
Spaltbarkeit nicht nachweisbar. Ebene der optischen Axen 
# 00 P 00 = 010. 

XI. Chlorid vom Schmelzpunkt 470. 
Krystallsystem: monosymmetrisch. 

a : b : c = 1.05538 : 1 : 1.80G5; /3 = 860 22'. 
Formen: c = O P  = 001, a = m P  m =  100 

p = m P =  110; o = - P2 = 122; w = +p2  = i 2 2 .  
Die Rrystalle sind farhlos, tafelfiirmig nach c = 001. 

Normalenwinkel : 
'a : o = 100 : 122 = 650 57' 
* c :  o = 001 : 122 = 6-20 9' 
* O  : o = 122 : lF2 = 106O 34'. 

Die Krystalle spalten ziemlich gut nach a. Auf dieser Fliiche be- 
merkt man in convergentem, polarisirten Lichte die optischen Axen 
in 00 P m dispergirt mit ziemlich stark geneigter Mittellinie. 

Die Messongen kijnnen bei beiden Arten von Krystallen nur ale 
angengherte gelten, d a  dieselben a n  der Luft bald triibe werden.' 

Zur vijlligen Aufklarung der relativen Constitution beider Chloride 
sind Versuche mit dem in der Seitenkette chlorirten Orthotoluylsaure- 

chloride C, H,<., $ ~ $ '  und mit dem Chloride des Phtalalkohols 

C6 H, <::: im Gange. Ebenso bin ich mit dem Studium der 

weiteren Einwirkung von Phospborpentachlorid auf beide Chloride. 
momentan beschaftigt. 

M i i n c h e n ,  den 24. Februar 1880. 

R e f e r a  t e. 
Der  Vorstand der Chem. Gesellschaft bat  beschlossen, statt der 

bisherigen Correspondenzen aus einzelnen Lgndern systematisch ge- 
ordnete Referate aus den wichtigeren Fachjourrialen erscheinen ztx 
lassen. Die von dem Vorstnnde ernannten Berichterstatter werden die 
von ihnen erstattelen Referate mit ihren Namen zeichnen. Mit der 
Anordnung dieser Referate ist der Unterzeichnete f i r  das J a h r  1880 
betraut worden. 

Das zu dem Ende vereinbarte Programm stellt, sich die Aufgabe, zu- 
nachst den Inhalt aller Originalmittheilungen wiederzugeben, welche den 
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Gebieten der a n  o rg a n i  s c h  e n, o r g a n  i s c h  e n  , a n  a l y  t i  s c h  e n und 
p h y s i o l o g i s c h e n  C h e m i e  angehiircn, sofern e r  durch die Berichte 
der Oesellschaft nicht bcreits bekannt geworden ist. I n  diesem Sinne 
sol1 erschiipfend iiber den Jahrgang 1880 nachstehender Zeitschriften 
referirt werden: 

hnnalen der Chemie . . . . . . . . .  Ann. Chem. 
Annales de chirnie e t  physique . . . . .  Ann. chim. phys. 
Annalen der Physik u. Chemie . . . . .  Ann. Phys. Chem. 
Archiv der Pharmacie . . . . . . . .  Arch. Pharm. 
Bulletin de I’Academie Royale des Science de 

Bulletin de la socihte chimique de Paris . . Bull. soc. chim. 
Chemical News . . . . . . . . . . .  Chem. News. 
Comptes rendus des seances de I ’Acadhie  des 

sciences . . . . . . . . . . . .  Compt. rend. 
Gazzetta cbimica Italiana . . . . . . .  Gazz. chim. 
Journal fur practische Chemie . . . . . .  
Journal of the chemical society of London . Chem. societ. 
Journal f i r  physiologische Cbemie . . . .  Journ. phys. Chem. 
Journal of the american chemical society . . 
Monatfiherichte der preussischen Academie der 

Moniteur scientifique . . . . . . . . .  Mon. scient. 
Proceedings of the Royal society of London . Royal soc. 
Sitzungsberich te der mathematisch - natnrwis- 

senschaftl. Classe d. Kais. Academ. d. Wis- 
senschaften. Wien . . . . . . . .  Wien. Acad. Ber. 

Zeitschrift fiir analytische Chernie . . . .  Zeitscb. anal. Chem. 

Abgekiirzt. 

Belgique . . . . . . . . . . . .  Bull. Acad. Belg. 

Journ. pr. Chem. 

Amer. chem. soc. 

Wissenschaften . . . . . . . . .  Bed. Acad. Ber. 

E. M y l i u s .  __ 

Anorganische Chemie. 
Ueber die Diohtigkeit des Chlors bei hohen Temperatwen 

v. J. M. C r  a f t s .  (Compt. rend. 90, 183.) Bei Wiederbolung der 
Dampfdicbtebestirnmung des Chlors, nach der hlethode von V. M e y e r  
im Perrot’schen Ofen (diese Berichte XII, 1426), in einem etwas ab- 
geanderten Apparat, welcher die Zoleitung von Chlorgas in den er- 
bitzten Porcellancylinder gestnttete, wurde die Ausdehnung des Chlors 
auch bei der Gelbgluth in regelmassiger Weise verlaufend gefunden. 
10 ccm Chlor rerdrangten 10.37 und 10.24 ccm Luft, andererseits ver- 
drtingten 10 ccm Luft, in den mit Chlor gefiillten Apparat geleitet, 
9.98 und 10.0 ccrn Chlor. Dagegen lieferte Brom, nach der Methode 
von M e y e r  bestimmt, in der Oelbgluth die Dampfdichte 4.39 und 4.48 
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statt 5.57, und ebenso J o d  6.01 und 5.93 statt 8.795 (auf Luft be- 
zogen), so dass bei dieser Temperatur der AusdehnungscoGfficient des 

Ueber die angebliche Nichtexistene der Pentathiomawe 
v. F. R e s s l e r .  (Ann. C h m .  200, 256.) Gegeniiber der von S p r i n g  
angezweifelten Existenz der Pentathionsaure werden ron I< essl e r  die 
friiher von ihm angegebenen Thatsachen (Pogg. Ann. 74, 249), ein- 

Ueber die Salze der ChlorchromsSure von G. P r g t o -  
r i n s .  (Ann. chem. 201, 1.) C h l o r c h r o m s a u r e s  M a g n e s i u m ,  
Mg Cr, 0, C1, + 9 H, 0, durch Auflosen aquivalenter Mengen 
von Magnesiomcarbonat, Chromsaureanhydrid und Chrornoxychlorid 
CrO,  C1, in der notbigen Menge Wasser erhalten, bildet hellroth- 
lich gelbe, glasglanzende , etwas liygroskopische Krystalle , schmilzt 
bei G G O  in seinem Krystallwasser, zersetzt eich unter Chlorent- 
wickelung bei 135-140°, verliert iiber Schwefelsaure 4 H, 0 und 
ist leicht !loslich in Wasser. N i c k e l c h l o r o c h r o m a t  Ni Cr,O,CI, 
+ 9 H , O  und C o b a l t c h l o r o c h r o r n a t ,  Co Cr, 0, C1, + 9 H,O, 
werden durch Hinzufiigen Ton Cbromoxychlorid zur concentrirten 
Losung der normalen chromsauren Salee dargestcllt. Sie bilden dunkel- 
orangegelhe, sehr hygroskopische kleine Tafeln, die beim Nickelsalz 
ein griinliches, beim Cobaltsalz ein bliuliches Farbenspiel zeigen und 
verlieren iiber Schwefelsaure Krystallwasser (das Nickelsalz anscheinend 
5 H, 0, das Cobaltsalz 7 4  H, 0). Das Nickelsalz schmilzt bei 46-48O 
und beginnt bei 900 sich zu zersetzen, das Cobaltsalz schmilzt bei 
40° und zersetzt sich bei 114O. Z i n k c h l o r o c h r o m a t ,  Zn Cr,O,CI, 
+9 H, 0, krystallisirt schwierig und bildet kleine, rkthlicbgelbe, ausserst 
zerfliessliche Prismen oder Plattchen, schmilzt bei ca. 37.50 und be- 
ginnt bei looo eich zu zersetzen. Das N a t r . i u m c h l o r o c h r o n i a t ,  
N a  CrO, Cl + 2 H, 0 bildet harte, dunkelrothgelbe, bei,,Handwarrne 
schmelzende Prismen, die erst bei l l O o  Wasser und Chlor verlieren. 
B a r i u m c h l o r o c h r o m a t ,  Ba Cr, 0, CI, + 2 H,O + 4 C2 H, 0, 
wird durch Mischen von Chromoxychlorid mit in Eisessig aufge- 
schlammtem Bariumchromat und Zusatz einer concentrirten whsserigen 
Chromsaurelosung erhalten. Es bildet dunkelrothgelbe, grosse, durch- 
sichtige Krystalle, die sehr schnell mattgelb und undurchsichtig werden, 
in  wenig Wasser sich auflcsen, durch mehr Wasser aber unter Ab- 
scheidung von Rariumcbromat sich zersetzen. Aus der Mutterlauge 
dieses Salzes erhalt man auf Zusatz von concentrirter Salzsaure zur 
erwarniten LGsung, bis Chlor sich zu entwickeln beginnt, das C h  1 o r -  
b a r i u m c h l o r o c h r o m a t ,  B a C l C r 0 3  CI, welches in goldglinzenden, 
prismatischen Nadeln auskrystallisirt, hygroskopisch iet , in wenig 
Wasser sich lost und durch mehr Wasser sich zersetzt. Dasselbe 
Salz, HaCI C r 0 3  CI, aber mit 2 H, 0 krystallisirt, wird bei Anwendung 

Broms statt 1 = 1.2, der des Jods  1.5 ist. Pitioer 

fact] aufrecht erhalten. Pinner 



von verdiinnter Salestlure, statt der concentrirten, erhalten. Es iat eine 
mattgltinzende, tombackiihnliche, luftbestlndige, krystallinische Substanz, 
die sich gegen Wasser, wie daa wasserfreie Salz verbtilt. S t r o n t i  u m- 
c h l o r o c h r o m a t ,  S r C r , 0 , C l s + 4 H a  0, durch Liiseo voo Strontium- 
chromat und Chromoxychlorid in Eisessig nod Versetzeo der Liisang 
mit etwas Wasser und ChromsBure erhalten, scheidet eich ale dunkel- 
rothgelbe, metallisch gliinzende , . sehr hygroskopische Krystallmaase 
8 0 8 .  Es schmilzt unzersetzt bei 720, zersetzt sich bei hiiherer Tem- 
peratur und verwittert langsam iiber Schwefelsiiure. C a l c j  u m c b l o r o -  
c h r o m  at ,  CaCrz  0, C1, + 5 R20, ist ein gelber, zerfliesslicher Kiirper, 
schmilzt bei 56O, ist aehr leicht in Wasser liislich and verwittert leicht 
Gber Schwefelsaure. Alle Chlorochromate werden durch Baeen zer- 
setzt. Die Versuche, Chlorochromate des Cadmium8 und des Eisen- 

Ueber Yolybdanacichloride v. W. P ii t t b a ch (Ann. C h m .  201,123). 
M o l y b d i i n o x y t e t r a c h l o r i d ,  MoO,CI,, wird durch Vereinigung von 
MOO, C1, und MoCI, im Chlorstrom erhalten. Aequivalente Mengen 
von Mool und Molybdlnmetall werden getrennt in  eine Glasriibre 
gebracht und Chlor dariiber geleitet. Es ist ein gliinzend griinee, 
krystalliniaches Sublimat , das a n  der Luft unter Wasseranziehong 
acbnell mit einer rothen Schicht sich iiberzieht und ist idantisch mit 
dem von B l o m s t r a n d  beschriebenen, griinen Acichlorid Mo,0BC13,. 
Als Nebenprodukt bildet sich ein braunee Oxychlorid Mo, 0, GI,. 
Das Oxytetrachlorid liefert beim Sublimiren im Kohlensaurestrom ein 
schwarz violettes, krystallisirtes, nicht fliichtiges Produkt, Moa 0, Cl,, 
welches an trockener Luft ziemlich bestlndig ist und in Waseer und 
SHuren sich farblos lost. Beim Sublimiren im Wasserstoffstrom, in  
mlssiger W h m e  , liefert das Oxytetrachlorid eineu in  braunrothen 
Nadeln krystallisirenden Eorper , Mo, 0, C1, , der durch Behaodeln 
mit Wasser, worin e r  unliislich ist, von unzersetztem Tetrachlorid 
befreit werden kann. Das riolette Oxychlorid, Mo, 0, Cl,, verwandelt 
eich beim stiirkeren Erhitzen im Kohlensliurestrom, in eine, i n  hell- 
rothen Nadeln krystallisirende Verbindung, Mo, 0, GI,, die von kalter 
concentrirter Schwefelsaure nicht angegriffen wird, in heisser Schwefel- 
sHure und in SalpetersBure sich liist. Daneben entstehen das O x y t e  t r a -  
a h l o r i d ,  MoOCI,, unddas  D i o x y d i c h l o r i d ,  MoOaC1,. 

Notieen iiber Yangendioxyd F. C. R. A l d e r  W r i g h t  und 
A. E. M e n  k e. (Chem. Society. 1880, I, 6.) Bei der Untersuchong von 
Manganhyperoxyden verschiedener Darstellungsweise, rand sicb der 
Oehalt an nutzbarem Sauerstoff etwa eben so hoch, wie von den 
friiheren Beobachtern angegebeu wird. D a  jedoch von diesen nnbe- 
riicksichtigt gelassen wurde, dass bei der Fiillung von M n O n ,  in  
Oegenwart von Alkalien oder Erdalkalien ein Theil der letztereo mit 
niederfallt, so bediirfen die aus friiheren Versuchen berechneten Formeln 

oxyds darzustellen, blieben ohne Erfolg. Pinner. 

pinner. 

Bsricbte d. D. chem. Gesellschaft. Jahrg. XIII. 28 
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einer Berichtigun$. Auch der Wassergehalt wurde im Gegenscitd zu 
friiheren Angaben wechselnd gefunden. Mangandioxyd, durch Zer- 
seteung von Permanganat mittelst HNO,  gewonnen, erfuhr im Va- 
cuum allmiilicbe Verminderung des Wassergehaltes. Das  Mittel BUS 

zahlreichen Analysen fiihrte zur Formel, 29 MnO.O,, .K,O. 8 H,O. 
Eine andere ebenso gewonnene Probe ergab dagegen die Formel 
3 4 M n 0 . 0 3 z . K , 0 . 2 2 H , 0 .  Nach 6 Wochen war der Wassergehalt von 
11.56 pc t .  auf 9.54 pct .  gesunken. Eine dritte Probe, rnit griisserem 
Ueberschuss von Salpetersaure dargestellt, zeigte denselbeu Ausfall 
an Sauerstoff bei geringerem Kaligehalt. A l e  diese Praparate gabeii 
bei looo keinen, bei 210° wiihrend 24 Stunden 0 . 4 p C t . 0  ab. Die 
letzten Spuren des Wassers sirid in Folge der Bildung von Kalihydrat 
our durch Gliihen mit Kaliumbichromat auszutreiben. Wurde eine 
Probe in  concentrirter SalzsIure geliist und mit verdiinnter Salpeter- 
liisung (3 RNO, auf lMnO,) ,  gefallt, so enthielt der Niederschlag 
4.29 pCt. Kali, wiihrend durch Fiillung xnit Wasser ein Praparat mit 
0.95 pCt. Kali gewonnen wurde. Es scheint demnach unter diesen 
Urnsttinden K X 0 3  oder KC1 durch MnO, zersetzt zu werden. Der  
Mindergehalt a n  nutzbarem Sauerstoff betrug im ersten Falle 1.86 pCt., 
im zweiten 4.75pCt., ist also bei Mehrgehalt an Kali geringer. Dieselbe 
Erfahrung wurde bei dern aus Mangarisulfat und Kaliumpermanganat ge- 
wonnexien Dioxyd gemacht. Bei Anwendung heisser verdiinnter Liisungen 
entsprach die Zusammensetzung desselben der Formel 15 MnO, . K,O, 
der Wassergehalt ungefiihr, soweit dessen Inconstanz dies zu ermitteln 
zuliess, dem husdrock 3 M n 0 2  .€I, 0. - Wenn MnO, durchC1 oder Br  
aus Liisungen gefillt w i d ,  die essigsaures Alkali enthalten, so wird 
bekanntlich Alkali mit niedergerissen. Bei 25fachem Ueberschuss von 
Kali ist der Niederschlag zusammengesetzt 50 MnO, . i K,O. AUB 
kaliarmereri FlBssigkeiten erhalt man Niederschlage rnit weniger 
Kali, aber freilich auch mit weniger nutzbarem Sauerstoff. - 
Wird Mangandioxyd 12 Stnnden mit Kalilauge gekocht, so erhalt 
man: 21 MnO, . 4  K,O.  19 H,O. Diese Formel stimmt nicht rnit d e r  
von M o r a w s k i  und S t r i e g l  berechneten: 8 MnO, . K , 0 . 3  H,O- 
Dieselbe Formel wurde von M. iind St. auch fur das  durch Re- 
duction von Permangsnat mittelst organischer Stoffe gewonnene 
Mangandioxyd gegeben. Statt dessen wurden bei der Reduction 
mittelst Glycerin oder Alkohol Praparate von der Zusammensetzung 
12 MnO.O,.K,O; 35 M n 0 . 0 2 , . 2  K20; 20 M n O . O I 8 . 3  KaO 
gewonnen. - Mangandioxyde mit dem geringsten Gehalt a n  wirk- 
satnem Sauerstoff wurden erhalten, wenn Manganchloriir durch Pott- 
ascheiibeischuss gefallt und durch 3Ostiindiges Blasen rnit Lufi oxydirt 
wurde, sowie bei der Reduction von Permanganatliisung mittelst 80, 
in der Hgilte. Mao erhielt dadurch 52 M n O  . O,, . K,O im ersten, 
14 M n O , O l t  . K,o im zweiten Falle. - Die reinsten Dioxyde ent- 



stehen durch Zersetzung warmer Permanganatliisung mittelst verdiinn- 
ter  Schwefelsiiore: 23 MnOa . K,O . 2 2  H,O, sowie durch Erhitzen 
von Mangannitrat auf 150-160°. Das in dem auf letzterem Wege 
gewonnenen MnOa enthaltene Alkali ist durch Wasser fast viillig weg- 
zowtlschen, demnach nicht chemisch gebunden. So gewonnenes Dioxyd 
bildet tibrigens mit kalter Schwefelsiiure im Gegensatz zu allen iibrigen 
Priiparaten kein Mangansulfat. Die Bestimmungsmethodeu von Mangan, 
welcbe auf Urnwandlung in Dioxyd beruhen ( K e s s l e r ,  Zeitschr. anal. 
men. 1879, 18 und P a t t i n s o n ,  Chem. society 1879, I, 365), wurden 
brauchbar gefunden und durch eine neue vermehrt, wonach die mit vie1 
Bromwasser versetzte saure ManganlBsung mit frisch gefiilltem Zinkcar- 
bonat behandelt wird. Der  Niederschlag wird mit Eisensulfat und 
Permanganat oder Bichromat titrirt. Diesen Methoden ist die von 
G u y a r d  vorzuziehen, wenn man sie modificirt, indem man dem eur  
FHllung des Maugansalzes bestimmten Permanganat auf 1 Th. MnO, 
10 Th. Zinksulfat zusetzt. Die Liisung d a d  nur schwach sauer 
sein nnd sollte auf 0.1 g Mangansals 150- 200 ccm Wasser enthalten, 
wiihrend die Permanganatliisung mit einem Gehalt von 0.5 pCt. an- 
zuwenden ist. Von dem durch Glaswolle abzufiltrirenden Mangan 
gehiiren der untersuchten Lijeung an. C'. Schotten. 

Organische Chemie. 

Die chemische Constitution orgenischer Earper in Bezie- 
hung zu deren Dichte und ihrem Vennagen das Licht forteu- 
pflanzen von J. W. B r i i h l  (Ann. C h a .  200, 139) be6ndet sich in 

Ueber a-Methyloxybernsteinsiiure, das P r o d e t  der Einwir- 
Bung von wctsserfkeier Blaus%ure auf Acetessigather v. G e o r g e  
H. M o r r i s  (Chem. 8oc. 1880, I, 6). Die Saure nach D e m s r q a y  (Compt. 
rend. 82, 1337), durch mehrtagiges Erhitzen von Acetessigather rnit 
wasserfreier Hlansaure im geschlossenen Rohr auf 100' und Kochen 
des hierbei entstehenden Cyanids mit verdiinnter Salzsaure dargestellt, 
krystallisirt in sternformig gruppirten Nadeln (Schmelzp. 108O C.), ist 
Fehr zerfliesslich, leichtl6slich in Wasser , Alkobol und Aether. Ihre  
Salze sind mit Ausnahme des in Bltittchen krystallisirenden Silber- 
salzes nur krystallinisch oder amorph uod zerfliesslich. Die wassrige 
Liisung des Bariumsalzes lasst sich, entgegen der Beobachtung D e - 
marqay ' s ,  kochen, ohne die geringste Zersetzung zu erleiden. Mit 
rauchender Jodwasserstoffsiure im geschlossenen Rohr auf 130-140' 
erhitzt, lieferte die Methyloxybernsteinsiiure nicht die erwartete Pyro- 
weinstlure, sondern durch weitere Zersetzung Kohlensiiure und Butter- 

kiirzerer Mittheilung in diesen Berichten XII, 2135. Pinnmr. 

28* 
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sPure. Bei der Destillation bildet sie unter Abspaltung von 2 Mol. 
Wasser Citraconslureanhydrid (Siedp. 210-215O), daneben durch Zer- 
setzung des letzteren: Kohlensiiure, Kohlenoxyd, EssiqsHure und einige 
der  niedrig siedenden Alkohole , wahrscheinlich Methyl-, Aethyl- nnd 
Isobutylulkohol. Die durch die Entstehungsweise der a- Methyloxy- 
bernsteinsaure gegebene Structurformel, 

CH, . C (CH, . C O O H )  OH . C O O H ,  
bestimmt auch die Structur der isomeren Citramal- und Itamalsaure. 
Bekannt sind jetzt 5 Sauren von der Bruttoformel C, H, 0,. 

C. Schotten. 

Ueber die Zersetzung der Substitutionsprodukte der niede- 
ren Fettsiiuren durch Wasser v. G. C. T h o m  so n (Ann. Chem. 200,75). 
Die Halogensubstitute der Fettsiiure werden echon durch Kochen mit 
Wasser zersetzt; die Chloressigsaure , die nach 30 stiindigem Koehen 
etwa zur Halfte, nach 8tagigem Kochen viillig zersetzt ist, liefert 
hierbei sehr reine Qlycolslure, welche bei 76-77'' schmilzt und in 
grossen, durchsichtigen, monosyrnmetrischen Tafeln krystallisirt. Die 
a-Brompropionsaure wird leicht zu gewiihnlicher Milcheaure, die p-Jod- 
propionsaure schon bei 16 stiindigem Kochen vollstandig in Acrylsiiure 
und Hydracrylsaure, die a-Brombuttersiiure in  a-Oxybrittersaure und 
Crotonsaure, die a-Bromisobuttersaure in Oxyisobuttersaure und Metli- 

Ueber die bei der Destillation der Fettsiiuren mit iiberhitz- 
tern Wasserdampf entstehenden Siiuren v. A. C a h o u r s  u. E. D e -  
m a r q a y  (Compt. rend. 90,156). Ausser den bereits friiher aufgefun- 
denen Sioren ,  welche bei der Destillation der bei Verseifung der 
Fette entstebenden Fettsauren im Dampfstrom entstehen: Buttersaure, 
Valeriansaure, Oenanthylsaure, Caprylsiure, sind jetzt noch in gerin- 
ger Menge Essigsiiure und Propionsaore nachgewiesen worden. 

acrylsaure zerlegt. Pinner. 

Pinner. 

Ueber die 'verschiedenen Nitrile aus Blsusiiure und Aethyl- 
aldehydammoniak v. S. c. P a s s a v a n t ,  mitgetheilt v. E. E r l e n -  
m e y e r  (Ann. Chem. 200,120). Wird Aldehydammoniak mit der Pqpi- 
valenten Menge 30 procentiger Blausaure vermischt und massig starke 
Schwefelsaure (1 : 3) bis zur sauren Reaction hinzugefiigt, so scheidet 
sich nnter ErwHrmen Amidopropionitril, C H ,  . C H  (NH,). C N ,  als 
Oel ab. Liiaot man die Mischung mit dem Oel, geschiitzt vor dem 
directen Sonnenlicht, stehen, so bilden sich nach mehreren Tagen 
lange Nadeln von Imidopropionitril, (CH, . CH . C N ) , N H ,  nach 
4- 5 Wochen bei iifterem Umschiittelu der Masse kurze Krystalle 
von Hydrocyanaldin, ( C H ,  . CIl . C N ) , N ,  und nach noch langerem 
Stehen Krystalle von Parahydrocyanaldin. Das A m i d o p r o p i o n i t r i l ,  
C H ,  . C H ( N H , )  . CN,  geht beim Trocknen zum Theil unter Ammo- 
niakverlust in Imidopropionitril iiber. Wird die ltherische Lijaung 
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des Oels mit Salzeiiuregas geslittigt und der entstandene Niederschlag 
in  wenig Waeser gelost und rnit Platinchlorid versetzt, so erhalt man 
das  Platindoppelealz in gelben Nadeln, welches beim Kochen rnit 
Salzsliure glatt zu Ammoniak und Alanin verseift wird. Das I m i d o -  
p r o p i o n i t r i l ,  identisch mit den1 von U r e c h  (diese Ber. VI, 1114) 
beschriebenen Kiirper: (CH, . C H  . CN),  NH, bildet h g e  klinorhom- 
bische, bei 68O schmelzende Nadeln , die bei vorsichtigem Erhitzen 
sublimiren, ziemlich leicht in Weingeist und Aether, weniger in Waeser 
sich liisen, beim Erhitzen mit Silbernitrat Cyansilber liefern uud in 
Btherischer Losung mit Salzsauregas ein weisses, krystallinisches, durch 
Wasser zersetzbares Chlorhydrat geben. Durch Kochen rnit ver- 
diinnter Salzsaure, besser rnit Barytwasser, wird das Imidopropionitril 
in Imidopropionsaure iibergefiihrt, C, H, , NO,, die l e i  gewchnlicher 
Temperatur ein Syrup, bei looo ein amorphes, sehr hygroskopisches, 
iu Weingeist und Aether unliisliches Pulver ist und das amorphe 
Barytsalz (C, HI,  N 0,)2 Ba und amorphe Kalksalz (C, HI,  NO,), Ca  

.CO,H 
C H ,  . C H (  

C H , .  CH;' 
bildet. Ihre  Constitution wird als ':NH,, angenommen. 

'\CO.O/ 
Auf Zusatz von Kaliumnitrit zu der mit Salpetersaure versetzten L b  
sung von Imidopropionitril entsteht das Nitrosopropionitril, C, H, N,O, 
81s schwach gelbes, in Wasser untersiukendes und dirrin unlos- 
liches, beim Erhitzen sich zersetzendes Oel. Das H y d r o c y a n a l d i n ,  
C ,H, ,N, ,  durch Aether vou Amido- und Imidopropionitril zu be- 
freien , besitzt die voo S t r  e c k  e r angegebenen Eigenschaften. Es 
bildet klinorhombische, kurze Krystalle, scbmilzt bei 1 1 5 O ,  eublimirt 
bei langsamem Erhitzen unzersetzt, ist leicht in heissem, weniger in 
kaltem Weingeist, noch weniger i n  Wasser, am leichtesten in Aceton 
loslich. I n  Schwefelkohlenstoff ist es  kaum, iu Aether ziemlich schwer 
loslich , leichter in einer atherischen Liisung von Imidopropionitril. 
Das P a r a h y d r o c y a n a l d i n ,  (C,H,,N,),,  entsteht nicht nur bei 
halbjahrigem Stehen der Mischung von Aidehydammoniak, Bllrusiiure 
und Schwefelsaure, sondern auch beim Erwarmen eines Gemischee 
von Amido- und Imidopropionitril mit Salzsgure und bildet rhombische, 
bei 230- 232" schmelzende Krystalle, die ausserst wenig in Wasser 
und Weingeist, sehr leicht in Aceton sich liisen. Beim Erwiirmen rnit 
Silbernitrat giebt es schwierjger wie Hydrocyanaldin Cyansilber; gegen 
Kalilauge verhalt es sich wie Hydrocyanaldin, indem es unter Am- 
moniakentwickelung Aldehydharz liefert. 

Die sog. S t r e c k e r ' s c h e  Base, C, H , , N , ,  konnte durch Stehen- 
lassen von Aldehydammoniak und Blauslure ohne Zusatz von Salz- 
sHure nicht erhalten werden, vielmehr entstand stets ein Gemenge 
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von Amido- und Imidopropionitril nebeo breunen, zlihen Massen, nnd 
es wird deshalb die Existenz dieser Base in Zweifel gezogen. 

Pinocr. 

Ueber die Existenz des Acetonins v. W. H e i n t z  (Ann. Chem. 
201, 102). Durch Wiederholung der Versuche von S t L d e l e r ,  d a s  
schon friiher in  seiner Existenz angezweifelte Acetonin, C, HI N,, 
darzustellen, gelangt H e i n t z  zum Resultat, dass S t a d e l e r  statt des 
verrneintlichen Acetoninoxalats ein Gernisch von saurern, oxalsaurem 
Triacetonamin und neutralem, oxalsaurern Diacetonamin i n  Hiinden 
gehabt habe. Ebenso wurde bei Wiederholung der Versuche von 
M u l d e r ,  das Acetonin durch Einwirkung Ton Arnmoniak auf Aceton. 
bei Gegenwart von Schwefelkohlenstoff hei gewohnlicher Ternperatur 
darzustellen, kein Acetonin aufgefunden, sondern irn Wesentlichen die- 
selben Produkte, welche aus Ammoniak und Aceton ohne Zusatz von 
Schwefelkohlenstoff entstehen ( Di- und Triacetonamin), ausserdem 
schwefelhaltige Eiirper und eine Verbindung, die vielleicbt C3 €3, N 
(Isopropylenimid, Dehydroacetonamin) ist, so dass die Entstehung des 
Acetonins auch nach dieser Methode fiir unbegriindet und die Existeuz 
desselben als lusserst unwahrscheinlich betrachtet werden muss. 

Pinner. 

Ueber das Verhalten des Triacetonamins zu Jodgthyl von 
W. H e i n t z  (Ann. Chem. 201, 90). Jodathyl erzcugt sehr langsam bei 
gewohnlicher, schneller bei hoherer Temperatur (looo), mit Triaceton- 
amin eine grosse Anzahl von Zersetzungsprodukten (Ammoniumjodid, 
Mono-, Di-, Tri- und Tetralthylammoniumjodide , das Jodhgrat des 
Dehydrotriacetonamins und amorphe, von einander nicht zu trennendc 
Basen, neben Aceton und dessen Condensationsprodukten), ohne daas 
sich Aethyltriacetonamin mit Sicherheit nachweisen 1Hsst. 

Notiz uber die Darstellung des neutralen Essigs%ureglyce- 
rinathers v. H. S c h m i d t  (Ann. Chem. 200, ,9.9). Das von B e r t h e l o t  
durch Erhitzen von Diacetin rnit Eisessig auf 250° erhaltene Triacetin 
entsteht schon bei 40stiindigem Rochen von Glycerin mit 2 Th. Eis- 
essig am Riickflusskuhler und ist ?in bei 267 - 2680 siedendes farb- 

Ueber Diallylacetessigester und seine Derivate v. c. w o I f  f 
(Ann. Chem. 201, 45) .  Aus dieser in den Rerichten (X, 1956) bereits 
rnitgetheilten Untersuchong ist nur nachzutrsgen, dass bei der Oxyda- 
tion der Diallylessigsaure rnit Salpeterslure vom spec. Gew. 1.2 i n  

Ueber Butallylmethylcarbinol v. J. IF. C r o w  (Ann. Chm.  
201, 42). nurcb  Einwirkung von Natrium auf die iitherische und a u f  
Wasser geschichtete L6sung von Allylaceton, C H 3  . CO . CH, . c3 H,, 
wird der ohen bezeichnete Alkohol, C ,HI20 (vergl. diese Ber. x, 2242), 

Pinoer. 

loses Oel, bei 27O in 5.6 Th.  Wasser Ioslikh. Pinoer. 

der T h a t  Tricarballylsaure entsteht. Pinoer. 
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als eine bei 138 - 1390 siedende Flu'ssigkeit erhalten. Sein Acetat 
siedet bei 147 - 1490; mit Brom vereinigt e r  sich zu einem in der 

Ueber die Einwirkung von Zink und Jodallyl auf Aoet- 
essigester und Diiithylsceteesigester v. 0. H o f m  a n n (Ann. C h .  
201, 73). Zink und JodallJ-1 wirken auf Acetessigiither wie Natrinm 
und Jodallyl, es entatehen Allyl- und DiallylacetessigLther rieben dereri 
Zersetzungsprodukten; auf DiiithyIacetessig~tl~er wirken diese Reagerr- 
tien beini Erwarmen zereetzend ein , indem der iithylirte Acetessig- 

Ueber Di'Athylbetaoxybutters'Aure v. H. S c h n ap p (Ann. Chem. 

WLirme leicht zersetzlichen Dibromid. Pinner. 

iither zuui Theil in Diathylessigather verwandelt wird. Pinner. 

201, 62) ist bereits in diesen Berichten (X, 1953) mitgetheilt. 
Pinoer. 

Beitrage zur Geschichte der Methylcrotonstiure von Au g. 
R i i c k e r  (Ann. Chem. 201, .54) ist bereis in diesen Berichten (X, 1954) 

Untersuchungen iiber die unges%ttigten S%uren v. R. F i t  t i g. 
A. AethylcrotonsSuren v. A l l e n  R. H o w e  (Ann. Chem. 200,21). 
Die Aethylcrotonsaure scbmilzt, wio G e u t h e r  und W a c k e n r o d e r  
angegeben, bei 41°, siedet bei 2090, wird durch nascirenden Wasser- 
stoff nicht verandert, vereinigt sich sebr schwierig mit bei O o  geslt- 
tigter Bromwasserstoffsaure zu der Siiure C, H, Br  0, , welcbe fiir 
sich bei 250 schmilzt, aber in Beriihrung mit Wasser vie1 friiher 
fliissig wird und erst bei 00 erstarrt u n d  durch Natriumamalgam zur 
gesattigten Saure, C, HI 0,, reducirt wird. Diese Siinre siedet bei 
194--195O, bleibt bei - 15O fliissig, besitzt schwachen, nicht unangc- 
nehmen Gsriich und ist ziemlich 16sIich in Wasser. Das Calciumsalz, 
(C, H, 02)2 Ca + H, 0, bildet diinne glanzende Bliittchen, die in 
beissem Wasser schwerer liislicb sind ale in kaltem (bei 26.5O liisen 
100 Th. Wasser 16 Th. Salz); das Bariumsalz, ( C , H , , 0 , ) 2 B a + 2 ~ 2 0 ,  
bildet durchsichtige, leicbt lBsliche Hrystalle; der Aethylfither, C6Hl10~ 
. C, €I,, ist eine leieht bewegliche, bei 151.5O siedende Fliissigkeit. O b  
diese Saure identiscb ist mit der bekannten Diathylesaigsaure, wie 
man nach der allgemein angenommenen Constitution der Aetbglcra- 
tonsaure glauben sollte, muss nach den gefundenen Differenzen in 
den Eigenschaften der Skure rnit den friiher angegebenen Rigen- 
scbaften der DiathylessigsHure vorliiufig unentschieden bleiben. Die 
Saure ist deshalb als H y d r o a t h y l c r o t o n s a u r e  bezeichnet worden. 
Setzt man Natriumcarbonat zu der mit dem zehnfachen Gewicht 
Wasser iibergossenen BromhydroathylcrotonsLure, so findet schon bei 
0 0  Zersetzung statt,  und zwar rorzngsweise in Koblensiiiire und in 
Amylen, welches bei 37-38O siedet ond ein bei 178--180° distilli- 
rendes Dibromid liefert , miihrend nur zum kleinen Theil Aethylcro- 

mitgetheilt. Pioacr. 
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tonsaure regenerirt wird. Durch Waeser wird die gebromte Sllure 
bci 1000 ebenfdls zum grBsseren Theil in Kohlenallure und Amylen, 
zum vie1 kleineren Theil in  eine Oxycapronslure , wahrscheinlich 
Diiithoxalsaure zersetzt. Die Aethylcrotonsaure vereinigt sich leicht 
mit Brom zu Dibromhydroathylcrotonsaure, welche durchsichtige, bei 
80.5" schmelzende Krystalle bildet, durch Sodalosung in Kohlensiiure, 
ein gebromtes Amylen, C,H,Br  (das sich sehr leicht zu oxydiren 
scheint), etwas Aethylcrotonsaure und eine Dioxycapronsaure, H e x c -  
r i n  s i i u r e ,  zersetzt wird. Dieselbe Zersetzung erleidet die zweifach 
gebromte Saure durch Wasser bei loo0, nur dass weniger Bromamylen 
und Koblensaure sich hilden. Die Hexerinsaure , durch wiederholtes 
Ausschiitteln der wasserigen LBsung mit Aether erhalten, bildet farb- 
lose, rhombiscbe, bei 141° schmelzende Prismen und ist sehr leicht 
in Wasser und Weingeist, weniger in Aether loslich. Das Calcium- 
salz ist iiusserst leicht loslich und trocknet zum Gummi ein, dae 
Bariumsalz wird nur als dicker Syrup erhalten, das Kupfersalz kann 
in Krystallen erhalten werden, jedoch scheint es mit verschiedenem 
Krystallwasser zu krystallisiren und geht sehr leicht iri unlosliches, 

B. Hydrosorbinshue und Sorbinshre v011 K. S t a h l ,  L. 
L a n d s b e r g  und Fr. E n g e l h o r n  (-4nn. Chem. 200, 42). Die Hydro- 
sorbinsaure, C, H,, 0,, lost sich unter Warmeentwickelung in dem 
gleichen Vol. concentrirter Bromwasserstoffsaure auf und nach kurzer 
Zeit scheidet sich M o n o b r o m c a p r o n s a u r e ,  C , H , , B r 0 2 ,  als farb- 
loses, bei - 1 8 O  nicht erstarrendes und nicht destillirbarcs Oel ab. 
Ebenso lost sich Hydrosorbiusaure in Jodwasserstoffsiiure und bildet 
nirch kurzer Zeit die bei - 18" riicEt erstarreride olige J o d c a p r o n -  
s a u r e ,  C, H,, JO, .  Sorbinsaure, C, H,O,,  kist sich in stark iiber- 
schiissiger rauchender Bromwasserstoffsaure uiid scheidet nach kurzer 
Zeit ein aufscbwimmendes Oel ab (Hromtiydrosorbinslure?) , welchee 
allmtihlich zu Boden sinkt und krystallisirt. Diese aus Schwefelkoh- 
lenstoff umzukrystallisirende Substanz ist Di b r o m c a p r o n s a u r e ,  
C, H,, Br, O,, bildet wasserhelle, bei 680 schmelzende Krystalle und 
ist isomer mit der durch Vereinigung von Brom und Hydrosorbinsiiure 
friiher (Ann. 16 1,  309 ) gewoiinenen 1 s o d i  b r  o m  c a p  ron s a u r  e, 
welche sich bei wiederholter Darstellung als dickes, schon bei 500 
sich zersetzendes Oel erwies. Dijodcapronsaure aus Sorbinsiure und 
Jodwasserstoffsiiure konnte nicht erhalten werden. Bei der Reduction 
der Brom- oder Jodcapronsaure mit Natriuuamalgam entsteht nebea 
regenerirter Hydrosorbinsiiure normale Capronsaure. Durch Kochen 
mit Wasser oder Erwirmen mit Natriumcarbonat wird die Brom- 
capronsiiure ohne Kohlensaureentwickeluug zu Hydrosorbinsiiure, von 
welcher es rorlaufig nnentschieden bleibt, ob sie mit der urspriing- 
lichen Hydrosorbinsaure identisch oder isomer ist, und zu einer 

basisches Salz iiber. Pioner. 
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O x y c a p r o n e a u r e ,  C, HI, O,, zersetzt, deren Kalkaala eine amorphe 
zerfliesslicho Maeee und deren Silbersalz ein weisser Niederschlag ist. 
Beim liingeren Verweilen im Exsiccator wird die Saure in Waseer 
uuliislich und kann dann erst durch Erwiirmen mit ziemlich vie1 
Wasser in Liisung gebracht werden. Die Dibromcapronsiiure wird 
durch Wasser und Natriumcarbonat zu Sorbinsaure zersetzt, die Isodi- 
bromcapronsaure zu Sorbinshue und (zum kleineri Theil) Oxyhydro- 
sarbinsaure, die jedoch nicht geniigend constatirt werden konnte. Die 
Tetrabromcapronsaure wird durch Wasser gar  nicht, durch Natrium, 
carbonat leicht in verschiedene Produkte (Sorbkeaure, bromhaltige 
Sauren und bromhaltige indifferente Oele) zersetzt, deren leichte Zer- 

Brenzterebinst iure  v. J. B r e d t und R. F i  t t i g (Ann. Chem. 200,58) 
Die sog. Brenzterebinesure, d. h. das unten naher bezeichnete Ge- 
menge, lost sich leicht in Bromwasserstoffsaure, ohne dasa ein Addi- 
tionsprodukt auch nach lrrngem Stehen auskrystallisirt. Destillirt man 
die mit Wasser verdiinnte Losung, so scheidet das n e u t r a l e  De- 
scillat auf Zosatz von Pottasche ein bei 2060 siedendea Oel, C ,HIoO, ,  
ab ,  das intiere Anhydrid der Oxyisocapronsiiure, O x y i s o c a p r o n  - 
s i i u r e l a c t o n  (die; inneren Anhydride der Oxyaauren werden rnit 
dem Namen L a c t o  n e  belegt), welches beim Kochen mit Barytwasser 
das Bariumsalz der Oxyisocapronsaure liefert. 

Die Brenzterebinsiiure absorbirt Bromwasserstoffgas bei O o  und 
nach einiger Zeit beginnt eine Krystallausscheidung eines Additions- 
produkts, das in kaltem Wasser unltislich, beim gelinden Erwarmen 
damit unter Zersetzung sich liist. In einer ,,Nachschrift uber die 
S a t u r  der Brenzterebiosaure ' (S. 259) geben die Herren B r e d  t und 
F i  t t i g  an, dass die bislang als Brenzterebinsaure bezeichnete Fliis- 
sigkeit ein G e m e n g e ist, das  im Wesentlichen das  oben bescbriebene 
bei 206O eiedende L a c t o n  enthalt (circa 80 pCt.). Das reine Lacton 

Zur Eenntniss der Methaorylsaure von Fr. E n g e l h o r n  
(Ann. Chem. 200, 65). Die Methacrylsiiure vereinigt sich, wenn sie 
n i t  4 - 5 Vol. rauchender Bromwasseratoffsaure bei 00 stehen gelassen 
wird, mit Bromwasserstotl zu einer bei 220 eehmelzenden p-Brom- 
isobuttersaure, welche beim Behandeln rnit Barytwasser quantitativ 
wieder in ihre Componenten zerfiillt. Die schon friiher bescbriebene 
Polymerisation der MethacrylsPure vollzieht sich bei gewohnlicher 
Tempertrtur schuell, wenn die Saure mit Salzsaure in Beriihrung iat, 
ferner beim langeren Aufbewahren der SBnre und beim andauernden 
Erwarmen derselben auf 1300. Diese polymere Siiure ist eiue weisse 
porcellanartige Masse, die in  kaltem Wasser aufquillt, bei 300° ohne 
zu schmelzen sich zersetzt und in Alkalien und in Ammoniak sich 
langsam lost. Gegen Stiuren und Oxydationsmittel ist sie sehr be- 

setzlichkeit die Untersuchung verhindert. Pinuer. 

erstarrt bei O o  und schmilzt bei 7 bis 8O. Pinner. 



434 

standig. Die ammoniakalische Lijeung giebt mit Chlorbarium und 
Chlorcalcium amorphe NiederschlHge, die beim Erwiirmen rnit Wasser 
steinhart werden, um beim Erkalten ihre weiehe elastische Beschaf- 

Ueber die Synthese der normelen Nonylsgure und einer 
mit der PalmitinsBure isomeren Sgure v. F r. J o u r d a n  (Ann. Chenb. 
200, 101). Aus normalem Heptyljodid und Natriumacetessigather 
wurde der Heptylacctessigather als ein bei 27 1-2730 siedendes Oel 
rom spec. Gew. 0.9324 erhalten. Das bei der Spaltung des Aethers 
durch weingeistigr Kalilauge erhaltene Methyloctylketon, C, OH200, 
siedet bei 214-215O, erstarrt in einer Kaltemiscliung, besitzt ange- 
nehmen, an Erdbeeren rrinnernden Geruch, hat  das spec. Gew. 0.8294 
bei 17.7O und verbindet sich rnit Natriumbisulfit. Die durch Zer- 
setzung des Aethers mit Kalilauge erhaltene Heptylessigsaure ist iden- 
tisch mit der yon F r a n c h i m o n t  uod Z i n c k e  aus Normaloctylcyanid 
erhaltenen Konylsaure. Die Bildung des Dihept).laceteesigiithers er- 
folgt sehr langsam und nur bei Aueschluss jeder Spur yon Feuchtig- 
keit ohne Entstehung erheblicher Mengen von Methyloctylketon und 
Diheptylessigiither, C , , H 3 , 0 2  .C,H,,  (eine bei 308.5-31 10  siedende 
Fllssigkcit). Der Acetather siedet Lei 331 -3330. Dns durch Zer- 
setzen des Arthers mittelst Kalilauge erhaltene M e t h y l d i h e p t y l -  
c a r b i n  k e  t o n ,  CH, . C 0 . C , , H 3 , ,  ist eine zwischen 300-304O sie- 
dende Fliissigkeit Toni spec. Gew. 0.826 bei 170,  die in der Warme 
angenehm pfefferminzarlig riecht und nur schwer mit Natriumbisulfit 
sich verbindet. Bei der Zersetzung des Diheptylacetessigiithers durch 
sehr concentrirte 'Kalilauge entsteht fast n w  D i h e p  t y l e s s i g s a u r e ,  
c, 6 H 3 2 0 2 r  welche eine bei 26-27O schmelzende, paraffinartige Masse 
ist, unter 80-90 mm Druck bei 240-250° siedet, sicb kaum in 
Wasser, sehr leicht in den anderen Liisungemitteln lost und rnit Aus- 
ntihme des Kupfersalzes wenig charakteristische Salze bildet. Die 
Alkalisalze sind Seifen, das B a r i u m s a l e  (C,,H,,O,),Ba, ist ein 
weisser Niederschlag , der aus Weingeist in feinen, vertilzten Nadeln 
krystallisirt, das hlagnesiumsalz eine pflasterartige Masse, das Rupfer- 
s;ilz (C, 6H, ,O,) ,Cu, ein amorpher Niederschlag, der aus Weingeist 
durch vorsichtigen Wasserzusatz k6rnigkrystallinisch abgeschieden 

Ueber Kalklevulose v. E u g. P 8 1 i g o  t (Compt. rend. 90, 153). 
Wird geliischter und gesiebter Ea lk  (12-15 g), mit 3 1 einer 6-8 proc. 
Invertznckerlosung zllsammengescbiittelt, schnell filtrirt und das Filtrat 
auf O 0  abgekiihlt , so bilden sich farblose Krystalle von Kalklevulose, 
C,H,,O,  . Ca(OH),, die schnell mit kaltem Wasser gewaschen und 
getrocknet weiss sind, bei 150 in 137 Th. Wasser sich l6sen, stark 
alkalisch reagiren und in  L6sung sich bald farben, iiberhaupt wie 
Kalkdextrose sich verhalten. Lnfttrocken enthalt die Verbindung noch 

fenheit wieder anzupehrnen. Pinoer. 

wird und bei 2270 schmilzt. ['inner. 
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1H,O und zersetzt sich in diesem Zustand beim Aufbewabren in ver- 
schlossenen Gefiissen, indem sie sicb in eine braune ,dicke Masse ver- 

Darstellung von Jod- und Bromderivaten de8 Benzola v. 
w. H. G r e e n e  (Compt. rend. 90, 40). Liisst man Cblorjod in mit 
etwas Chloraluminium versetztes Benzol eintropfen , so entsteht unter 
Salzsaureentwickelung Jodbenzol neben hoher jodirtem Benzol. Ebenso 
entsteht leicht Mono- und Dibrombenzol beim Erwarmen von mit Chlor- 

Ueber die Einwirkung von Eesigsiiureanhydrid auf einige 
Phenolaldehyde v. P. B a r b i e r  (Compt. rend. 90, 37). Durch Er- 
hitzen von salicyliger Sgiure, Paroxybenzaldehyd , Orthohomosalicylal- 
dehyd und Orthohomoparoxybenzaldehyd mit Essigsaureanhydrid auf 
180° und nachfolgende Rectification wurden die Acetate derselbeu 
dargestellt. Das Salicylaldehpdacetat, C,H, (OC,H,O) , CHO, siedet 
bei 254-2560, verbindet sich leicht mit Natriurnbisulfit und erstarrt 
leicht in einer Kaltemischung. Das Acetat des Paroxybenzaldehyd 
siedet bei 2600 und verbindet sich mit Natriumbisulfit. Das Acetat 
desOrthohomosalicylaldehyds, C, H, (OC,H,O) CH0,siedet gegen 267O 
und die isomere Verbindung bei 275O. Die Reaction beim Salicylal- 
dehyd erfolgt in der Weise, dass sich zunachst das Triacetat C6H, 
(OC,H,O) . CH(OC2H,0) ,  bildet, welches man durch Waschen des 
Rohprodukts mit Sodalijsung in feinen, bei 1000 schmelzenden Nadeln 
erhalten kann. Wird das Rohprodukt mit Kalilauge ausgezogen, so 
erhlilt man das Diacetat C,H,(OH) . CH(OC,H,O),, in bei 104- 105" 

Ueber eine neue Syntheae des Ssligenins v. W. H. G r e e n e  
(Compt. rend. 90, 40). Beirn Erhitzen von 3 Th.  Methylenchlorid, 3 Tb. 
Phenol, 4 Th. Natriumhydrat und 5 Th. Wasser auf 100" entsteht in 
geringer Menge Saligenin, durch Neutralisiren des Rohprodukts, Aus- 
schutteln mit Aether und LBsen des Aetherriickstandes in heisseni 

Ueber das Phenyllactimid v. E. P o s e n  (Ann. Chem. 200,97). 
Die friiher beschriebene Amidohpdrozimmtslure liefert beim Auf losen 
in  echwach erwarmter Salzstiure und Versetzen der Liisung mit rau- 
chender Salzsaure das Chlorhydrat C 9 H ,  ,NO, . HCI, dagegen trubt 
sich die LBsung der AmidosPure in mit dem gleichen Vol. Wasser 
oerdijnnter Schwefelsaure sehr bald und scheidet das P h e n y l l a c t i -  
mid, C,H,NO, ab, welches aus kochendem Wasser, worin es ziemlich 
schwer loslich jst und wodurch es nicht in die Amidosaure zuriick- 
verwandelt wird , in seidenglanzenden, bei 146-147O schmelzendrn 
Nadeln krystallisirt. Metallsalze der Amidosaure konnten nicht dar- 

wandelt. Pinner. 

aluminium vesetztem Benzol mit Brom. I'ii uer. 

schmelzenden, grossen, farblosen Krystallen. Piuner. 

Wasser zu isoliren. Pinner. 

gestellt werden. Piuner. 
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Studien uber die Chinaeibure, Chinon und damit verwandte 
Substamen von 0. Hesse (Ann. 200, 232). Bei lostiindigem Er- 
hitzen von Chinasaure rnit Eesigaaureanhydrid entsteht das Tetracetat 
des Chi;iids, C, H,O,(C,H,O),, als amorphe, in  kaltem Wasser un16s- 
liche, in heissem Wasser schwer losliche und unter kocheadem Wasser 
schmelzende Substanz, die bei 115" zusammenbackt und bei 121" 
schmilzt. Bei der Einwirkung von Brom auf Chinasiiure in wasse- 
riger LBsung entsteht, wie F i t t i g  und M a c a l p i n e  angeben, nicht 
direct, sondern erst beim Eindampfen, Protocatechusaure (friiher 
ah  Hydrochiiioucarbonsaure von Hess  e bezeichiiet) daneben eine 
zweite in Wasser weniger leicht lijslicbe Saure, deren Zusiim- 
nrensetzung nieht ermittelt worden ist. Dureh conceutrirte Salz- 
siiure wird Chinasaure bei 140-150° uuter iiohlensaureabspaltung 
und V erkohlung zu Hydrochinon uud ParoxybenzoGsaure zersetzt. 
Beini Schmelzen mit Natriuuhydrat liefert die Chinasiiure nur  Proto- 
catechusaure. Vom C h i n o n ,  welches aus kochendem Ligroi'u gut um- 
krystallisirt werden kanu, wurde ein Acetylderivat darzustellen ver- 
geblich versucht. Das H y d r o c h i n o u  wird beim E r h i t z e n  rnit 
Eisenoxydsulfat zu einer tintenartigen, rnit Aether nicht extrahirbaren 
Masse zersetzt, durch Salpetersiiure bei genugender Ktihlung zum Theil 
zu Chinoii, bei liingorer Einwirkuug zu Oxalsaure oxydirt. Das aus 
den1 Diacetat erhslteue Dinitrohydrochinoiidiacetat, dessen Schmelz- 
puiikt zu 9AU (nach N i e t z k y  9ci0), angegeben ist, liefert ein leicht 
veriinderlichev Diamidoprodutt, dessen weingeistige Liisung mit Eisen- 
chlorid eich kirschroth farbt. Das D i p r o p i o n a t ,  C , H ,  ( O C ,  H,O),, 
durch Ei hitzen von Hydrochinon mit Propioiisaureaiihydrid auf 150" 
erhalten, krystallisirt iu grossen, bei 1130 schmelzenden Bliittern uud 
giebt bei halbstundigem Stehen seiner Losung in rauchender Strlpeter- 
siiure eiii M a n o n i t r o d e r i v a t ,  C, H, (N 0,) (OC, H,O),, welches 
bei 8Go schmelzende, bltrssgelbo Blatter bildet, mit Natronlauge sicb 
bltru, rnit Ammoniak sich braun, dann purpur, dann blau farbt. D a s  
C h i n h y d r o n  wird beim Erhitzen mit EssigsHureaiihydrid in Cbinou 
und Hydrochinon, welches in das  Diacetat sicb verwandelt, zersetzt. 
A u s  der Menge des entstandenen Diacetats schliesst H e s s e ,  dass  
das Cbinhydron aus g l e i c h e n  Mol. Chinon und Hydrochinon, uud 
nicht, wie W i c h e l h a u s  aniiimmt, aus 2 Mol. Chinon und 1 Mol. 
Hydrochinon brstehe. Auch fur das P h e n o c h i n o n  nimmt H e s s e  
die Zusamniensetzung C I 8 H l 6 O 4  = C 6 H , 0 2  + 2 C , H 6 0  an und 
nicht die von W i c h e l h a u s  angegebene C, ,  H1,O,. Als Beweis 
gilt hauptsiichlich die gefundene ~'asserstoffmenge , ferner die aus 
Chinon (und Phenol) erhaltene Quantitat Phenochinon (233-250 Th.), 
wiihrend nach der Gleichung C ,H ,02  + 2 C,H,  0 = C , , H I 6  0, 
273 Th., nach der Gleichung 2 C, H,Op + 2 C, H60 = C , g H , 4 0 4  
+ C,H,  (OH), n u r  136 Th. entstehen sollten. KaLiirlich wird auch 
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ffir das Methylchinhydron die Zusammcnsetzung C2oHaoOs = c6 H4Oa 

Ueber das Fluoranthen, einem neuen Kohlenwasserstoff im 
Steinkohlentheer v. R u d .  F i t t i g  u. H e n r y  L i e p m a n n ,  zweite 
Mittheilung, (Ann. chem. 200, I). Eine bequemere Reinigung des aus 
Pyren und Fluoranthen bestehenden Rohmaterials kann durch frac- 
tionirte Destillation hei 60 mm Druck, wobei das Fluoranthen bei 
250-251°, das Pyren bei 2600 siedet, ansgefiihrt werden. Die Dampf- 
dichtebestimmung des Flooranthens ergab die fiir die Formel, C,, H l o ,  
berechnete Zahl. Bei vorsichtiger Osydation des Kohlenwasserstoffs 
entstebt, wie schon friiher angegeben , neben der Diphenylenketon- 
carbonsaure in kleiner Menge das Fluoranthenchinon, C, Ha O,, 
welches nach Entfernung der Siiure durch Sodalosung rnit dem noch 
onangegriffenen Fluoranthen eine, bei 1200 schmelzende Verbiudung, 
C, Ha 0 2  . 2C, ,  H,, bildet, die durch wiederholtes Umkrystallisiren 
aus Weingeiet, besser durch Natriumbieulfit zerlegt werden kann. Bei 
der, fibrigens rasch erfolgenden Oxpdation, scheint dieses Chinon ganz 
zu Kohlens the  und Wasser verbrannt zu werden. Dagegen ist die 
ale zweites Osydationsprodukt des Fluoran thens auftretende Dipbeny- 
lenketoncarbonsaure sehr widerstandsfahig gegeu weitere Oxydation, 
weshalb auch zu ihrer Darstellung das  Rohmaterial direct verwendet 
werden kann. Reirn vorsichtigen Erwiirmen mit rauchender Salpeter- 
stiure liefert die Ketoncarbonsiiure ein Mononitroderivat , welches 
beirn Erkalten in hellgelben Nadelo sich abecheidet und durch 
das Barytsalz gereinigt, bei 245-246O schmilzt. Das Bariomsalz, 
(C, .) H6 . NO, . O,), Ba + 4H, 0, (lange hellgelbe Nadeln), ist auch 
in beissem Wasser sehr schwer liislich. Von der beirn Schmelzcn der 
Diphenylenketoncarbonslure mit Kaliumhydrat erhaltenen Isodiphen- 
stiure, C, H, 04, bildet der Methylather, C, , H a  0, (CH,),, a s p -  
metrische, bei 69.50 schmelzende Krystalle ond der Aethyliither eine 
dicke , fast farblose Flfiesigkeit. Bei der Oxydation mit Chrom- 
siiuregemisch Iiefert die Isodiphensiure, Isophtalsiiure. Durch Reduc- 
tion der Diphenylenketoncarbonsiiure niit Natriumamalgam entstelit 
eine ale F l u o r e n s a u r e ,  

2 C6 H, 0 H (OCH,)  und nicht C,, H, *O, angenommen. pinner. 

" "  

bezeichnete Sfiure, die undeutliche, bei 245 - 2460 schmelzende 
Krystalle bildet, ohne Zersctzung sublimirt und dereu B a r i u m  s a l z ,  
<C14 H,O,), Ba + 3H,0,  silbergltinrende Schuppen, deren C a l c i u m -  
s a l z ,  (C14 El, 0 a ) Z  Ca + 2 3 H ,  0, zarte Nadeln bildet, die beide i n  
Wasser schwer IBslich sind. Der  Aethyliither, C, , H, 0,. C, H,, dorch 
Siittigen der weingeistigen StiurelBsung mit Salzsiiuregas dargestellt, 
acheidet sich auf Zusatz von Wasser als Oel ab, welches beim Wascheo 



mit verdiinnter Sodalijsung erstarrt nnd pus Weingeist in bei 53.50 
schmelzenden Priemen krystallisirt. Bei der Destillation mit Kak  
geht die Fluorensgure in  Fluoren iiber, durch Chromsluremischung 
wird sie wahrscheinlich vollig verbrannt, dagegen durch Ealiumper- 
manganat beim gelinden Erwarmen in Diphenylenketoncarbonsaure 
ubergefiihrt. Pinner. 

Physiologische Chemie. 

Ueber dae Vorkommen von Produkten der Demnf?iulnias bei 
Neugeborenen v. €1. S e n  a t  o r  (Zeitschr. physiol. Chem. P, I ) ,  Der Harn 
von Neugeborenen enthalt, bevor dieselben Nahrung aufgenommen 
haben, kein Indican, dagegen wurden Aetherschwefelsauren stets ge- 
funden und zwar auf 100cm Harn von 0,548--4,824 Milligramm 
Schwefelsaure (SO,). In  5 Fallen wurden bei der Destillation mit 
Salzeaure 3 Ma1 Spuren von Phenol erhalten. Das Meconium ent- 
hielt in  keinem Falle fliichtige, aromatische Faulnissprodukte; dagegen 
fanden sich im Fruchtwasser geringe Mengen von Aetherschwefel- 
sauren. Da das Meconium eigentliche Faulnissprodukte nicht enthllt, 
mussen nach Verfasser die im Harn der Neugeborenen auftretendeu 
Aetherschwefelsauren aus dem Blute der Mutter stammen. prensse. 

Ueber Ammoniak-Ausscheidung v. C. G tl e h t g e n  s (Zeitschr. 
physiol.Chem.4,36). Verfasser wiederholt friihere von ihm, F r e y ,  K u r  t z ,  
Wtll t o r  angestellte Versuche uber den Einfluss der mit der Nahrung 
aufgenommenen Sauren auf die Alkalienausscheidung im Harn , unter 
Berlcksichtigung der unter diesen Verhaltnissen gesteigerten Ammo- 
niakausfuhr und der gepaarten Schwefsauren des Harns. - Aos einer 
ersten Versuchsreihe am Hunde ergab sich, dass bei gewohnlicher 
Fleischfiitterung nach Eingabe von 16 gr Schwefelsaure (innerhalb 3 
Tagen), die Menge der fixen Alkalien im Harn um 6 pCt., die des 
Ammoniaks um 150 pCt. stieg. Der  Hsrn  des Thieres enthielt wah- 
rend des Versuchs niemals freie Schwefelsaure. - I n  einer zweiten 
Versuchsreihe erhielt das Thier eine an Alkalien arme Nahrung und 
am 9. Tage 7 g r  Schwefelsaure. Bei dieser Versuchsanordnung fand 
eine erhehliche Mehrausscheidung von fixen Alkalien (Zunahme 64 pct.), 
statt. Die Ammoniakausscheidung, welche schon vor dem Tage der 
Saureftitterung eine sehr betrachtliche war, erfuhr eine weitere Stei- 
gerung urn 63 pCt. In diesem zweiten Versuche reichte die Menge der  
Alkalien im Harne nicht mehr aus, um mit den gleichzeitig ausge- 
schiedenen Sauren Salze zu bilden. Die Frage, ob die Steigerung 
der Ammoniakausscheidung nach der Sanrezufuhr anf Kosten der 
Harnstoffbildung erfolgte , liess sich nicht bestimmt entscheideu , d a  



durch die gefiitterte Saute auch die Resorption der stickstofialtigen 

Beitrage eur quantitativen Spectralanalyse, insbesondere zu 
dejenigen des Blutes v. C. v. No o r d e n (Zeitschr. &s. Chem. 4,9). 
Unter Abanderung des Verfahrens zur Harstellung der Normalfliissig- 
keit werden die Versuche H i i f n e r s ,  zur Feststellung des Absorptions- 
verhaltnisses fiir Oxyhiimoglobin wiederholt. Hierbei werden, fiir Hunde- 
blut wenigstens, etwas geringere Werthe 81% durch H u f n e r  gefunden. 
Dagegen ergeben sich iibereinstimmend mit den Resultaten von Hufner, 
fcr das im Blute geloste und das durch Krystallisation BUS Blot ge- 
wonnene und wiedergeliiste Ox) hamoglobin die gleichen Zahlenwerthe. 
In Betreff der Einzelheiten der Versuchsergebnisse muss auf die Ori- 

Ueber die Fettbildung bei den niederen Piteen v. C. v. N a g  e 1 i 
und 0. L o e w  (Journ. pr. Chem. N. F. 21, 97). Die Frage, o b  die 
Fette im pflanzlichen Organismus aus Albuminateu oder aus Kohlen- 
hydraten sich bilden, diente zum Gegenstand einer Untersuchung an 
niederen Pilzen. Es ist Thatsache, dass in Pilzzellen, die in der  
Jugend blos plasmatischen, aus  Albumin bestehenden Inhalt besitzen, 
mit zunehmender Fettbildung sich das Plasma vermindert, besonders 
bei Schimmelpilzen ist dies beobachtet. Spaltpilze gedeihen sehr gut 
in einer Liisung yon Eiweiss oder von Peptonen aus Eiweiss bei Ge- 
genwart von gewissen Mineralstoffen. Stat t  Eiweiss als Nahrstoff 
kann indess aucli Zucker mit Ammoniak, ebenso weinsaures Ammo- 
niak, oder statt Zucker Mannit, Glycerin, statt Weinslure Essigsaure 
benutzt werden. In  allen dieseu FBllen findet eine reichliche Fett- 
bildung statt. Nacb dem Ergebniss der Versuche scheint die che- 
misehe Beschaffenheit der Ntihrlosung fiir die Fettbildung in den Pilzen 
bedeutungslos zu sein, d a  aus ganz ungleichen Nahrstoffen gleiche 
Mengen von Felt, aus gleichen Nahrstoffen unter ungleichen Verhalt- 
nissen ungleiche Mengen von Fet t  erzeugt wurden. Es ergiebt sich, 
dass physiologisehe Momente bei der Fettbildung die Hauptrolle spielen. 
Ueber das  physiologische Verhiiltniss dee Fettbildungsprocesses zur 
Gesammtnahrung lassen sich zwei Regeln aufstellen: 1) es wird ver- 
haltnissmiissig urn so mehr Fe t t  gebildet, j e  lebhafter daa Wachsthum 
vor sich geht, also bei nfacher Qesammtzunahme der Trockensob- 
stanz zeigt in  gleicher Zeit und nnter gleichen Umstanden die Ver- 
mehrung der Fettmenge mehr als deu nfachen Betrag; 2) nnter glei- 
chen Urnstanden wird um so mehr Fet t  gebildet, j e  lebhafter die 
Respiration '(Oxydation durch freien Sauerstoff), vor sich geht. So 
wachsen die Scbimmelpilze nur bei Zutritt von freiem Sauerstoff und 
sind fettreich, die Bierhefe dagegen entwickelt sich bei mangelhaftem 

Nabrungsbeetandtheile vermindert werde. Preusse. 

ginalabhandlung verwiesen werden. Preuese. 

Ssuerstoffzutritt, und ist fettarm. D6bner. 
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Analytische Chemie. 

Ueber Anwendung dee elektriechen Sbomee in der antblyti- 
sohen Chemie von C. L u c k  o w  (Zeitschr. anal. Chem. 19, 1). I m  An- 
schluss an friibere Aufsiitze fiber Elektrometallanalyse ( D i n g l e r ' s  
polytechn. Journ. Bd. 177 u. 178) wird die Wirkung des elektriscben 
Stromes auf Metallsalzliisungen untersucht. Die Verwendiing dessel- 
ben zur Analyse bietet manche Vortheile. Bei Ausfiillungen werden 
keine neuen Korper in die Liisungen eingefihrt, man vermeidet in 
vielen Fallen das Trocknen, Filtriren, Gltiben und kann den elektri- 
schen Strom ohne Beaufsichtigung z. B. die Nacht durch arbeiteri 
lassen. Ale Stromentwickler empfiehlt sich eine Thermosiiule oder 
eine Meid  i n  ger 'sche Batterie. Eine erprobte Form derselben, sowie 
die Apparate, welche zu den Untersucbungen dienten, sind genauer 
beschrieben. Die Wirkung des Stromes kann sich iindern mit der 
Starke desselhen, oder mit der Concentration und Temperatur der 
Liisungen, auch ist die Zersetzung in getrennten Zellen haufig ver- 
schieden von der in einfacben Zellen, d a  in letzteren die Zersetzungs- 
produkte sich mischen , wodurch secundiire Reactionen eintreten 
kijnnen. 

In sauren Losungen bat der elektriscbe Strom hauptsachlicb eine 
redncirende, in alkalischen eine oxydirende Wirkung. Er verwandelt 
chromsaures Kali in schwefelsaurer Liisuog in  Cbromoxyd , wiihrend 
in Kalilauge geliistes Chromoxyd allmiilig in  Chromsiiure iibergeht. 
Analog werden v ide  andere Verbindungen zersetzt. A u s  den Wasser- 
stoffverbindungen der Halogene und aus Scbwefelwasserstoff wird der 
Wasserstoff am negativen, die slektronegativen Bestandtheile am posi- 
tiven Pol abgeschieden. Cyan wird dabei eu Kohlensaure und Stick- 
stoff zersetzt, aus den Liisungen des Ferro- und Ferricyans wird 
Berlinerblau ausgescbieden. 

I n  den Halogensalzen entstcben neben freiem Halogen auch die 
Salze ihrer SauerstoflsPuren, in alkalischen Liisungen nur die letzteren. 
'NBher untersucht sind noch SalpetersLure, Scbwefelsaure, scbwcflige 
Siiure, Phosphorsaure, Koblensaure, Kieselsgure und die alkalischen 
Schwefelmetalle. 

Die elektropositiven Bestandtheile der Salze scheiden sich im 
Allgemeinen am negativen Pole ab. Die Scbwermetalle, d. b. die 
Metalle der Arsen-, Kupfer- nnd Eisengruppe in regulinischer Form, 
doch ist die Art der Losung von Einfluss und muss desbalb auf das 
Original rerwieeen werden. Mangan und Uran bilden Ausnahmen, 
insofern ersteres meist als Superoxydhydrat , letzteres nur aus ganz 
neutralen Liisungen spurweise ale Metall fallt. Bemerkenswerth ist 
das Verbalten der Leichtmetalle. Diese scbeiden sich, wenn beide 
Pole  getrennl sind, als Oxydhydrate am negativen Pol ab und zwar 
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Chromoxyd-, Thonerde-, Kalk und Magnesiahydrat in fester Form, 
Baryt, Strontian, Kali und Natron in Liisung. Aus den schwachsauren 
oder neutralen Losungen der Salze der alkalischen Erden mit organi- 
schen Siiuren scheiden sich beim Hindurchgehen des  elektrischen 
Stromes die kohlensaaren Salze ab. In  den Liisungen der Ammoniak- 

Bestimmung des Kohlengehaltea in Eisen und Stshl von 
c. S .  J u s t u m  (Chem News 41, 17). Ein Apparat wird beschrieben 
und abgebildet, mittels desseii die Auflosung des Eisens, ohne vor- 
herige Zerkleinerung unter Anwendung des elektriscben Stromes (nach 
W eyl )  bequem vorgenommen werden kann. Der  in abfiltrirbarer 
Form ausgeschiedene Kohlenstoff wird in bekannter Weise oxydirt 

Zur Bestimmung des Schwefelgehaltes der Schwefelkiese 
voo R. Fr e s e n i u s  (Zei'tclchr. anal. Chem. 19,53). Von den Methoden 
zur Bestimmung des Schwefelgehaltes in Schwefelkiesen erweisen sich 
diejenigen, nacb welchen das Mineral mit Konigswasser, chlorsaurem 
Kali und Salzsiiire oder rauchender Salpetersiiure aufgeschlossen wird, 
als nicht fehlerfrei. Der  aus einer sauren, eisenchloridhaltigen Liisung 
geflillte schwefeleaure Baryt ist stets eisenhaltig, andererseits bleibt immer 
etwas schwefelsaurer Baryt in der freien Salzsaure geliist, znmal wenn 
man sofort filtrirt, und wird diese Loslichkeit durch die Anwesenheit 
von Eisenchlorid noch vermehrt. Beide Fehler compensiren sich zum 
Theil, doch siod hiernach die genannten Methoden nicht a h  genaue 
zu bezeichnen. Dagegen gibt die Methode der Aufschliessung mit 
kohlensaurem Natron und salpetersaurem Alkali (Zeitschr. anal. Chem. 
16, 339-340) nach wiederholter Priifung genaue Resultate. W. will. 

Zur Aufschliessung arsen- und antimonhaltiger Verbindun- 
gen von E. D o n a t h  (Zeitschr. anal. Chem. 19, 23). Bei Auf- 
schliessung von arsen - und antimonhaltigen Verbindungen durch 
Schmelzen mit kohlensaurem Natron und Schwefel erhUt mao bei 
dem nachfolgenden Zersetzen niit Salzsaure eine sehr reichliche, fiir 
den weiteren Gang der Analyse lastige Schwefelabscheidung. Man 
vermeidet dies durch Aufschliessung mittelst des von A. Fro  e h  d e 
(Pogg. Annul. 119,317) zu ahnlichen Zwecken vorgeschlagenen unter- 
schwefligsauren Natrons, das vorher durch vorsichtiges Schmelzen 
vollstiindig entwHssert and fein gepulvert werdcn muss. 

Erggneung der Dietrich'schen Tabelle eur  Berechnung des 
Stickstoffs fiir Orte mit niedrigem Barometerstand v. E. Tra c h s e 1 
(Zeitschr. anal. Chm.  19. 48). 

Ueber die Varrentrapp -Will'sohe Methode der Stickstoff- 
beatimrrmng v. A . P r e h n  und R. H o r n b e r g e r  (Zeitechr. anal.Chem. 
19, 91). Mit Rijcksicht auf die einfache und rascbe Ausfiihrbarkeit der 
Methode wurde sie einer eiugehenden Prfifuog unterzogen ond dieselben 

ealee wird am negativen Pole Ammoniak entwickelt. w. Will. 

und ale Koblensiiure gewogen. W. Will. 

w. will. 

Bericbte d. D. cbem. Qesellschaft. Jahrg. XIII. 29 
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Resultate erhalten, zu welchen schon M a k r i s  (Zeitsch. anal. Chem. 
16-249), gekomnien war. Es wird niirnlich tmpfohleri, liei einigcr- 
niasseii stickstoffreicheri rcsp. kohle- uiid wasserstotfarnicn Siibstarierri 
die Verbrenncirig linter Zucki:rzusatz aiiszuliiliren (0,5--0,6 gr ), und 
die Operation so einaurichten , dass aian zur Austreibuug der letzten 
Mengen voii tinimoniak noch etwe Q drr  Zockerliienge ubrig habe. 
Ini Anschluss it11 diese Mittheiluiigen hat U. K r e u s s l e r  die Methodrn 
der Stickstoffbestimniung von V a r r e n  t r a p p - W i l l  urid D u m a s  einer 
vergleichenden Kritik uoterworfen. Er kornrnt ZII  der Ueberzeiigung, 
dass es cbenso schwierig sei, nach D u m a s ’  Methode hinlanglich nie- 
drige, wie nachder V a r r e n t r a p p - W i l l ’ s c h e n  hiolanglich hoheResultate 
z u  erlangen. Er h l l t  beide Methoden fiir iioch vervollkomrnnongs- 
bediirftig uiid auch rervollkornmnungsfahig und glaubt , dass letzterer 
Methode bei Berlcksichtigung der Erfahrurigen von M a k r i s , F r e h n 
ririd H o r n b e  r e r auch fiir die Analyse der Protei’nstoffe eine allge- 
nieinere Zulassigkeit a h  bisher zugestauden werden konne. W. will. 

Ueber eine neue Methode der Werthbestimmung des Zink- 
staub’s v. V. D r e w s e n  (Zeitseh anal. Chem. 19, 50). Der abge- 
wogene Ziokstaub, wird in ein abgeniessenes Voluin einer Lijsung von 
chromsaurem Kali, deren Gehalt mail kknnt, eingebrecht und etwas 
verdiinnte Schwefelsiiure hinzugefiigt. Aller Wasserstotf wird oxydirt 
urid die ruckstandige Chromsiiure durch eine Eisenritriolliisung von 
bekannteni Wirkungswerih titrirt. Ale Indicator dieiit eine Losung 
von Ferridcyankalium. Die Methode ist nur fiir die Analyse von 
Zinkstaub snwendbar, nicht, wenn das Zink i n  weniger fein vertheilter 

Ueber das Verhalten von FruchtsMten verscbiedenen Alters 
gegen Reagentien v. F. v. L e p e l  (Zeitsehr. anal. Chem. 9, 24-94). 

Nachweis der Salicylsaure in Wein und Fruchts%ften von 
L. W e i g e r t  (Zeitsehr. anal. C‘hern. 19, 45). I)er Wein wird mit etwa 
dem zehnten Theil Amylalkohol ausgeschiittelt, dieser abgclgossen, mit 
dern halben Voluni Alkohol versetzt und hierin die Salicylsaure mit 
Eisenchlorid nachgewiesen. Der  Gerbsaure - Gehalt der Weine start 
die Reaction nicht, da  nur eine Spur derselben vom Arnylalk(ho1 auf- 

Zusammensetzung verschiedener Kindernahrungsmittel von 
N. G c r b e r  (Zeitsehr. anal. ChemL. 19, $6). In  ewei Tabrlleri sind 
eine Amah1 Antrlyseri von condensirter Milch uod Kindermehlen zu- 

Ueber eine Methode der Erkennung und Bestimmung des 
Joda neben Chlor und Brom v. E. D o i i a t h .  (Zeitsebr. anal. 
Chai~.  1.9, 1.9). Eine Losung von Chrornsiiure zersetet Jodkaliurn so- 
fort, wahrerid Bromide und Chloride der Alkalimetalle hei gewobn- 

Form vorhanden ist, weil dann Wasserstoff entweicht. W. Will .  

W. Will. 

genornrnen wird. \V. Will .  

snminengestell t. W. Will. 
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lither Temperatar unzersetzt bleiben. Die Bestimmung des Jods ist 
jedoch wegen Eiuwirkung der Cbromsiiure auf das unterschweflig- 
saure Katron erst nach dem Abdestilliren miiglich. Aus genaoen 
Versuchen hat sich nun ergeben , dass Chloride durch Chromshre  
beiin Kochen nicht zersetzt werden, aus den Brorniden beim Erhitzen 
bis Zuni Sieden, nur minirnale Spuren von Brom nusgeschieden werden, 
die Zersetzung derselben aber bei zunehmender Concentration der 
kochenden Liisuug allmiihlich wiichst. Es eignet sich deshalb die 
Methode der Destillation mit Cbrotnsaure zur scharfen Bestimmung 
des ,Jods Iieben Chlor und bei Einhaltung gewisser Bedingungen, wie 
entsprechetide Verdunnung der Chromsiiurelosung und sofortige Unter- 
hrechung der Destillation nach dem Uebergange des Jods, zu einer 

Vorkommen von Jod in Curaoao Guano v. H. S t e f f e n s  
(Zeitschr. a n d .  Che7~.  1.9, 50). Bei Aufsehliessungsversucheii mit dern 
Gu:ino nvurde die En twicklung betriichtlicber Mengen von Joddarnpfen 
wahrgenommen. Eitie quantitative Bestimmung wurde no& niclit aus- 

weniger scharfen Trennung des Jods  vom Brom. W. Will .  

gd'iihrt. W. Will. 

119. Rnd. Biedermann: Bericht iiber Patente. 
E r n e s t  G a s t o n  B o n g  in Paris. V e r f a h r e n  u n d  A p p a r a t  

z u r  R e d u c t i o n  v o n  A l k a l i -  u n d  E r d s u l f a t e n .  (Engl. P. 8-15 
v. 6. MBrz 1879.) Die Sulfate werden durch Schwefelwasserstoff re- 
ducirt. Dieses Gas wird durch Zersetzung der als Reductionsprodukte 
entstandenen Sulfide mittelst Kohlensiiure ertialten. Da die Menge 
Schwefelwasserstoff zur Reduction nicht ausreicht, so werden niit dem- 
selben noch Gencratorgaseangewendet. Aus diescn entsteht dabei Kolilen- 
&we,  welchc einen Theil der Sulfide im Entstehungsnioment in Car- 
bonate umwandelt. Befindet sich genugead Koblensaure and etwas 
Dampf i n  dem Gasgernisch, so bildcn sich die Carbonate vollstiindig. 
Die bei der Reduction entstehende scbweflige Saure ist frei von Luft. 
Durch Vermehrung des Reductionsrnittels entsteht Schwefel. 

Die Sulfate werden zunachst vorgewarmt. Durch Einwirkung des 
Schwefelwasserstoffs und der iibrigen reducirenden Gase wird danii 
geniigcnil WIrme erzeugt, urn die Unlwandlung auszufiihren. Schwefel- 
siiiire Thonerde giebt tinter dicsen Umstiinden Thonerde. Werden die 
nlkidischi~ii und Erdsulfate zusarnmengemisclit, so wird die Schmel- 
znng dcr Alkalisulfide vermieden. Die Operationen werden in einern 
System voii Kammern ausgefiihrt, das in zwei Reiheii angeordnet ist. 
%wiscben denselben Lefindet sich der Raurn fur die Reductionsgase, 
VOII welchen mit Ventilglocken versehene Abrweigungen in den obereii 
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