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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- 
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lissins aus Aether haben dargethan, dass die fragliche Substanz in 
mehrere andere, deren Schmelzpunkte von 83 - 840 bis 87 - 880 
schwanken , zerflillt. Die auf gleiche Weise behandelte Melissinsiiure 
liefcrte eine Reihe von Verbindungen, die von 850 bis 910 schmolzen. 
Dabei hat es sich herausgestellt, dass einige Verbindungen, wie 
aus den Krystallformen und Schmelzpunkten geschlossen werden 
kann, die Melissinsaure mit der Cerotinsaure gemein hat. Die bisher 
erlangten Resultate haben den Autor von der chemiscben Individualitat 
der einzelnen , ron ihm abgeschiedenen Bestandtheile der Meliesin- 
saure nicht iiberzeugen kijnnen und deshalb hat e r  auch noch nicht 
versucht ihre Zusammensetzungen zu ermitteln. Die Untersuchung 
wird fortgestzt. 

Hr. A. P o t i l i  t z i n  giebt eine Fortsetzung seiner Untersuchung 
der .Einwirkung des Chlors auf einige wasserfreie Metallbromide'. 
Wie bereits mitgetheilt wurde, wirkt Chlor auf Natriumbromid, Kalium- 
bromid und Silberbrornid schon bei gewtihnlicher Temperatur ('200) 
ein; die Substitution geht jedoch nicht bis zum Ende, sondern nur 
bis zu einer gewissen Orenze. So wurden 2. B. nach 36 Stunden in 
Natriumbromid durch uberschhiges  Chlor in zugeschmolzener Rohre 
bei 20° 5.48 pCt. Brom substituirt und nach 120 Stunden, wobei Chlor 
in iiquivalenter Menge genommen war 4.99 pCt.; im Mittel also 5.24pCt. 
Aus Kaliumbrornid wurden durch Iberschiissiges Chlor nach 40 Stunden 
8.60 pCt., nach 48 Stunden 9.58 pCt., nach 34 Tagen 10.42 pet. 
und durch eine iquivalente Menge Chlor nach 144 Stunden 8.07 pct.,  
im Mittel also 8.75 pCt. Brom verdrangt. In Sitberbromid wurden 
durch iiberschiissiges Chlor in etwa 24 Stunden 75.37 pCt. Brom 
substituirt. Auf wasserfreies Bariumbromid wirkt Chlor nur gegen 
looo ein; nach 33 Stunden wurden bei dieser Temperatur 6.45 pct .  
Brom rerdrlngt. 

Alsdan hat Hr. P o t i l i t z i n  noch ,die Einwirkung des Selens 
auf Metallsulfides studirt. In  Anbetracht der Gesetzmiissigkeit, welche 
der Autor bei dem Studium der Einwirkung dee Broms auf Metall- 
chloride bei hoher Temperatur beobachtet hat (diese Ber. IX, 1025), 
erschien es interessant, die Substitutionserscheinungen bei den zwei- 
atomigen Elernenten kennen zu lernen. In dieser Absicht wurden 
mehrere Versuche beziiglich der Einwirkung des Selens auf Metall- 
sulfide angestellt. Die Neigung vieler Metalle jedoch Polysulfide und 
Polysenide zu bilden und die Schwierigkeiten, welche das  Arbeiten 
bei einer so hohen Teniperatur bot, die erforderlich ist um das Selen 
in zugeschmolzenen Riihren im dampfformigen Zustande zu er- 
halten, erlaubten nicht die Versuche weiter zu fiihren. Bei der Ein- 
wirkung tiquivalenter Mengen ron Selen auf Cu,S, A g 2 S  und PbS 
bei circa 600 - 7000 wurden folgende Resultate erhalten. AUS Aga s 
wurden 66.21 pCt., 68.80 und 68.66 pCt., aus C u z S  48.01 pCt., aue 
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PbS 65.72 und 55.51 pCt. Schwefel verdiingt. Der Einfluss der 
Atoingewichtagrosse giebt sich ubrigens auch in diesen wonigen Experi- 
menten kiind. 

Die HH. B e i l s t e i n  und K u r b a t o f f  theilen ,,fiber die Oxydation 
des Bromnaphtalins' mit. Als Iiauptprodukt tritt Phtalsiiure auf. 
Ausserdem entsteht noch cine brombaltige, harzartige Substanz und 
eine bronihaltige S iure  (Rrouiphtalsiiure?). 

Hr. N. S o k o l o f f  rerliest eine Abhandlung, welche die ,,Dar- 
stellungsweise und Explosionsbedingungen des Nitromannits' bespricht. 
Als die beste Darstellungsweise des Nitroniannits, welche das \'er- 
arbeiten grosser Quailtitiiten Mannit (400 g) auf einrnal gestattet und 
fast theoretische Ausheute liefert, empfiehlt der hutor  die folgende 
Variation der von S t e n  h o u s e  zur Herstellung des Nitroerythrits be- 
nutzten. Z u  1 Gewichtstheil in einem Porzellanmiirser zerriebenen 
Nitromannits werden nach und nach 5 Gewichtstheile abgekuhlter 
Salpetersaure (spec. Gew. 1.5) gegeben. Alsdann ist die erhaltene 
Liisung in ein gut mit Schnee abgekuhltes Gefiss zu giessen rind sind 
zu  derselbcn unter Urnriihren 10 Gewichtstheile kiiuf licher Scliwefel- 
s h r e  hinzufiigen. Kuhlt man das Gefiiss wHhrend der Operation nicht 
sorgflltig genug ab, so wird ein Theil des Produkts unter Entweichen 
von Stickoxyd oxydirt. Sofort nach dem Hinzusetzen der Schwefcl- 
shure  beginnt eirie weisse, klsige Masse sich abzuscheidcn, bis endlich 
die Losung erstairt. Der erhaltene Brei wird auf einen mit Asbest 
\ erseherien Trichter geworfen und verrnittelst der Luftpumpe filtrirt. 
Den Riickstand zerreibt man in einem Porzellanmorser mit immer 
neuen Mengen Wasser bis zur schwach sauren Reaction. Um den 
Kitromannit von den letztcn Spuren SIure zu befreien ist ein Waschen 
niit heisser Sodal6sring erforderlich. Das auf diese Weise hergestellte 
uiid getrockuete Prkparat erleidet beini Aufbewahren eine Zersetzung, 
es beginnt nuch einiger Zeit sauer zu reagiren. Durch wiederholtes Um- 
krystalliren aus Alkohol wird Nitromannit rollkonimen rein in langen, 
weisseu h'adelu erhalten. Er schrnilzt bei 112- 113O, zersetzt sich 
dariiber hinauf erhitzt und erstarrt bei 93". Das spec. Gewicht der 
krystallisirten Verbindung ist bei 0' = 1.604, der geschrnolzenen 
(nach drei verscliiedenen Bestimmungen) bei derselben Temperatur 
= 1.446; 1.503 rind 1.537 gefunden worden. Diese Verschieden- 
heit hlngt  nach der Angabe des Autors von den Abkuhlungsbe- 
dingungen der geschmolzenen Verbindung ab. In reinem Zustande 
liisst sich der Nitromannit unverlndert aufbewahren. Beirn Zu- 
sammentretfen rnit einem gluhenden Lhahte oder rnit der Gasflamme 
fiudet nur ein Schmelzen, aber keiiie Verbrennung statt. Wird die 
Verbindung auf gliibende Kohlen geworfen, SO erfolgt, nachdem 
die Masse geschmolzen , eine Verpuffung. Der  Nitromannit lasst 
sich gut pressen und in  einem Porzellanmorser ohne Gefahr zerreiben. 
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'In gepresstem Zustande liisst e r  sich schneiden und siigen. Von 
einem Hammerschlage getroffen, explodirt die Verbindung vie1 starker 
als Knallyuecksilber. Die Explosion des Nitromannits erfolgt auch, 
wie bereits in einer friiherexi Correspondenz erwahnt worden ist, unter 
dem Einflusse verschiedener, explodirbarer Stoffe, wie Knallqueck- 
silber und dergleichen. Gepresster Nitromannit detonirt in Metall- 
kapseln unter dcm Einflusse der Explosion des Knallquecksilbers 
und dergleichen Stoffe nur dann,  wenn eine gewisse Quantitat 
pulrerfijrmigen Nitromannits zugegen ist. Frei liegender, in Kapseln 
xiicht eingeschlossener Nitromannit detonirt nur unter dem Einflusse 
des explodirenden Diazobenzolnitrats. Aus diesen Experimenten zieht 
Hr. S o k o l o f f  den Schluss, dass die Explosion des Nitromannits durch 
e i w n  bestimmten Ton hervorgerufen wird. 

185. E. Baumann: Bericht iiber physiologische Chemie. 
(Zeitschrift fiir physiologische Chemie von F. H o p  p e - Se yler.) 

E. T a u b e r .  B e i t r a g e  z u r  K e n n t n i s s  i i b e r  d a s  V e r -  
h a l t e n  d e s  P h e n o l s  im t h i e r i s c b e n  O r g a n i s m u s .  Bd. 2, S. 366. 
Verfasser bestimmte die Mengen von Phenol, welche nach dessen 
Eingabe aus den] Harn von Hunden, durch Destillation desselben 
mit Salzsaure, wieder gewonnen werden konnen. Nach taglichen 
Dosen von 0.24 g Phenol wurden 53.8 pCt. desselben auf diese 
Weise nicht wiedergefunden. Nach Eingabc von 0.12 g Phenol ver- 
schwanden 68.7 pCt., nach Dosen von 0.48 g pro die wurden 45.1 pCt. 
der eingegebenen Menge aus dem H u n  nicht wieder erhalten. Nach 
0.06 g Phenol gingen nur Spuren desselben ( a h  Aetlierschwefelsaure) 
in den Harn iiber. 

Ein Uebergang des verschwundenen Pheiiols in Oxalsaure lies8 
sich nicht constatiren und Verfasser schlicsst, dass dasselbe zu Kohlen- 
saure und Wasser oxydirt worden sei. 

A. T a k i c z .  B e i t r a g  z u r  L c h r e  v o n  d e r  O x y d a t i o n  im 
O r g a n i s m u s .  Bd. 2 ,  S. 371. Verfasser sucht die Frage zu ent- 
scheideii , ob die Uniwandlungsprocesse i n  den Geweben auch dann 
fortdauern, wenn aller Sauerstoff aus dem Blute entfernt is't. Durch 
anderweitige Beobachtungen ist festgestellt, dass die Oxydation in den 
thierischen Organen eine Zeit lang nach dem Tode fortdauert. Da- 
mit steht in Einklang das Ergebniss einer ersten Versuchsreihe, in 
welcher Bestimmungen ausgefiihrt werden von Glykogen , Zncker, 
Milcbslure und Fettsauren in den Muskeln der Hinterlaufe cines Ka- 
ninchens. Der  eine Hiaterlauf wurde unmittelbar nach Unterbindung 
der Art. crur. amputirt und untersucht; e r  zeigte einen griisseren Ge- 




