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atoff in Kohlensiiure, Di- und Tribrombenzo6sHure zeraetzt, wlihrend 
Jodwasserstoffsiiurc sie in Metamidobenzo&aliure iiberfiihrt. 

Die HH. A. S e m l j a n i z i n  und A. S a y t z e f f  theilen ,,fiber Um- 
wandlung der Oxyvalerianaaure, welche bei der Oxydation des Allyl- 
dimethylcarbinole enbteht, in Angelicasaure' (Journ. d. R. pbys.-chem. 
Gee. XI, 31) mit. Die Autoren baben unter dem EinRusae von Phos- 
phortrichlorid auf den Aethylather der Oxyvaleriansaure, welche bei 
der  Oxydation des AllyldimetbylcarbinoIs entsteht, den correspondi- 
renden Aether einer Angelicasaure und aus diesem die freie Siiure 
dargestellt : 

Letzteres kryatallieirt aus der wiisserigen LBsung in ziemlich langen, 
glanzenden Nadeln und schmilzt bei 68.5-69O. Daa Bariumsalz ist 
ziemlich leicht in Wasser Iiialich und scheidet sich aus der Liisung in 
der  Form einer durchsichtigen, krystallinischen, aus sehr eng anein- 
ander gewachaenen, prismatischen Krystallen bestehenden Rinde aus. 
Die Eigenschaften der SHnre und des Bariumsalzea weisen auf die 
Identitat der in Rede stehenden Angelicasaure mit derjenigen, welche 
bei der Oxydation der Valeriansiiure aue Gabrungeamylalkohol rnit 
Kaliumpermanganat entateht, hin. 

Die HH. K. R j a b i n i n  und A. S a y t z e f f  (Journ. d. FL phys.- 
chem. G. XI, 29) haben durch Zusarnmenbringen ron Allyljodiir, Zink 
und isobuttersaurem Aethyl ,,Diallylisopropylcarbinol' dargestellt. D e r  
Alkohol siedet bei 182--185O, ist in Wasser unliislich, hat  bei Oo 
das spec. Oew. 0.8647, bei 20° (auf Wamer bei Oo bezogen) 0.8512 
a n d  den Ausdehnungscogfficienten 0.00079, absorbirt beim Stehen an 
der  ,Luft Sauerstoff und liefert unter dem Einflusse von Kaliumbichro- 
mat  und Schwefelsaure, Kohlensiiure und Essigsiiure. 

(CII,)aCOH.CHa.CO,C,H, - H,O = (CH3)aC :$= C H .  CO,C,H,. 

183. a. Wagner, aus St. Petersburg, 11.123. l i i r r  1879. 

S i t z u n g  d e r  r u s s i s c h e n  p h y a i c o - c h e m i s c h e n  O e s e l l s c h a f t  
a m  11./23. J a n u a r  1879. 

In  der zu besprechenden Sitzung sind folgende Mittheilungen, 
welche in dem Journal der russischen physico-chemischen Gesellschaft 
theils schon erschienen sind, theils in dem 3. Hefte erscheinen werden, 
gemacht worden. 

Von Hrn. M. G o l d s  t e i n  .fiber Siedepunkte normaler Aethane.u 
A u s  der nachstehenden Zusammenstellung der Siedepunkte der in Rede 
stehenden Kohlenwasserstoffe : 
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Kohlenwasserstoffe Siedepnnkte Differemen 

38O 
31° 
29 O 

250 

c4 HlO + l o  
c5 H l ,  + 390 
C6 HI, 

c* H I S  

C ia  Has 

+ 700 
+ 990 
+ 124O 
+ 2020 

Cl ,  H34 -t 278O 
ist leicht eu ersehen, dass den gleichmiissjgen Molekulargewichtsunter- 
schieden der angefiihrten Verbindungen um CH, keine RegelmLsig- 
keit in den Siedepunktsdifferenzen entspricht, dass die Siedepunkts- 
differenzen j e  zweier benachbarter Homologen mit der Zunahme des 
Molekulargewichts immer kleiner werden und dass diese, im Anfange 
betrachtliche Abnahme spiiter weniger scharf wird. Diese Scblussfol- 
gerungen driingen Hrn. G o l d s t e i n  die Idee auf, dass die Siedepunkte 
der angefiihrten Rohlenwasserstoffe nicht nur von dem Molekular- 
gewicht, sondern noch von einem anderen Factor abbangen. Dieser 
andere Factor ist nach seiner Meinung das Verhaltniss der im Mole- 
kiil des Aethane vorhandenen Anzahl Wasserstoffatome zu derjenigen 
der Kohlenatome, welches vermittelst der allgemeinen, die Zueammen- 
setzung des Aethans ausdriickenden Formel ermittelt werden kann, 
Nach dieser Formel ist das gesuchte Verhaltniss gleich 

n 

'7 

4.19 + 2 
4.19 

2 n i - 2  2 -- - 2 + ;  . 
Setzt man statt n verschiedene Zahlen ein, so wird die Formel 

2 
n 2+-. 

Differenzen Differemen 
0.027.. 
0.022.. 
0.01818.. 
0.01515.. 
0.0136.. 
0.0102 
0.,009467 
0.00833.. 

Aus dieser Tabelle geht hervor, dam,  vollkommen analog der 
besprochenen Abnahme der Siedepunktsdifferenzen , das Verhaltniss 
der Anzahl Wasserstoffatome zu derjenigen der Kohlenatome mit dem 
Ortisserwerden des Molekulargewichts immer kleiner wird und zwar 
im Anfange pl6tzlich, hernach aber immer mlssiger. Diese Analogie 
giebt Anlass, sich nach einer Abhangigkeit des Abnehmens der Werthe, 
welche die Siedepunkte der Aethane vorstellen, von dem Kleiner- 

bei n = 9 zu 2.22 
- n -  10 - 2.20 

1.00 bei n = 1 zu 4.00 
- n = 2  - 3.00 0.33.. - n = 3  - 2.66 - n =  11 - 2.1818 0.166.. - n =  12 - 2.166 0.100 - n = 4  - 2.50 

- n =  13 - 2.1538 0.06. . - n = 5  - 2.40 
- n =  14 - 2.1428 
- n =  15 - 2.133 

0.0473 - n = 6  - 2.33 

- n =  16 - 2.125 
0.036 - n =  8 - 2.250 

- n = 7 - 2.286 
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werden der das  Verhiltniss von Wasserstoff zum' Kohlenstoff RUB- 

driickenden Zahlen umzublicken. Eine solche Abhfingigkeit glniibt 
Hr. G o l d s t e i n  mit einiger Wahrscheinlicbkeit gefunden zu haben. 
E r  nimmt an, dam die Differenz in den Siedepunkten j e  zweier be- 
nachbarter Aethane mit der Molekulargewichtszunahme der Znhl 19 I )  

immer naher tritt, dieselbe aber niemals erreicht. Auf diese Weise 
muss ein Aethan urn 19 + a hiiher sieden, als sein n b h s t  niederes 
Homolog. Es kann nun angenornnien werden, dass die Erhiihung des 
Siedepunkta um 19 O von der Molekulargewichtszunahme des Kohlen- 
wasserstoffs urn CH, herriihrt, wahrend die Siedepuuktssteigerung urn 
a von der Differenz der Verhaltnisse zwischen der Anzahl Warner- 
stoffatome zu derjenigen der Kohlenatome in den Molekiilen zweier 
benachbarter Kohlenwasserstoffe in Abhangigkeit steht. Diese Differenz 
ergiebt sich aus der Formel: 

a ist also = J(- --- 2 ---) 
n ( n + 1 )  ' 

Bei der eingehenderen Untersuchung dieser Frage stellt es sich 
heraus, dass die Annahme einer einfachen Proportionalitfit zwischen 

eine so 
2 den Veranderungen der Orosse a urid der Grosse -___ 

n (n + 1) 
treff liche Uebereinstimmung der berechneten Siedepunkte mit den ge- 
fundenen nach sich zieht, dass die wirkliche Existenz dieser Propor- 
tionalitat als eine sehr wahrscheinlicbe erscheint und als Basis bei 
den weiteren Berechnungen dienen kann. Wenn wir nun mit a' die 

Function einer neuen Differenz _ _ _ - -  bezeichnen, 80 wird: 
n' (n' + 1) 

2 - 
a n (n + 1 )  n' (n'+ 1) 

2 n (n  +-i) a' 
_ -  = . -. - 

~. 

n' (n'+ 1) 

und 

Auf diese Weise wiirde die Moglichkeit gegeben, eine beliebige 
Grosse a zu ermitteln, sobald uns der Werth a, welcher einer ge- 

entspricht, bckannt wire. 1st z. B. n = 4, 
2 wissen Differenz 

n (n + I) 

1) Aus der angefdbrten Tabelle geht wohl hervor, dass die Siedepunktsdifferenz 
je zweier benachbarter Glieder der Reihe von C , , H , 6  bis C l b  H,, gleich 19 ist, 
aber Hr. G o l d s t e i n  h l l t  diem beiden Kohlenwasserstoffe filr unrein und ihre wirk- 
lichen Siedepunkte nir hSher liegend. Er beabsichtigt dieselben synthetiscb dar- 
zustellen. 
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so liisst sich a in'folgender Weise berechnen. Der  Auedruok 19 + a 
etellt die Differenz in den Siedepunkten zweier benachberter Kohlen- 
wasserstoffe dar ;  da C , H l 0  bei + 10 siedet und C,HI9  bei 39O, 
so ist die Differenz zwischen ihren Siedepunkten = 38 = 19 +a, 
wnraus a = 19. Setzt man nun in die Gleichung 2 etatt a -  19 
und statt n - 4 ein, so wird: 

2 - -~ 

(3 )  
380 

n' (n'+ 1) . 1 9  = 20 und a'= 20 
2 n' (n'= 1) 

n' (n'+ 1) 

- 39 
G' 
_ -  

.._ - __ 

Qiebt man n' verschiedene nurnerische Bedeutung, so werden ver- 
schiedene Werthe fiir a' erhalten. 1st uns aber a' fur irgend ein 
Aetban bekannt, so wird sich die Differenz (19 + a') zwischen seinem 

. Siedepunkte und demjenigen des nachstfolgenden Homologen leicht 
berechnen Iassen. Urn dies Ziel zu erreichen, braucht man nur a n  
Stelle von a' die Gleichung 3 einsetzen: 

389 
n ( n ' +  1) 

19+a' = -I-.-- + 19 . . . . . (4) 
Die folgende Tabelle ist vermittelst dieser letzten Gleichung be- - 

rechnet worden. 
. .. . .. 

I 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

380 
n' (n' + 1) 

1- -. - 

190 
63.3 
31.6 
19 
12.6 
9.05 
6.78 
5.25 
4.22 
3.45 

. . -. -. ... 

19 + a' 

209 
52.3 
50.6 
38 

Kohlen- 
wasser- 
stoffe 

n -  
b H 4  
C a  He 
c3 HI! , c, HI0 

31.6 , C , H , ,  
28.05 C, H,, 
25.78 1 C, H,, 
24.28 C,  H , ,  
23.22 I C,Ra0 
22.45 C,,H,,  
21.88 C , ,  H,, 
21.44 C , ,  H,, 
21.09 I C, ,  II,, 
20.51 C, ,  H,, 
20.58 C , ,  H,, 

I c , ,  H,, - 

Siedepunkte 

berechnet 

- 340.9' 
- 131.9' 
- 49.6" + 1 0  

390 
70.6 O 

98.65O 
124.43O 
145.7 1 O 

171.93O 
194.38O 
216.26O 
237.7O 

refnoden 

- 
- 
- 

+ 1" + 39" 
70° 
990 

124O - 
- 
- 

2020 - 
- 258.79O 

300.18O I 275O 
279.6' ~ - 

Zurn Schluss bebt Hr. G o l d s t e i n  hervor, dass wenn die Siede- 
punkte der Aethane Functionen ihres Molekulargewichts, des Verhllt- 
niases der Anzahl Wasserstoffatome zu derjenigen der Kohlenatome 
im Molekiil und der Structur sind, man beim Vergleich der Siede- 
punkte isomerer Kohlenwasserstoffe den Einfluss der Strnctur auf 
den Siedepnnkt wird ermitteln und umgekehrt vermittelst des Siede- 
punkts eines Aetbans seine Structur ausfindig rnachen kiinnen. Kiinftig 



benbsicbtigt der Autor aucb die Siedepunktsregelmlissigkeiten der an- 
gcsattigten Koblenwasserstoffe seinem Studium zu unterwerfen. 

Von Hrn. P. G o l u b e f f  .fiber Nitro- und Amidoderivate des 
Desoxybenzoins.' Dem hieriiber schon Mitgetbeilten (diese Be- 
richte XI,  1939) ist nocb Folgendes beizufsgen. Mononitrodesoxy- 
benzoin krystallisirt in Tierseitigen Prismen, welche gewiibnlich zu 
dicken, niebr oder weniger langen Plattchen verwachsen, ist in 22.5 
Tbeilen siedenden und 5.97 kalten Alkohols (95 pCt.), gut in siedendem 
Eisessig, ziemlich gut in Ligroin schr schwer in siedendem, fast gar 
niclrt i n  kaltem Aether und in Wasser gar nicht liislich, schmilzt bei 
140- 142 O und zersetzt sich bei der Destillation. Mit kaustischen 
Alkalien iiefert die Verbindung, besonders in Qegenwart von Alkobol, 
riolette Farbeureaction. Cbromsaure oxydirt das Mononitrodesoxy- 
benzoin zu Benzesiiure und Nitrobenzoesaure. Das Platinchlorid- 
doppelsalz des Monoarnidodesoxybenzoins (C, H, ,ON),PtCl, krystal- 
lisirt in grossen, secbsseitigen, orangefarbigen, goldglffnzenden Platten. 

Von den H H .  G. L a g e r m a r k  und A. E l t e k o f f ,  ,,iiber Ein- 
wirkung von Schwefelsaure auf Acetylen.' D a  die Richtigkeit der 
Aogabe dieser Herren beziiglicb der Entstebung von Crotonaldehyd 
beim Zusammenbringen von Acetylen und Scbwefelsaure (diese Be- 
richte IX, 637) oon B e r t b e l o t  und Z e i s e l  bestritten wurde, so 
haben sie ibre friiberen Experirnente wiederbolt. Vor Allem richteten 
sie ibr Bemiihen auf die Darstellung des von Vinylbromiir freien 
Acetylene, da  die citirten Cberniker die Entstebung von Crotonaldehyd 
gerade der Anwesenbeit dieser Beimengung in den1 Acetylen, mit 
welchem L a g e r m a r k  und E l t e k o f f  operirt haben, zuscbreiben. Zu 
diesem Zwecke liessen sie den aus Aethylenbromiir dargestellten 
Koblenwaseerstoff mehrere Male durcb siedende, weingeistige Kalilaoge 
passiren und fiibrten ibn alsdann in die Silberverbindung iiber. Die 
gut ausgewascbene Silberverbindung wurde mit scbwacber SalzsHure 
zersetzt und das entbundene Acetylen mit concentrirter Scbwefelsiiure 
gescbiittelt. Sebr sinnreich ist die Weise, wie sie sich yon der Ab- 
wesenbeit des Vinylbrorniirs in dem auf diese Weise gereinigten 
Acetylen iiberceugt baben. Sie tauchten namlich in die Flascben, in 
welchen der Kohlenwasserstoff llngere Zeit mit Schwefelsaure ge- 
scbiittelt war l), Streifen von blauem Lackmuspapier ein, und da  letz- 
teres bei dieser Operation nicht geriitbet wurde, SO schlossen sie 
daraus auf die Abwesenbeit des Bromwasserstoffs und somit des Vinyl- 
bromiirs. Nachdem die Entstehung des Crotonaldebyds durch Oxy- 
dation zu Crotonsaure von neuem constatirt war ,  baben die Autoren 

1) Es ist dabei noch besonders hervorzuheben, dass die Autoren nngeben, es  
sei ihnen niemals gelungen, die gesamnite Menge des angewandten Acetylens mit 
Scbwefelsaure zu verbinden. Der grijsste Theil des Kohlenwasserstoffs blieb selbst 
nach langeni Schiltteln unangegriffen. 

_- - 

Borichte d D. rhem Gesellsrllart Jalirg XI1 47 



mit aus Acetaldehyd vermittelst Zinkchlorid dargestellten Crotonaldehyds 
rinige Experimente ausgefiibrt, welche ihnen Reweise fiir die Identitat 
dieser Verbindung rnit dem Vinylalkohol von B e r t h e l o t  geliefert 
haben. Vor Allem hat sich die Fahigkeit des Crotonaldehyds sich rnit 
Essigsiiure zu verbinden herausgestellt. 1 Theil Crotonaldehyd wurde 
mit 2 Th.  Essigsaure in zugeschrnolzenen Riihren auf 100O 100 Stonden 
lang erhitzt, und die Menge der nach dieser Operation zaruckgc- 
bliebenen freien Siiure bestimmt. Das Experiment lehrte, dass die 
Menge dr r  verschwundenen SBore i n  Reziehung zu derjenigrn Quan- 
titat derselben, welche erforderlich ist, eine dem Crotonaldehyd gleichc 
Gewichtsmenge Vinylalkohols zii Ltherificiren, gleicb 9.0s pCt., also 
gernde dieselbe, wie die, welche von B e r t h e l o t  (ca. 10 pCt.) ge- 
fiinden war. Wird der Crotonaldehyd rnit Essigsiiure 10 Stunden lang 
auf 200° oder auf 150O erhitzt, so entsteht eine Btherische, aro- 
matische, an Benzozather erinnernd riechende Fliissigkeit. Ein rnit 
denselben Eigenschaften ausgestattetes Produkt erbielt aber B e r  t h e l o  t, 
als er die unter dem Einflussc von Schwefelssure auf Acetylen erlxngte 
Verbindung in gleicher Wcise behandelt hatte. Endlich haben L a g e r -  
m a r k  und E l t e k o f f  beobachtet, dass beim Verdunstenlassen des 
Crotonaldehyds a u f  einem C'hrglxse keine Krystalle zuriickbleihen. Er 
rerhalt sich hierbei also in ganz derselhen Weise, wie nach B e r t h e -  
lo t ' s  Aogaben der eogenannte Vinylalkohol. Ein zehnstiindiges Er- 
Iritzen des Crotonaldehyds auf 130 in zugesehniolzener Riihre rnit 
Essigs~ureanhydrid hat den Autoren ein dickflussiges, aromatitich 
riechendes Liquidum geliefert, welches unter gewijhnlichern Drucke 
hei 205-2100 unzersetzt destillirte, bei 14') das spec. Gewicht 1.05 
iind die Zusammensetzung c, H, (c, €1, 02)a hatte. Die angefiihrten 
Thatsachen heben wohl jeden Zweifel an  der Identitat des Croton- 
ddphyds mit dem Vinylalkohol von B e r t b e l o t .  

Von Hrn. G. G u s t a v s o n  ,,fiber Verbindungen des Cymols mit 
Aluminiumbromid und Aluminiumchlorid.' Wahrend Benzol und To- 
laol rnit Al ,Br6 und Al2CI6 Verbindungen liefern, in welchen aof 
je 1 Molekiil der Aluminiumbaloidverbindungen G Molekiile der be- 
treffenden Kohlenwasserstoffe enthalten sind, sind die entsprecbenden 
Cymolrerbindungen nach den Formeln 

A12Br, .  3(C,0H14) und AI,Cl,. 3 ( C , , H , , )  
zrisammengesetzt. Diese Verbindungen entstehen, wie die schon fruher 
beschriebenen, beim Einleiten von Haloidwasscrstoffsauren in Liisungen 
\ o n  Al, Br, oder Al, C1, in Cymol und stellen durchsichtige, ziemlich 
schwer bewegliche, rothbraune Flussigkeiten dar. Die erstere hat bei 
0" das spec. Gewicht 1.493, bei 1 6 0  1.477, wird durch Wasser 
/ >rsetzt, reagirt sehr energisch rnit Brom und liefert dabei Pentabrom- 
roluol und Isopropylbromiir. Das spec. Gewicht der entsprechenden 
-\l~iminiumchloridrerbiodung ist bei Oo 1.139 and bei 18O 1.127. 
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Auch sie ist durch Wasser zersetzbar und reagirt energisch mit Brom 
und Chlor. 

Von Hrn. A. P o t i l i t z i n  eine vorlaufige Mittheilung ,,fiber Ein- 
wirkong des Saoerstoffs auf Maloidsalze und iiber Verdrangung von 
Brom durch Chlor aus wasserfreien Metallbromiden.' Die Einwirkung 
des Chlors verlauft unter diesen Bedingungen in anderer Weise, als 
in Gegenwart ron Wasser , oder krystallffaaserhaltiger Salze. Auf 
wasserfreie Metallbromide wirkt trocknes Chlorgas langsam und bis 
zu einer gewissen Grenze eio, wobei die letztere von der Temperatur 
abhiingig ist. Die Einwirkung des Chlors auf Rromkalium, Queck- 
silberbromid und Bromsilber beginnt bei gewijhnlicher Temperatur, 
aber nicht augenblicklich; Bromnatrium wird unter diesen Bedingungen 
erst nach 24 Stunden und zwar sehr spiirlich angegriffen, wahrend 
die substitution ron Brom durch Chlor in Barium- und Strontium- 
bromid erst gegen 100° stattfindet. Die Anwesenheit geringster Spuren 
von Feuchtigkeit erleichtert die Einwirkung bereits sehr wesentlich. 
Die Experimente wurden in zugeschmolzenen Rohren bei Chloriiber- 
schuss ausgefihrt. Weiter wurde gefundcn, dass Sailerstoff fahig ist, 
die Haloide aus ihren Verbindungen mit Metallen und zwar mit ver- 
schiedener Loichtigkeit zu verdrangen. So gelingt es  beim stunden-, 
oder anderthalbstonden langen Erhitzen Ton Kalium- und Natrium- 
bromid und Barium - und Strontiumchlorid in Platinschiffchen in 
trocknem Sauerstoffstrome nur Spuren der Haloide zu verdrangen. 
Mit Chlorcalcium, Bromcalcium, Brombarium und Bromstrontium ver- 
lauft die Reaction bedeutend leichter, besonders mit Bromcalcium. 
Auf diese Verbindung wirkt der Sauerstoff bei 300° schon wihrend 
einiger Minuten merklich ein. Ueberhaupt ist die Leichtigkeit. mit 
der Sauerstoff Brom in Metallbromiden der Calciumgrnppe substituirt 
umgekehrt proportional den Atomgewichten dieser Elemente. Gleich- 
falls ziemlich leicht rerdriingt Sauerstoff die EIoloide aus Cd Cl,, 
P b  Cl,, Cd Br, und P b  Br,. Gegenwiirtig ist Hr. P o t i l i t z i n  mit 
Bestimmungen der Mengenverhaltnisse der an der Reaction betbei- 
ligten Substanzen und der Ermittelung der Reactionsbedingungen be- 
schaftigt. Dieees ist in der Beziehung wicbtig, dass die oben er- 
wiihnten Erscheinungen von dem Standpnnkte des thermochemiscben 
Princips aus betrachtet, nach welchem jede Reaction, welcbe ohne 
Betheiligung einer ausseren Energie ror sich geht, nach der Richtung 
rerlauft, in welcher Verbindungen producirt werden , bei deren Ent- 
stehen am meisten Warme frei wird, schwer oder gar rollkommen un- 
begreif lich erscbeinen. 

Von Hrn.  W. L u g i n i n  ,,fiber den Einflues der Substitution uuf  
Warmetonullgen bei der Salzbildung.' Die vom Autor ausgefiihrten 
Experimente haben ihm folgende Resultate geliefert. 

47' 
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Anilin und Paratoluidin sind weit schwachere Basen, als Am- 
moniak. Anilin entwickelt bei der Verbindung mit Salzsaure (alles 
geliist) 7.44 Cal. Der  Eintritt von Chlor in das Auilinmolekiil driickt 
die Quantitat der bei der Verbindung mit Salzsaure freiwerdenden 
Warme herab. Paranitroanilin entwickelt beim Verbinden mit Chlor- 
wasserstoff betrachtlich weniger Warme, als die Chloraniline (alles 
gelost). Bei der Einwirkung der Monochlor- und Trichloressigsaure 
auf Na,O (alles gelost) wird mehr Warme frei, als es bei der Essig- 
saure der Fall ist und von diesen beiden entwickelt die Monochlor- 
essigeffure etwas mehr , ah die Trichloreesigsaure. Amidoessigsiiure 
verbindet sich mit Na,O (2.9 Cal.) und Salzsaure (0.98 Cal.) 
unter unbetrachtlicher Wiirmeentwicklung. Dasselbe Verhalten zeigt 
Alanin. Nitrobenzoesliure entwickelt mehr Warme als BenzoE- 
saure nur dann,  wenn die reagirenden Verbindungen von Wasser 
getrennt betrachtet werden; in gelostem Zustande ist der Einflues 
der Nitrogruppe wenig merklich. Aehnliches wird auch bei der 
Trichloressigsaure wahrgenommen , obwohl dieselbe auch in ge- 
lostem Zustande mehr Warme, als EssigsIure entbindet , wird der 
Unterschied betrachtlich grosser, wenn die Substanzen ron Wasser 
getrennt behandelt werden. Die Einfiihrung der Groppe NH, in  
das Molekul der BenzoGsaure druckt die beim Verbinden rnit N a 2 0  
freiwerdende Warmemenge betrachtlich herab, aber nicht in dem 
Maasse, als in der fetten Reihe (von 13,5 Cal. bis auf 9,6 Cal.). Beim 
Zusammentreffen mit Chlorwasserstoff entwickclt die AmidobenzoE- 
saure (allea gelost) 2.75 Cal. Der Eintritt der Nitrogruppe in  das  
Phenolmolekiil vergrijssert die bei der Einwirkung auf Na, 0 freiwer- 
dende Wiirmemenge proportional der Anzahl der ausgefiihrten Substi- 
tutionen. In  dieser Hinsicht iibt die Einfiihrung von N O ,  denselben 
Effect aus wie die von 2 Atomen Chlor (alles geltist). In  ahnlicher 
Weise verhalt sich die Nitrogruppe auch in dem Anilin und seinen 
Homologen. Endlich hat Hr. L u g i n i n  beobachtet, dass die Warme- 
mengen, welche bei der Einwirkung der drei ieomeren Nitrophenole 
a u f  Na, 0 entwickelt werden, einander ewar sehr nahe stehen, aber 
nicht gleich sind. Dasselbe Verhelten zeigen die drei isomeren Mono- 
chloraniline. 

____ 

184. G. Wagner,  an8 St. Petersbnrg, 143. April. 
S i t z u n g  d e r  r u s s i s c h e n  p h i s i c o - c h e m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  

a m  1./13. F e b r u a r  1879. 
Hr. S c h a l f e e f f  berichtet ,,fiber Meliesinslure'. Der  Aator hat 

sich iiberzeugt , dass weder Melissin, noch Melissinsaure einheitliche, 
chemische Verbindungen sind. Die Krystallisationsversuche des Me- 




