e n  d e r  K o h l e n w a s s e r s t o f f e ,  wie das  
Fluorboraethylen, sehr leicht auf solche s a u e r s  t o f f h a l  t i g e  o r g a -  
n i s c h e  V e r b i n d u n g e n  r e a g i r e n ,  welche durch Verlust von Wasser 
Kohlenwasserstoffe bilden konnen. So bildet sich bei der Einwirkung 
von Fluorborathylen, C, H, BoFI,, auf Campher bei 220° ein Korper, 
welcher bei 185-190° siedet. 

liisst zwei Miiglichkeiten zu; 
man kann ihn ansehen als Methylpropyliithylbenzol, 

Die Formel dieses Korpers C,,  H ,  

oder als Aethylcymol, 
C , H , C ~ H  l c H 3  ' CxH, 

Das Anethol wird durch Fluorbor in de; I k l t e  zu einem Harz poly- 
merisirt, in der Wiirme liefert es Anisol und einen stark campherartig 
riechenden Kijrper yon der Formel C, , H I ,  0. 

Ueber das R o t a t i o n s v e r m o g e n  d e s  M c t a s t y r o l s  von Hrn. 
B e r t h e l o t  (Bulletin SociPltC! chimique 29, 354.). Das Styrol, ein 
Polymeres des Acetylens, dreht das polarisirte Licht nach links und 
zwar entspricht sein Drehungsrermiigen dem Werthe aD = -3,4'. 

Es verwandelte sich von selbst, langsam bei gewohnlicher Tem- 
peratur, rasch unter dem Einfluss der Wiirtue, in das Mctastyrol 
eine amorphe, hornartige Mssse, deren Rotationsvermogen U D  = 
- 2.2O ist. Analog verwandelt sich das inactive Styrol in inactives 
Met as t y r 01. 

Hr. D u p r 6  versuchte verschiedene Methoden, um in den Rorpern 
der Fettreibe den Sauerstoff doreh Schwefel zu ersetzen. (Bullet. soc. 
chim. 29, 303.) 

Ware es moglich in den Sauren der Reihe CnHt.+,COOH den 
ganzen Sarierstoff successive durch Schwefel zu ersetzen, so miissten 
folgende drei Arten von Kiirpern sich bilden: 1) C, Hn,,+tCS. OH, 
'2) C.H2.+,C0. SH, 3) C,,Hr,,+,CSSH. Von diesen drei Arten von 
Sauren sind nur die der zweiren Formel entsprechenden Thiosiiuren 
bekannt. Urn die Sulfo- und Thiosulforerbindungen ebenfalls zu 
erhalten, stellte Hr. DuprPl mebrere Versuche an. Urn die Thio- 
sulfopropionsaure darzustellen , liess er einen Strom von Schwefel- 
wasserstoff auf eine Gemenge von Schwefelnatrium und Cysniithyl in 
alkoholischer Liisung wirken. Es bildete sich indess hierbei n u r  
sulfopropionsaures Natron. Bei einem entsprechenden Versucli gab 
Acetoni td  sulfoessigsaures Natron. 

Ueber das K e t o n  d e r  D i b r e n z w e i n s i i u r e  von Hrn. E d m .  
B o u r g o i n  (Bulletin de la sociPlt6 chimique 29, 309). Bei der trocknen 



Destillation der Weinslure hatte man bisher nur Brenzweinsaure und 
Brenztraubenstiure erhalten. Neben diesem Korper bildet sich aber 
noch eine geringe Menge eines brenzlichen Oeles, etwa 1 pCt. Die 
fractionirte Destillation lieferte ein bei 2300 siedendes, neutrales, in 
Wasser wenig losliches Oel von der Formel C,H,O,. 

Hr. G. C h a n c e l  kommt auf die Nitroverbindungen der Ketone 
zuriick (Comptes rendus No. 22, 1405), mit welchen er sich in 
friiheren Jahren beschtiftigt hatte. I m  J a h r  1844 studirte e r  die 
Einwirkung der Salpetersaure auf das Butyron und bescbrieb den SO 

erhaltenen, schon krystallisirenden KSirper unter dem Namen Bntpro- 
salpetersaure. Spgter (1847)  wurde derselbe Korper von ibm in 
Gemeinschaft mit L a u r e n  t untersucht und als Nitropropionsiiure 
betrachtet. Neue Versuche haben Hrn. C h a n c e l  belehrt, dass dieses 
Produkt propylsalpetrige S lure  und identisch mit dem von Hrn. t e r  
M e e r  (diese Herichte VIII, 793, 1080) Nitropropan genannten Korper 
ist. Hr. C h a n c e l  ist nun nicht der Ansicht des Hrn. t e r  Meer ,  
nach dessen Formel C H ,  CH,CH(XO$) ,  , zwei Nitrogruppen durch 
den Stickstoff mit dem Kohlenstoff verbunden sind; e r  nimmt viel- 
mehr eine Bindung dumb den Sauerstoff nach dem Schema ---ON0 
an. Zwar babe Hr. V. M e y e r  die Nitrogruppen in dem Brom- 
nitropropan vermittelst Zersetzung mit alkobolischem Kali nacbge- 
wiesen, indessen liege hier eine molekulare Umlagerung innerhalb 
der Gruppe ---ON0 vor. Die anderen Ketone verhalten sich wie 
das  Butyron. Das Propion verwsndelt sich in Dinitroiithan oder Ethyl- 
salpetrigo SPure, das  Aceton unter heftiger Reaction in methylsalpe- 
trige Stiure, eine dicke, in Waeser unlosliche Flfissigkeit. Bei den 
zusammengesetzten Ketonen tritt die Gruppe O N  0 mit Vorliebe an 
das complicirtere Alkoholradical. So bildet Methylpropylketon propyl- 
salpetrige Siiure. 

Die HH. T a n r e t  und V i l l i e r s  (Compt. rendus No. 8, 486) be- 
weisen, besonders durch krystallograpbiache Vergleiche, die I d e n  t i  tiit  
Ton I n o s i t  a u s  d e n  M u s k e l n  u n d  d e m  Z u c k e r ,  w e l c h e r  i n  
d e n  N u s s b l i i t t e r n ,  den griinen Bohnen und anderen Vegetabilien 
vorkommt. 

U e b e r  d i e  S t i i r k e  von Hrn. M u s c u l u s  und Q r u b e r  (Compt. 
rendus No. 23, 1459). Die verschiedenen Karper, welche sich bei der 
Einwirkung von Diastase oder verdiinnter Schwefelsfure auf S t k k e  
bilden sind: 

LBsl iche  S t i i r k e ,  unlijslich in Wasser von 50-600; die Lasung 
wird durch Jod  roth gefiirht, die feste Substanz dagegen blau. Das 
Rotationsrermiigen ist a = + 21 80, daa ReductionsvermSigen = + 6. 

E r y t h r o d e x t r i n .  Dieser RSirper, von Hrn. Br i icke  wegen der 
Rotfarbung, die er mit J o d  annimt, so bezeichnet, bildet gewohnlich 
das  Dextrin dee Handels. Er unterscheidet sich von dern vorigen ausser 



durch seine Liislichkeit in Wasser auch dadorch, dam er  in Substanz 
oder in Liisnng durch J o d  stets roth gefiirbt wird. 

Beide Korper werden leicht durch Diastase angegriffen. 
A c h r o o d e x t r i n  a fiirbt sich nicht mit Jod  und wird etwaa dnrcb 

Diastase angegriffen. Das Rotationsvermiigen ist a = + 210°, d a s  
Reductionavermiigen = 120. 

A c h r o o d e x t r i n  8. Rotationevermogen a = + 1900, Reduc- 
tionavermiigen = 12O. Wird in 24 Stunden durch Diastase nocb 
nicht angegriffen. 

A c h r o o d e x t r i n  y. Rotationsvermiigen a = + 1500, Reductions- 
vermiigen = 28O. Diastase hat  keine Einwirkung. Verdiinnte, kochende 
Schwefeleiiure verwandeln es in Glycose. 

M a l t o s e  C,,H,aO,, +H,O. Rotationsvermiigen a = + 1500, 
Reductionsvermiigen = 66O. Es wird durch Diastase nur schwierig 
angegriffen. 

G l y c o s e  C ,  H l o 0 6  + HaO. Rotationsvermiigen a = + 560. 
Reductionsvermiigen 5: 1000. 

Das Rotationsvermiigen der verschiedenen Dextrine, welche durch 
Saccharification der Stiirke entstehen, nimmt mit dem Sacharifications- 
grad ab; dae Reductionsvermogen sowie die Widerstandsfiihigkeit 
gegen Diastase, nimmt dagegen zu. 

Die HH. M n s c u l u s  und G r u b e r  nehmen a n ,  daas die Stiirke 
ein Polysaccharid n C 6 H l o 0 5  ist. Unter dem Einfluss der Diastase 
und verdiinnter Siiuren erleiden dieee Kohlenhydrate eine Reihe von 
Veriinderungen durch Wasseraufnahme und successive Zersetznngen; 
jedesmal bildet aich Maltose, wiihrend die Molekulargewichte der neu 
gebildeten Dextrine successive bis zum Achroodextrin y abnehmen, 
welches letztere sich wahrscheinlicb durch Wasseraufnahme in Maltose 
rerwandelt. 

Die Maltose endlich selbst giebt, indem sie ein Molekiil Wasser 
anfnimmt, zwei Molekiile Glycose nach folgender Gleichung. 

CIS H,, 0 1 1  + Ha O = 2 C6 HI, 0,. 
Hr. L. P r u n i e r  (Bnlletin de  la soci6t6 chimique 29, 312) setzte 

seine U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  Q u e r c i t  fort. Wird Quercit mehrere 
Tage in geschlossenen Riihren mit concentrirter Salzsiiure auf 100° 
erhitzt, so erhiilt man beim Ausschiitteln der Mutterlangen, aus denen 
unzersetzter Quercit auskrystallisirt , mit Aether einen weissen, kry- 
stallisirten Kiirper, Monochlorquercit, C6H, ,C10,, der bei 198-200° 
schmilzt. 

Aus den Mntterlaugen kann man noch rnit Chloroform einen 
farblosen, dickflussigen Kiirper erhalten, welcher in absolutem Alkohol 
loslich ist, niimlich Monochlorquercitan, C6 H, O3 H CI. Wird der 
Quercit zwiilf Stunden lang mit Salzsffure auf 120-140° erhitzt, so 
erhiilt man einen in  breiten Nadeln schon krystallirenden Korper, der  



bei 155O schmilzt, Trichlorquercit, C, H, 0, (HCI),. LLlsst man ferner 
Salzeiure anf dieeen Kbrper einwirken, 80 erhtilt man den Penta- 
chlorqoercit, c6 H, (HCl),, welcher in gelben Nadeln krystalliairt, bei 
102O schmilrt und in Alkohol, Aether und Benzol liislich ist. Aue 
den Mutterlaugen dieser Verbindnng erhalt man bei langsamem Ein- 
dampfen eine dicke, hygroskopiache Masse, dae Monochlorquercitan, 
welchee mit Barytwaeeer behandelt Quercitan, C, H, 0,, liefert, einen 
farblosen, neutralen Riirper, welcher in Wasser und Alkohol l6slich ist. 

Nach Demeelben (Comptes rendus No. 24, 1460) wirkt Kalilauge 
wenig auf Quercit bei 100° ein; dagegen erhalt man beim Erhitzen 
auf 200- 250° Hydrochinon; ferner eine Siiure, welche viel Aehn- 
lichkeit mit der Pyrogallusetiure besitzt, Oxaleiure nod endlich etwas 
Malonsiiure. 

D i r e c t e  E i n f i i h r u n g  v e r s c h i e d e n e r  G r u p p e n  d e r  M e t a l l o i d e  
i n  d a s  B e n z o l  o d e r  T o l u o l  von HM. F r i e d e l  und C r a f t s .  Dieee 
Chemiker haben schon friiher verschiedene Synthesen mittelst Metall- 
chloriiren bewerkatelligt , besonders mit Chloraluminium. So bildete 
eich (Bulletin de  la socikth chimique 29, No. I, 2) bei der Einwirkung 
von Cyancbloriir aof Benzol ein Gemisch organischer Sffuren besonders 
Benzo6siare and Phtaleiure: 

C N C l +  C6H6 = H C l +  C 6 H , C N .  
Aus Chlormethyl und Benzol wurde bei Oegenwart von Chlor- 

aluminium Durol oder Tetramethylbenzol neben verschiedenen anderen 
Einwirkungsprodukten erhaiten. 

Wird Sauerstoff (Comptes rendus No. 14, 826) in ein Oemisch 
von Aluminiumcbloriir und Benzol, welches bie zum Sieden erhitzt ist, 
geleitet, so erhalt man einen e c h h e n ,  rothen Farbstoff, (Derivat dee 
Phenole) und Phenol. Das Toluol liefert unter denselben Bedingungen 
Kreeol. Schwefel verhalt sich wie Saueretoff, bei 75-80° bildet sich 
Phenylhydroaulfid, C, H, SH, und Phenylsnlfid, (c6 H,)s S. 

Nach dereelben Methode laeeen eich anch KohleneBure, schweflige 
Siiure , Phtaleiinreanhydrid in dae Benzol einfiihren (Comptee rendus 
No. 22, 1368). Kohleneaure giebt BenzoSsffure, wahrscheinlich nach 
folgender Oleichung : 

(Bullet. soc. chim. 29, 481). 

C6H,AlaC16 + C O ,  = C6H5COaAI9C16, 
CeH, . C O O A I , C I , t H , O = C 6 H ,  . C O O H + A l a C 1 6  .OH. 

Schwe0ige Skure wirkt noch viel energischer ein; es entwickelt 
sich viel Salzeaure, und man erhtilt die benzolschwe0ige Siiure, 
C6 H ,  S O2 H, in s c h h e n  Krystellen. Diese Verbindung iet identisch 
mit dem Kiirper, den die HH. K a l l e ,  O t t o  und O s t r o p  schon 
friiher bei der Einwirkung von Zinkmetbyl auch chlorphenylechweflige 
SIure  erhielten. 

Phtaleaureanhydrid bildet onter denselben Bedingnngen die p-Ben- 
zoylbenzo&iiure, c6 H, c 0 c6 H, C 0 0 H, deren Eigenechaften mit 



denen der von Hrn. Z i n c k e  durch Oxydation des Renzoyltoluols 
erhaltenen Siiure iibereinstimmen. Die HH. A l b r i g h  t ,  M o r g a n  und 
W o o l w o r t h  (Cornptea rendus No. 14, 887) haben auch Chlorlthyl 
a d  Benzol bei Gegenwart von Chloraluminium einwirken lassen. 
Sie erhielten unter anderen Aethylderivaten das Hexathylbenzol in 
Prismen, welchc hei 123O schrnelzen und bei 2860 sieden. 

Die HH. V i n c e n t  und D e l a c h a n a l  (Comptes rendus 340) 
fanden beim R e c t i f i c i r e n  v o n  r o h e m  H e n z o l ,  dass die Produkte, 
welche unter 80 @ destilliren, hauptsachlich aus Schwefelkohlenstoff, 
Alkohol und Cyanrnethyl bestehen. Sie schlagen vor, das Cyanmethyl 
durch Behandlung mit Alkalien zur Bereitung ron Arnmonisk und 
essigsauren Salzen industriell zu verwerthen. 

Einwirkung des R e n z o y l c h l o r i d s  auf L e u c i n  von Hrn. A. D e -  
s t r e m  (Compt. rend. K O .  8, 484). 

Getrocknetes Leucin, rnit Renzoylchlorid a u f  looo erhitzt, l a s t  
Sdzsaure entweichen , wiihrend etwas BenzoEsaure sublimirt. Zieht 
man die Masse init heissern Alkohol aus, so bleibt als amorphes Pul- 
ver das Anhydrid des Leucins oder der Arnidocapronsiiure ungeliist: 
(C,H,*NO),  . 0. In  Liisung geht ReneoEslure und ein gelber K6r- 
per, welcher in Alkohol liislich, in Wasser unloslich ist und bei 550 
schmilzt. Wasser zersetzt ihn in BenzoEsSure und das eben beschrie- 
bene A nhydrid. Dieser Kiirper ist also Renzoylarnidocapronslure- 
anhydrid: ( C , H , ,  . C,H,ONO),O.  

Herr  C h a r l e s  G i r a r d  (Bulletin Sociktd chimique 29, 50) liess 
B a r y t h y d r a t  auf V i o l a n i l i n  u n d  a n a l o g e  B a s e n  eiuwirken. Das 
Violanilin liefert mit Barythydrat unter Druck erhitzt, Ammoniak und 
eine Rosolsaure; die Sulfosaure des Rosanilinblaus liefert Ammoniak 
und Rosolsiiure; das metbylirte Blau Methylanilin und Rosolsaure; 
endlich Sulfanilinsaure, Pyrocatechin. 

Ueber die E i n w i r k u n g  d e s  Azo-  u n d  A z o x y b e n z o l s  a u f  d i e  
p r i m a r e n  u n d  s e c u n d a r e n  M o n a m i n e  von den HH. G i r a r d  und 
C a v e n t o u  (Bulletin de la sociktk chimique 29,  98). Diese Chemiker 
nehmen a n ,  dass die Farbstoffe wie Violanilin oder Rosanilin, 
welche sich bei der Einwirkung ron Nitrobenzol auf  salzsaures Anilin 
oder Toluidin und einen Ueberschuss dieser Raeen bei Gegenwart 
von Eisensalzen oder metallischern Eisen bilden, von der Bildung von 
Azoxybenzol oder Azoxytoluol herriihren nach folgender Gleicbung: 

C6 Hs N H, + C, Hs N 0, = (C, Hs)2 N, 0 + H g  0. 
Wie die HH. v. D e c h e n d  und W i c h e l h a u s  Violanilin aue 

salssaurem Anilin und Azoxybenzol erhalten haben, 80 erhielten auch 
die obengenannten Chemiker aus Diphenylamin einen Farbstoff, welcher 
alle Eigenschaften eines trisubstituirten Violanilins besitzt. Azoxy- 
benzol auf geliistes, ealzeanres Toluidin einwirkend, gab ein Gemenge 
von Violanilin, Mauvanilin und Rosanilin. 
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Dieselben Chemiker haben (Bulletin de la sociktk chimique 29, 481) 
ferner B a r y t h y d r a t  a u f  C h i n i n  u n d  s e i n e  S u l f o s a u r e ,  welcbe 
durch Behandlung des Chinins mit Schwefelsaureanhydrid erhalten 
wurde, einwirken lassen. E s  bildeu sich besonders Chinolin uod 
analoge Basen, Metbylamin und Sauren, wclche noch nicht weiter 
uutersucbt worden sind. 

Hr. Eug.  V a r e n n e  bereitet das O e n o l i n  (Bulletin de la 
socikth chimiqoe 29, log), welches im Jahre  1858 von Herrn G l h -  
n a r d  zuerst isolirt wurde und dem Wein seine rothe Farbe verleiht, 
indem er  den Wein mit Kalkmilch aufkocht, filtrirt und auswascht. 
Der  Riickstand wird in 95 procentigem Alkohol suspendirt und mit 
der niithigen Menge Schwefelsaure versetzt. Das Oenolin lost sich 
in Weingeist auf; beim Abdestilliren desselben bleibt es als 
schwarzes Pulver zuriick; es dient dazu , einige Weinsorten ktinstlich 
zu fiirben. 

U e b e r  W e i n f a r b s t o f f e  von Hrn. Arm. G a u t i e r .  Die Catechu- 
gerbsBure uird ihre Analogen, wie das Quercitin, die Oallusgerbsiiuren, 
endlich die vegetabilischen Farbstoffe sind durch sehr nahe Beziehungen 
verwandt. So z. B. kann man von dem ersten zur letzteren durch 
geliode Oxydation des Gambircatechu iibergehen. Diese Korper geh6- 
ren der aromatischen Reihe an;  sie zeigen das Verhalten von SPuren 
und sind im Wein gewiihnlich ah Eisenoxydulsalze vorhanden. Sie 
scheinen sich durcb Oxydation der entsprechenden Orrbsauren zu bilden. 

Hr. G a u t i e r  erhielt bei der Analyse folgende Zablen fiir die 
Farbstoffe dreier verschiedener Ronssillon-Weinsorten : 

G a m e y  C,,H200,,. C a r i g n a c  C,,H,,O,,. 
G r e n a c h e  C,, H,, Oa0. 

U e b e r  d a s  E r g o t i n i n  von Hrn. T a n r e t  (Comptes rendus 
888). Urn das Alkaloid des Mutterkorns krystallisirt darzustellen 
wird das  gepulverte Motterkorn rnit 95 procentigem Alkohol ausge- 
xogen, die so erhaltene Tinctur mit Natronlauge versetzt und dann 
destillirt. Der  Riickstand wird mit Aether ausgeschiittelt, um eine 
Art Seife zu entfernen und demnachst mit Wasser, dann mit einer 
Losung von Citronensiiure behandelt. Die Losung des citronensauren 
Ergotinins wird mit Aether gewascben , rnit kohlensaurem Kali ver- 
setzt, rnit Thierkohle entfiirbt und eingedampft. Aus einem Kilogramm 
Mutterkorn wurde 1.2g Ergotinin und daraus ein Drittel an kry- 
etallisirtem Alkaloid erbalten. Das amorpbe Alkaloid scheint ein 
molekulares Umwandlungsprodukt des krystallisirten zu sein. Die 
Losungen des Ergotinins farben eich sehr bald tinter dem Einfluss 
der Luft, und es  liisst sich aus ihnen dano nur die amorphe Mo- 
dification erhalten. Hr. T a n r e t  giebt dem Ergotinin die Formel 
C, H, N, 0,. Seine Salze sind amorph mit Ausnahme des schwefel- 
sauren und des milchsaureo Salzes. 

Berichte d. D. chem. Geuellschnft.  Jnhrg. XII .  20 



U e b e r  d a e  P e l l e t i e r i n ,  ein Alkaloid aus der Granadwurzel 
Ton Hrn. T a n r e t  (Comptes rendus 1270). Die Wurzeln und 
Stangel der Granadwurzel, in grobes Pulver verwandelt, wiirden mit 
Kalkrnilch getrankt, mit Wasser ausgezogen und die Auszuge mib 
Cloroform geschuttelt. Die angesauerte Cliloroformliisung liefert beim 
Verdunsten das  krystallisirte Salz des Pelletierins rnit der betreffenden 
Siiure. Urn das freie Allinloid rein zu erhalten, wurden die Salzlo- 
sungen mit Ral iumcarbaat  zersetzt und dann das Alkaloid rnit Aether 
oder besser Chloroform ausgescbiittelt. Das Pelletierin ist fliichtig, ha t  
einen arornatischen Oeruch und bildet ein farbloses Oel. Reim Ver- 
dunsten seiner Losungen an der Luft farbt es sich gelb; es siedet bei 
1860 und ist leicht loslich in Waseer, Alkohol und Aether, besonders 
sber  in Chloroform. Es wird durch Platinchlorid nicht gefiillt, a b e r  
durch Gold und Palladium. Die Salze dieser Metalle sind krystalli- 
sirt, aber sehr hygroskopisch. 

Hr. H e n n i n g e r  untersuchte die P e p t o n e  (Comptes rendus 
KO. 22, 1413). Die verschiedenen Peptone, welche bis jetzt erhalten 
wurden, enthielten viel Aschu, namlich 3-7 pCt. Durch Endosmose 
konnte Herr  M a l y  diesen Gehalt auf 0.6 pCt. reduciren. Herr  H e n -  
n i n g e r  benutzt die Digestion rnit Schwefelsaure urn reine Peptone 
zu erhalten. 

Angewandt wurden 1) einc wassrige P e p s i n b u n g ,  die durch 
Ilialyse des Magensaftes eines Hundes erhalten war ,  2) eine Pepsin- 
losung in Glycerin nach der Methode ron Herrn von W i t t i c h  er- 
halten, 3) kauflichee, sehr wirksames Pepsin. 

Die Albuminoidstoffe wurden so viel wie moglich von den mine- 
ralischen Bestandtheilen befreit, dann mit dem Funffachen ihres Ge- 
wichtes a n  Waseer, welches mit Schwefelsaure angesauert war, 
und der zur Verdauung nothigen Menge Pepsin iibergossen. Nach 
3mal  24 Stunden wurde die Flussigkeit filtrirt, durch IJaryt von d e r  
Schwefelsaure befreit und bei 60-70° eingedampft. Der  syrupartige 
Ruckstand wurde mit Alkobol in kleinen Portionen versetzt, bis sicb 
die Fliissigkeit triibte und beim Stehen in zwei Scbichten trennte. 
Die untere Schicht besteht aus unreinem Pepton, welches die fremdeo 
Substanzen enthlilt, die obere aus reiner Peptonlosung. Sie wird all- 
miihlig in ihr secbsfaches Volurnen 98 procentigen Alkohols gegossen 
und darnit stark uiogeschiittelt. Das Pepton wird mehrmals in wenig 
Wasser aufgelost und mit kaltem, dann mit warmem Alkohol gefallt. 
Um die Albuminstoffe unloslich eu machen wird die Lasung noch rnit 
Aether geschiittelt. Nach der Dialyse erhiilt man ein weieses, amorphes 
Pulver, welches sehr leicht in Wasser und in Eiseseig lBslich und 
scbwach sauer ist. Die Peptone verbinden sich mit SBuren. D i e  
Fibrin-, Albumin - und CasePnpeptone baben alle drei die gemein- 
schaftlichen Eigenscbaften der Albuminstoffe und stehen dem Gelatin 
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sehr nahe. 
man sie nicht von einander unterscheiden kiinnen. 

Ware ihr Rotationsrermogen nicht verschieden, so wiirde 

Die Analyse der drei Sorten ergab fnlgende Zahlen: 

Bschengehalt 0.31 0.054 1.15 
c 51.43 52.28 52.13 
H 7.05 7.03 6.98 
ru' 16.66 16.38 16.14. 

Hr. H e n n i n g e r  ninimt mit den HH. W i i r t z  und H o p p e -  
S e y l e r  an, dass die Peptone Hydratationsprodukte der Albuminstoffe 
seien. Sie bilden sich auch unter dem Einfluss derjenigen Korper, 
welche gewohnlich hydratisirend wirken , als Wasser oder verdiinnte 
Sauren. 

Hr. H e n n i n g e r  wandte zur Untersuchung des Einflusses wasser- 
entziehender Mittel auf die Peptone Essigsiureanhydrid an. Durch 
Erhitzen eines Gemenges von 10 Theilen Fibrinpepton und 25 Theilen 
Essigslureanhydrid auf 80' erhalt man ein Produkt, welches mit allen 
scinen Eigenschaften sich dem Syntonin n.ahert. 

Hr. P. S c h i i t z e n b e r g e r  stellte V e r s u c h e m i t W o l l e  a n  (Comptee 
rendus No. 12, 767). Wird Wolle mit wassrigem Barythydrat in Auto- 
claven erhitzt, so zeigt sie dasselbe Verhalten wie die Albuminstoffe; 
sie bildet nlmlich Ammoniak, Essigsliure , Kohlensaure und ver- 
schiedene Amidokorper. Verschiedene Wollsorten , die nntersucht 
wurden, ergaben die nahezu gleiche Zusammensetzung C =50, H=7, 
N = 17. 

U e b e r  M i l c h s t i u r e g i i h r u n g  von Hrn. B o u t r n u x  (Comptes 
rendus No. 11, 603). Hr. P a s t e u r  hat im Jahre 1857 angegeben, 
dass Zucker durch einen niedrigen Organismus i n  Milchstlure iiber- 
gefiihrt wird. Hr. B o u t r o u x  suchte dieses Ferment rein zu er- 
halten. Es iiberzieht gewohnlich die Gahrungsfliissigkeit als diinnes 
Hautchen und bildot ovale Zellen, die aus zwci gleichgrosseo 
Endzellen bestehen. Beim Beginn der OHhrung zeigen sie oftem 
grosse Verschiedenheiten in Form und Stellung, die sich indess nach 
einiger Zeit ausgleichen. 

Glycose ist zur Vermehrung dieses Ferments sehr geeignet; der 
krystallisirte Zucker dagegen vie1 weniger. Gegenwart von Saner- 
stoff ist nothwendig; die Fliissigkeit, kann sogar sauer sein. Nicht 
allein auf zuckerhaltigen Fliissigkeiten kann das  Milchsiiureferment 
sich entwickeln, sondern es gedeiht ebensogut auf einem Oemenge 
von Hefelirung und Alkohol mit oder ohne Essigsaure. Hr. BOU- 
tro u x  betrachtet das Milchsaureferment und Mycoderma aceti als ein 
und denselben Organismus, dessen Functionen je  nach der Umgebung 
in welcher er sich befindet, wechseln. 

Fibrinpepton Albntninpepton Caseinpepton 

Menschenhtrare ergaben ahnliche Resultate. 

20* 
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U e b e r  d i e  G e g e n w a r t  d e s  H a r n s t o f f f e r m e n t s  i n  d e r  L u f t  
von Hrn. P e t e r  M i q u e l  (Comptes rendus No. 6, 387). Wahrend 
Hr. P a s t e u r ,  van T i g h e m  und Andere die Umwandlung des Harn- 
stoffs': in kohlensaures Ammoniak einem niederen Organismus ZU- 

schreiben, glauben Andere, dass der ammoniakalische Harn auch ohne 
Gegenwart eines Fermentes in Giihrung iibergehen konne. Nach 
IIrn. M u s c u l u s  z. B. (1876) ware das Ferment des Harnstoffs ein 
Mucus, welcher sich in der Blase befindet und die Eigenschaften der 
liislichen Fermente besitzt. Hr. M i q  u e l  wies bei tausendfacher Ver- 
griisserung in dem Thau,  welcher in der Nahe von Fabriken, die 
kohlensaures Ammoniak producirten, oder von Orten,  wo Harn ver- 
weste, wie Closets etc., gesammelt war, ein aus je  5 Zellen bestehen- 
des, organisches Ferment nach. 

Die HH. S c h l o e s i n g  und M u n  t z  (Comptes rendus No. 13, 892) 
haben die N i t r i f i c a t i o n  d u r c h  o r g a n i s i r t e  F e r m e u t e  niiher 
studirt. Sie untersuchten , welcher Classe niedriger Organismen die 
Nitrification zuzuschreiben sei. Zu diesem Zwecke wurden besonders 
diejenigen Pilze gepriift, welche nach Hrn. P a s  t e u r  die Eigenschafi 
besitzen, leicht sauerstoff auf organisirte Korper zu iibertragen, wie 
Penicillaum glaucum, Aspergillus niger , Hucor mucedo und recemorms, 
Mycoderma aceti und vini. Die Resultate blieben indess erfolglos. 
Die Pilze besitzen nicht die Fahigkeit, den Stickstoff ZKI oxydiren. 
Ein Theil des Stickstoffs der Salpetersaure oder des Ammoniaks 
wird beim Vegetationsprocess verbraucht ; theilweise wird sogar 
freier Stickstoff crusgeschieden. 

78. H. Schiff ,  an8 Turin, 2. Februar 1879. 

Die Cumophenolcarbonsaure C6 H, . C, H7 . C 0 2  H . O H  wird 
nach E. P a t e r n b  und G. M a z z a r a  (Gazz. chim.) erhalten, indem 

man 20 g Cumophenol C, H,: bei 145-150° wahrend 8 Stun- 

den unter allmaligem Zufiigen von Natriumstiickchen einem Kohlen- 
saurestrom aussetzt. Man zersetzt die Masse durch verdtinnte Salz- 
saure, trennt Saure und Cumophenol durch eine Losung von Ammo- 
niumcarbonat und fillt  aus dieser Losung die Saurc wieder mit Salz- 
saure. Die Cumophenolcarbonsaure krystallisirt in perlglanzenden 
Tafeln, welche bei 120O.5 schmelzen, sich wenig in heissem Wasser, 
aber  leicht in Alkohol und Aether 1Bsen. Die wassrige Losung fiirbt 
sich mit Eisenchlorid violettblau. Analysirt wurden die Saure, das 
Bariumsalz ( C I o H , ,  0 3 ) 2 B a ,  das Bleisalz (C,,H,, O&Pb und das  
Silbersalz C, H, , A g o , ,  welche alle wasserfrei krystallisiren. Bei 

.c, H7 

'OH 




