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Rohr in eine (stickstofffreie) wie es acheint noch nicht bekannte Bi-  
brom ben z o 6 s a u r e  iibergefiihrt wird. Auf Me t a n i  t r o  be  n zoiistiure 
eine a n d e r e  als g a n z  d e s t r u i r e n d e  Einwirkung von Brom zu er- 
zielen, ist uns bisher noch nicht gelungen, doch haben auch dieae 
Versuche ihren Abschluss noch nicht erlangt und wir behalten uns 
demnach ihre weitere Ausfiihrung vor. 

219. Angus t Bernthsen:  Znr Oeschichte dee Phenylacetamids. 
(Eingegangen am 16. April 1SSO.) 

Gegeniiber der eben erscheinenden Mittheilung von C.L.Reimer  I )  

iiber das P l i e n y l a c e t a m i d  (,Alphatoluylarnid") sei daran erinnert, 
dass diese Verbindung beseits 1873 von W e d d i g e 2 )  und 1876 von 
m i r  3) aus Benzylcyunid u. s. w. in betrachtlicheri hlengen erhalten 
und naher beschrieben morden ist. 

H e i d e l b e r g ,  den 15. April 1880. 

1) Diem Derichte XIII, 741.  
2) S t a e d e l ' s  Jahresbericht 1873, 321. 
3) Ann. Chem. Pharm. 184, 294 und 316. 

--- 

Rb e f e I* a t e. 

Anorganische Chemie. 
Ueber, das Verhatniss des Molekulargewichts von Substen- 

Zen zum specifischen Gewicht derselben im fl-sigen Zustand 
von T. E. T h o r p e  (Chem. SOC. 1880, I, 121). Die an Details sehr 
reiche Abhendlung liisst sich nicht irn Auszuge wiedergeben, es  muss 

Die Schmelz- und Siedepunkte einiger unorganischer Sub- 
stamen von T. C a r n e l l e y  und W .  C a r l e t o n - W i l l i a r l l s  (Chern. 
Society 1880, I, 1.25). Die Sch~iielzpunkte sind theils nacli der von 
dem einen der Autoren (Chem. SOC. 1876, I, 489 und 187s Trans. 
273) beschriebenen Methode der specifischrii Wiirme bestinirnt war- 
den, theils durch Eintauchen von mit der Stibsta~~z beschickteri, ge- 
schlossenen Capillarrijhren in ein Bad von Zirikclilorid von bekannter 
Temperatur. Die Siedetemperaturen sind durch Vergleichung mit be- 

dalier auf das Original verwieeen werden. Schotteii 

Berichte d. D. cheio. Cesellschaft. Jnhr:.. XITI. 54 
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kannten Schmelztemperaturen ermittelt wordeii. Eine Anzabl dieser 
Resultate stimmt mit den von dem einen der Autoren (Proc. Roy. 
soc. 1879, 197 u. 565) berechneten Zahlen iiberein, dagegen nicht 
mit den nach W i e b e ' s  Methode (diese Bericbte XII, 788) berech- 
neten. Folgende Zahlen wurden gefundeo: 

Subst. Schmelzp. Subst. Schmelzp. 
Tellur 452-455 BeCI, 585-617 
TeCI, 209 BeBr, 585-6 17 
T e  C1, 224 Fe,  C1, 306-307 
Te Br, 280 (ungef.) Cr, C1, zersetzt sich, 

ohne zu schmelzen. Siedep. 
Cu, B r a  504 c u ,  c1, 954-1032 
Rba CO, 837 Cu, Br, 861-954 
cs c 1  63 1 c u 2  J2 759-772 
NaBrO, 38 1 Cd Br , 806-812 
K CIO, 610 Cd J, 708-719 
K J O ,  560 P b  J, 861-954 
K J O ,  582 T e B r 2  339. 
B i J ,  439 (ungef.) 

Zwischen den Halogensalzen des Quecksilbers und des Kupfere 
ergiebt sich die merkwurdige Beziehung, dass mit wachsendem Mole- 
kulargewicht die Schrnelzpunkte der Quecksilbersalze sinken und die 
Siedepunkte steigen , wiihrend bei den Kupfersalzen das umgekebrte 
Verhfltniss stattfindet. 

HgCI, IIgBr, HgJ, 
Schmelzpunkt . . 287 244 24 1 
Siedepunkt , . . 303 319 349 

cup CI, Cu, Br, cu ,  J, 
Schmelzpunkt . . 434 504 GO 1 
Siedepunkt . . . 934 861 760. 

Bchotten. 

Organische Chemie. 
Ueber die Krystallform des Nitrosothymola, der Lapacho- 

saure und der Cuminsilure von Dr. R u g g i e r o  P a n e b i a n c o  (Gazz. 
chim. X, 78). 

Ueber die athylirten Orthoamidophenetole und Orthoemido- 
phenole von M. F i j r s t e r  (Journ. p r .  Chem. X. F. 21, 341). O r t h o -  
a n i i d o p h e n e t o l  (Siedep. 229 C.) - dargestellt aus O r t h o -  
n i t r o p  h e n  e t o l  (Siedcp. 267-2680) mittelst Zinn und Salzslure - 
llsst sich leicht athyliren. Das Bromhydrat des M o n o a t h y l a m i d o -  
p h e n e t o l s  C, H, N 11. C, H, O . C ,  H, entsteht durch 4-5 stundiges 
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Erhitzen des Orthoamidophenetols mit etwas mehr ale der berechneten 
Menge Bromiithyl auf  GOO. Die frrie Base ist eine bei 234-2350 
siedende farblose mit Wasserdampfen fliichtige Fliissigkeit, die duroh 
Chlorkalkl6sung gebrauut wird und sich in concentrirter Schwefel- 
saure rnit rothvioletter Farbe liist. Sie ist eine einsiiurige Base, bildet 
gut krystallisirende Salze. Mit rauchender Salzsaure einige Stunden 
auf 130° erhitzt geht sie unter Bbspaltung ron Chlorathyl in M o n o -  
iit by lor t h o a m i d o p  h e  1101 iiber, welches in rhombischen Tafeln 
krystallisirt, bei 169.5" schrnilzt, und unter Zeraetzung bei 23O-24On 
siedet. Es ist eine schwache einsaorige Base, deren Salze sich schon 
beim Eindampfen zersetzen. D i  i i t h y l o r  t h o a m  i d o  p h e n  e t ol (C, HJ, 
N . c6 H, OC, H, wurde durch Erhitzen von Orthoamidophenetol mit 
der berechneten Menge Jodiitbyl in  absolut-alkoholischer L8suog auf 
120-130'' dargestellt. Die freie Base ist eine bei 227-2280 siedende 
farblose, aromatisch riechende Fliissigkeit, in Wasser unlhlich, in  
Alkohol, Aether, Benzol leicht liislich; farbt sich durch Chlorkallc 
rothviolett, l6st sich in  concentrirter Schwefelslure mit violetter Farbe. 
Die Salze der Base wnrden nicht krystallisirt erhalten. Beim trocknen 
Erhitzen gehen sie unter Abspaltung einer Aethylgruppe leicht in die 
Salze des Monoiitbylorthoamidophenetols iiber. - Beim Erhitzen 
mit rauchender Salzsliure erstreckt sich die Entziehung von Aethyl- 
gruppen zunichst auf die Hydroxylgroppe, erst bei hiiherer Temperatur 
auf den Ammoniakrest. D i a t h y l o r t h o a m i d o p h e n o l  ist eine farb- 
lose, bei 219-2'100 siedende FlBssigkeit, die beim Stehen a n  der Luft 
sich smaragdgriin farbt. Die wenig bestindigen Salze der Base, i n  
welchen sie als e i n s h r i g  fungirt, sind in Wasser und Alkohol leicht 
16slich. Es gelang nicht, durch weitere Behandlung mit Jodiithyl 

Ueber Nitroortho- und Nitroparazophenetole von H. A n  - 
d r e a e  (Journ. pr. Chem., N. F., 21, 318). O r t h o a z o p h e n e t o l ,  
C,H,O. C , H , N  = N C 6 H ,  . OC,H, ,  welches aus Orthonitrophe- 
netol mittelst Natriumamalgam dargestellt wurde, liefert beim Nitriren 
mit rauchender Salpetersiiure zwei isomere Dinitroderirate, von welchen 
das eine in heissem Alkohol liislich ist und bei 190° schmilzt, das  
andere in Alliohol onlijsliche , den Schmelzpunkt 284- 285O besitzt. 
Letzteres, welches in griisserer Menge auftritt, wird durch alkoholisches 
Schwefelammonium in das entsprecheude D i n i  t r o  h y d r a z o p h e n e t o l  
ubergefiibrt (Schrnelzp. 201--202°). Dieses geht bei Behandlung mit 
Sauren nicht in ein substituirtes Benzidin iiber, sondern giebt beim 
Erwarmen rnit conc. Salzsaure N i t r o a r n i d o p h e n e t o l  (Schmelzp. 
96-97) neben regenerirtem Dinitroazophenetol. - P a r a z o p h e n  e t o l ,  
aus Paranitrophenetol mittelst Natriumamalgam erhalten , ergab beim 
Nitriren durch rauchende Salpetersaure 1) D i n i t r o p h e n e t o 1 
(Schmelzp. 84-85"), welches aus heisscm Wasser in Nadeln krystal- 

Ammoniumbasen zu erhalten. 0. D. 

54 * 
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lisirt, ferner 2) ein T r i n i t r o a z o x y p h e n e t o l  vom Schmelzp. 1680, 
gelbe Nadeln, in Wasser nnliislich, in kaltem Alkohol schwer, in 
heissem Alkohol, sowie in Aether u. s. w. leicht Ioslich, endlich 3) ein 
damit isomeres, bei 187O schmelzendes , in Alkohol unliisliches T r i -  
n i t  ro a zox y p h e n  e tol .  0. D. 

Ueber Chlorsulfonsblretither von P. C l a e s s o  (Journ. pr. 
Antwort auf Dr. B e h r e n d ' s  Erwiderung im 

(Vgl. diese Berichte XII, 1204.) 
Chem., N. F., 21, 375). 
Journ. pr. Chem. (2) 20, 382. 

0. D. 

Ueber Succinin von A. F u n a r o  und L. D a n e s i  (Oazz. chim. 
X, 58). Das schon von v. B e m m e l e n  dargestellte S u c c i n i n  
(C, H, . O H ) C ,  H 4 0 4  wird genauer untersucht ond beschrieben als 
eine syrupartige FIBssigkeit, welche bei - 20° nicht erstarrt, im 
Wasserbad gummiartig eintrocknet, unsl6slich in kaltem Wasser und 
Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform nnd Schwefelkohlenetoff, da- 
gegen leicht loslich in heissem Wasser und Slkohol jet. 

Ueber Fmbbesen am Furf'urol von H n g o  S c h i f f  (Guzz. chim. 
X, SO). Die Abhandlung enthalt in griisserer Ausfiihrlichkeit die 
Resultate, iiber welche der Verfasser bereits in diesen Berichten XI, 
832,  1694 u. 1840 berichtet hat. Eine Abhandlung in Ann. Chem. 
201, 355 behandelt denselben Gegenstnnd. 

Ueber einige Verbindungen der Myristinetiurereihe von Dr. 
F e l i x  M a s i n o  (Gazz. chim. X, 72). M y r i s t i n ,  aus Mnecatnuss- 
pulver gewonnen, besass nicht den von P1 a y f a i r  angegebenen 
Schmelzpunkt 3 l 0 ,  sondern 55O, die hieraus gewonnene M y r i s t i n -  
ssn r e  53.40. Aus letzterer wurde M y r i s t a n i  l i d  (gliiuzende Schiipp- 
&en, Schmelzp. 1020) und M y r i s t a m i d  (feine seideartige Nadeln 
v. Schmelzp. 84O) dargestellt. - M y r i s t i n s a u r e  wurde im Sonnen- 
licht bei 1000 mit Chlor behandelt und das Produkt mit alkoholischem 
Kali bei 16U-18Oo zerlegt. Die neue Saure, welche dureh fractio- 
nirte Fiillung ihres Natronsalzes mit Ba C1, mijglichst gereinigt wurde, 
schmolz bri etwa 12O und gab mit Schwefelsaure und Zucker die 
P e t t e n k o f e r ' s c h e  Reaction, diirfte daher wohl die erwartete My- 
r i s t o l s i i u r e  C , ,  H a 4 0 ,  darstellen. In  atherischer Liisung absor- 
birte sie die fiir CI4  H,, Br ,Oz berechnete Nenge Brom. Durch Ab- 
dampfen der broiiiirten Btherischen LBsung wurde eine in Wasser 
unliisliche, gelbbraune Fllssigkeit erhnlten, welche 41.3 pCt. Brom, 
also die fur C,,H,:, Br? O 2  berechnete Menge enthielt. Es war daher 
anzunehnieii. daRs sich bairn Verdampfeii sus C ,  Ha I Br, O,, 2 H Br 
abgespalten hatten. Durch nascirrndeu Wasserstoff konote aus der 
SIare C, Br2 0, die urspriinglich fur die Bromirung vrrwendete 

Myiiua. 

Saure vom Schmelspunkt 12" wiedergewonnen wrrden. blyiius 
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Ueber Bromcitraoonsbure v. E d m. B o u r g o i n (Ann. chirn. phys.  
1880, 283). Der Hauptsache nacb enthalten in diesen Berichten XII,  
1015, 2263. 

Ueber Derivete des Terpentinols und des Cymols von J. 
d e  M o n t g o l f i e r  (Ann. chim. phys.  1880, 145). Die Abhandlung iat 
eine weitere Ausfiihrung der in Compt. rend. 87, 840 u. 89, 102 ge- 
machten Mittbeilungeri (8. diese Berichte XII, 375 u. 2155). Nacbzu- 
tragen ist, dass sowohl R r o m c y m o l  als B r o m t e t r a m e t b y l b e n z o l  
durcb Natriuni nicbt in einfacher Weise zersetzt werden, yielmehr 
neben vie1 Rohle der Grundkohlcnwasserstoff zuriickgebildet wird. 
Im Oegensatz hierzu war  fiir die Halogenwasserstoffadditionsprodukte 
des Terpentinola constatirt worden, dass durcb die Einwirkung des 
Natriums auf dieselben in weit glatterer Reaction stets mindestens 
2 Kohlenwasserstoffe entstehen , deren einer wasserstoffarmer , der 
andere wasserstoffreicber ist, als das angewendete Terpentinolderivat. 

3lylius. 

Physiologische Chemie. 
Ueber Ulycosamin voii G e o r g  L e d d e r h o s e  (Zeitschr. physiol. 

Chemie Z V ,  139-159). I. Z u s a m n i e n s e t z u n g  u n d  a l l g e m e i n e  
E i g e n s c h a f t e n .  - Humrrierschalen werden mit verdiinnter Salz- 
saure extrahirt, rnit Wasser abgespiilt uud rnit concentrirter Salzsaure 
auf dem Sandhade erhitzt. Rei beginnender Bildung einer Krystall- 
haut wird schnell abgekuhlt und das snlssaure Glycosamin 
(C, H I 3  N O , ,  H C1) krystallinisch erhalten. Die Bcscbreibung und 
Messung der Krystalle werden S.  142 niiher angegebcrl. Sie sind in 
Wasser sehr leicht, in Alkobol sehr schwer liislicb, aus der alkoholischen 
Liisung durch Ae!ber fiilllar. Sie haben sussen Geschmack rnit 
salzig-bitterem Nacbgeschmack. Ihre  Losung reagirt sauer; dieselbe 
hat stark reducirende Eigenschaften, dreh t die Polarisationsebene nach 
rechts, ist mit Hefe nicht gahrungsfiihig. Das salzsaure Glycosamin 
wird durcb Bleiacetat wid Ammoniak gefallt. 

XI. V e r h a l t e n  g e g e n  A l k a l i e n .  Mit Natronlnuge massig 
erwarmt, verandert sich die weisse Farbe durch gelb i n  griin bis schwarz. 
Sammtlicher Stickstoff wird als Auimoniak abgespalten und es tritt 
Karamelgeruch auf. Mit Natronlauge im geschlossenrn Rohr iiber 
looo erhitzt. hildet sich Rrenzcatechin und Milchsaure. - Das Gly- 
cosamin wird durcb alkoholische Ralilauge w i t ?  Traubenzucker gefiillt. 

111. R e d  u k  t i o n .  Alkalische Kapferlijsung wird scbon in der 
Kalte, schneller beim Erwarmeii reducirt. Ebenso verhalten sich 
Silber - und Wismutbliisungen. Blaue Indigoliisung durch Nutrium- 
carbonat alkalisch gemacbt, wird beim Sieden gelb. Die Reduktions- 



kreft des salzsauren Glycosamins ist die gleiche wie die des Trauben- 
zackers, bezogen auf die relativen Molekulargewicbte. 

IV. S p e c i f i s c h e  D r e h u n g .  Die Losung des salzsauren Glycos- 
amins dreht die Polarisationsebene nacb recbts und zwar ist die Energie 
der Drebung unabhangig ron der Temperatur der LGsung, wird 
aber durch die Concentration beein flusst. Bei einer Concentration 

von 10-16.5 pCt. ist das specifiscbe Drehungsvermogen ((a& ) gleicb 
+ 69.54. 

Eine Probe des Salzes mi t  faulem 
Fibrin in einem Kolben ein Vierteljahr eingeschlossen, ergab bei der 
Destillation mit Schwefelsiiure fliicbtige Fettsiiuren : Essigsaure und 
Butterslure. - Mit Hefe ist das Glycosamin nicht gahrungsfabig. 

Die schwefelsauren, 
essigsauren, salpetersauren Salze sind krystallinisch und reagiren sauer. 
Mit Bleichlorid bildet das salrsaure Glycosamin ein unbestandiges 
Doppelsalz; mit Quecksilberjodidjodkalium entsteht ein krystallinischer 
h’iederschlag. Das freie Glycosarnin, dargestellt durch Zersetzung der 
schwefelsauren Verbindung mit Harytwasser , krystallisirt in Nadeln. 
Es farbt sich auf Zusatz von Chinon intensiv rothbraun. 

VII. V e r s u c h e  d e r  S u b s t i t u t i o n  d e r  N H , - G r u p p e  
d u r c h  OH.  Das  salzsaure Glycosamin wurde mit Kaliurnnitrit erhitzt 
und ein Kiirper von stark reducirenden Eigenschaften erhalten, der 
aber mit Hefe nicht gahrungsfiihig, somit nicht Traubenzucker war. 

Ueber Pankrees-Secret vom Menschen ton  E r w i n  H e r te  r 
(Zeitschr. physiol. Chein. IV, 16‘0-164). Das Secret BUS einer Cyste 
von einer menschlicbeu Leiche hatte seine diastatischen, emulgirenden 
und Fette spaltenden , sowie Fibrin losenden Wirkungen bewahrt, 
war eiweissfrei und hinterliess eine Asche von reichlicbem Gehalt 
a n  phosphorsaurern Alkali. Die Summe der darin enthaltenden or- 
grnischen Bestandtbeile betrug 17.9, die der anorganischen 6,2 pro milie. 

Notieen \ on E. S a l  k o  w s k i (Zeitschr. physiol. C?iem. 1 V, 133-134‘). 
1. Z u r  K e n n t n i s s  d e s  K r e a t i n i n s .  Dasselbe reagirt aschefrei 

nur  schwach alkalisch. Die W eyl’sche Reaction mit Natronhydrat 
und h’itroprussidnatrium giebt nur eine voriibergehende Rothfgrbung. 
Siiuert man aber nach dem Gelbwerden mit Essigsaure an und er- 
hitzt, SO entsteht zuerst eine grune, spiiter eine blaue, bestiindige Farbe. 

2. D s s  ‘ e r h a l t e n  d e s  R o h r z u c k e r s  zu S i l b e r o x y d .  
Setzt man der ammoniakalischen SilberlGsung etwas Natronlauge hinzu, 
80 giebt auch Robrzucker beiui Erbitzen eitirn Silberspiegel. Ebenso 
verhalten &h Maiinit und die Glycoside. 

V. F a  u I n i s s und C: ii b r un g. 

VI. V e r b i n d u  n g e n  d e  s Gl y c o s a m i  ns. 

C. Preusse. 

C. Prensse. 



3. D e m o n s t r a t i o n  v o n  p r a f o r m i r t e m  U r o h i l i n  i m  Harn. 
100 ccm Harn werden rnit 50 ccm reinen Aethers geschitttelt, der 
Aether verdunstet. Der Rickstand mit einigen Cubikcentimeter Al- 
cohol absolutus aufgenommen , zeigt die Eigenscbaften des Urobilias. 

4.  die r e d u c i r e n d e  S u b s t a n z  d e e  B e n z o B s L u r e h a r n s .  
Nach Darreichung von benzoesaurern Natron wird aus dern ange- 
siiuerten Harn rnit alkoholhaltigem Aetber und Essigather eine stick- 
stoff- und chlorhaltige Saure von reducirenden Eigenschaften ge- 

Zur Abwehr von G .  H i i fner  (Zeitschr. physiol. Chenrie IV, 

Zur Kenntniss der Kmurens%ure von L. B ri e g e  r (Zeitschr. 
phpiol .  Chemie I f v ,  89-92). Wird Kynurensaure mit Bromwasser 
erhitzt, so bildet sich unter I<oblensaureabspaltung ein Kiirper der 
Formel C,H,Br,  K O ,  welcher an Alkohol oder beim Erhitzen fiir 
sich resp. rnit fixen Alkalien einen Theil seiaes Broms abgiebt. Beim 
Kochen rnit Alkohol entweicht Rromiithyl und Rromwasserstoff, und 
es hinterbleibt ein Kiirper von der Formel C 9 B , B r , N 0 .  Eine Ver- 
bindung dcrselben Zusarnmensetzung wird erbalten, wenn Rynurin mit 
Uromwassw versetzt wird. Die Kynurensaure giebt mit Salzsaure 

Ueber des Verhslten loslicher Fermente im Thierkiirper, 
von J. B 6 c h a m p  und E. B a l t u s  (Comnpt. rend. 90, 373 und 539). 
Diastase (HUS gekeimter Gerste) geht, wenn ihre Losung Hunden in 
das  H u t  eingespritzt w i d ,  zurn Theil in den Harn iiber; der Harn 
der Versuchsthiere (Hunde) wird stark links drehend und verwandelt 
Starkekleister in Zucker. Die Einfuhrung der Diastase in das Blut 
ruft erhebliche Stiirungen hervor, die zum Tode fiihren, wenn die 
Menge der eingespritzten Diastase etwa 0.35 g auf ein Kilogramm 
Korpergewicht des Versuchsthieres betriigt. - Die Einspritzung von 
Pankreatin in die Gefasse bewirkt ausnahmslos schwere Stiirungen 
und den Tod,  wenn die Menqe des eingefiihrten Pankreatins 0 .15g 
auf das  Kilogramm Kijrpergewicht des Versuchsthieres erreicht. Daa 
Pankreatin geht nur zu einem kleinen Theil in den Harn fiber. 

wonnen. C. Preusse. 

137-13.9). C .  Preusse. 

eine durch Wasser leicht zersetzbare Verbindung. C .  Preusse. 

Baurnann. 

Ueber ein verdauendes Ferment, welches sich bei der Brod- 
bereitung bildet, ron  S c h e u  r e r - E e s t n e r  (Compt. rend. 90, 369). 
Es wird ein Verfahren zur Hereitung cines beliebig lange haltbaren 
Brodes, wclches 50 pCt. Fleisch bez. geraucherten Speck enthalt, he- 

Ueber die Umwendlung der Stwke und des Glycogens durch 
diastatische Fermente, von M u s  c u l u  s u. v. M e h r i n g (Zeitschr.ph?/siol. 
Chemie IT7, ,53-99). Die kritische Besprechung einer von S e e g e n  

schrieben. Baumann 
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in P f l i i g e r ' s  Archiv, Bd. XIX, Teraffentlichten Arbeit iiber die Um- 
wandlung des Glycogens durch Speichel und Pankreasferment charak- 
terisirt den van S e e g e n  gefandenen , F e r m e n t z u c k e r Y  als e im 
Qemenge ron D e x t r i n  und M a l t o s e  (dem Spuren van Trauben- 
zucker anhaften) und berichtigt einige von S e e g e n ' s  Angaben iiber 
die Umwandlungsprodukte der S t l rke  und des Glycogens. c. Preiirse. 

Studien iiber die Bildung des Fettes und das Reifen der 
Oliven, von Dr. A n g e l a  P u n a r o  (GQZZ. chim. X ,  82). I m  Wesent- 
lichen werden die Resultate ron H a m ,  d e  L u c a  und R o u s s i l l e  
bestatigt, dass das Fett sich in der Frucht sel ls t  und nicht in den 
Bliittern bildet. Im Oegensatz zu d e  L u c a  aber wird van dem nur 
in gcringer Menge und auch noch uach Bildung des grassten Theils 
des Fettes vorhandenen Mannit angenommen, dass er in keiner Rezie- 
hung zur Frttbildung stehe. LLylius. 

Analytische Chemie. 
Eine neue Methode eur  alkalimetrischen Bestimmung von 

Sulfaten und ihre Anwendung bei der Untersuchung der Sul- 
fatmasse van J. G r o s s m a n n  (Chern. YVerus 41, IIZ-116). Die 
Metbode stutzt sich auf folgende Reactionen: 

Na ,SO,  + (x -I- 1) HaO,H,  + yH,O = 2 N a O H  
+ x BaO, H, + BaSO, + y H, 0 

und 2 N a O H + x B a 0 , H 2  + x C O ,  = 2 N a O H + x 1 3 a C 0 3  + x H , O .  
Die nrutrale Liisung des Natriumsulfats (3.55 g) wird iu  eiii 500 ccm 
haltelides Messgefiiss gebracht, cine iiberschussige abgemcssene hlenge 
ron Raryumhydrat (250 ccm einer kalt gesittigten LBsung) hinzugefugt, 
die Flasche Lis zur Marke niit Wasser aufgefullt und unigeschiittelt. 
250 ccni der ram schwcfelsauren Baryt iibfiltrirteu Flussigkeit werden 
in einen Kolben gebracht, etmn 10 Minuteit lang Koblensauie durch- 
geleitet und zur Zerseteung der Bicarbonate gekocbt. Nach drni Er- 
kalten briiigt nian den Iirhalt dea Kolbens i n  das Messgefiiss znruck- 
fillt  bis zu 500 ccm mit Wasser auf und filtrirt. 250 ccm des Filtrats, 
also der urspriinglichen Menge, werden mit 4 normaler Scliwefel- 
siiure titrirt. Die Zahl der rerbrauchten Kubikcentimeter mit 2 mul- 
tiplicirt gibt den Procentgehalt an Natriumsulfat. - Da dcr Actzbaryt, 
wie er ini Handel vorkornmt, hiufig Baryumnitrat enthi l t ,  so ist oft 
eine Correctur ntithig, die sich, da man eine gemessene Menge van 
Aetzbaryt zusetzt, leiclit ausfiihra:i lhsst, nachdem man den Oehalt 
desselben a n  Baryumnitrat bestimmt hat. - Um das Volum des Nicder- 
schlags ran Baryunisulfat und Bariumcarbonat zu beriicksichtigen, 
geniigt es, fiir die angegebcnen VerhBltuisse (3.55 g Na,  SO, und 
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250 ccm BaO, H, Lasung) vom Endresultat 0.4 pCt. abzuziehen. - 
Schliesslich bleibt noch steta ein Verlust von 1.3 pCt., dessen Ursache 
noch nicht aufgefunden werden konnte, der aber, bei Beibehaltung 
der genannten Mengenverhlltnisse constant zu sein scheint und des- 
halb mit in Rechnung gezogen werden kann. - Das Sulfat der Soda- 
fabrikation enthllt nun z. B. freie Schwefelsaure, Alurniniumsulfat, 
Eisensulfat, Kalksulfat, Chlornatrium und Natriumsulfat. Auf Zusatz 
von Baryumhydrat wird die Schwefelsaure, Eisen und Thonerde und ein 
Theil des Kalkes gefiillt. Der  Rest des Kalkes fallt beim Einleiten 
von Kohlensaure mit dem Baryumcarbonat und im Filtrat ist nun 
durch einen einfachen Versuch die Menge des vorhanden gewesenen 
Natriumsulfats zu bestimmen. Will. 

Ueber die Einwirkung des Jode auf untersohwefligsaures 
Natron und uber die Werthbestimmung des Braunsteins und 
doppelt chromsauen Kalis von S. U. P i c k e r i n g  (Chem. Society 
1880, I, 128). Die Bildung von Natriumhydrosulfat neben tetrathion- 
sanrem Natron wiichst rnit steigender Temperatur; bei 200 C. werden 
2.1 pCt. Jod verbraucht, um N a H S O ,  zu bilden. Letzteres entsteht 
durch direkte Oxydation von Na, S2 0,, nicht etwa durch eine secun- 
dare Reaction aus Na, S, 0,. Der  Grad der Verdiinnung, ein Ueber- 
schuss von Jodkalium, die Dauer der Reaction, endlich die Menge der 
vorhandenen Salzsaure iiben keinen Einfluss aus. - Die Methode 
B u n s e n ' s  fiir die Werthbestimrnung des Braunsteins wurde als zu- 
verlassig nur dann erkannt, wenn zur Zersetzung des Braunsteins 
eine concentrirle Salzsaure a,ngewendet wird, d a  bei Anwendung einer 
verdunnten Siiure Verlust an Chlor, wahrscheinlich durch Riicklil- 
dung von Salzsaure eintritt. Dssselbe findet bei der Bestimmung des 
sauren chrornsaureu Kalis statt, hier aber selbst bei Anwendung con- 
centrirter SLure. In beiden Fiillen jedoch ist der Verlust nicht be- 
deutend , da er irn ungunstigsten Falle beim MnO, 1.7 pCt., beim 
K, C r 2 0 ,  1.3 pCt. vom disponiblen Sauerstoff nicht iiberschreitet. 
Urn diesen Verlust vollig zu vermeiden, wird empfohlen, das fein- 
gepulverte Material zu einem grossen Ueberschuss von Jodkaliurn- 
IBsung zu fugen, eine geringe Menge SIure  zuzusetzen und nach Ab- 
scheidung des Jods direct mit unterschwefligsaurern Natron zu titriren. 
Fiir die Analyse der Braunsteinerze ist die Methode freilich nicht an- 
wendbar, da  sie Abwesenheit von Eisenoxyd zur Voraussetzung hat. 

Chemische Untersuchung der Groseluderer Mineralquelle 
bei Salzschlirf von E. R e i c h a r d t  (Arch. Pharm. XI I I ,  208). 
1000 Theile Wasser enthalteo 21.9357 bei 100" getrocknete feste 
Stoffe und bei 11.50 und 0.76 M. Bar. 1627.59 ccm Kohlensaure. Die 
gelosten festen Stoffe sind: 

Schotteo. 



Chlornatrium . . . . 15.4122 Scbwefels. Strontian 
Chlorkaliurn . . . . 0.5996 Phosphorsaur. Kalk 
Chlorlithium . , . . 0.0032 Kohlensaur. K a l k .  
Chlormagnesium . . . 0.0518 - Magnesia 

. . 0.0016 

. . 0.0017 

. . 1.6441 

. . 0.2135 
Rromnatrium . . , . 0.1530 - Eisenoxydul . 0.0473 
Natron, organiachs. . . 0.4933 - Manganoxydul 0.0072 
Schwefels. Kalk . . . 1.6118 Kieselsaure, Iosl. . . . 0.3176 

- Magnesia . 1.3633 Thonerda . . . . . 0.0045 

Bestimmung der organischen Stoffe in den natiirlichen 
Hieriiber 

Yplius 

WBssern v. E. L e c h a r t i e r  (Ann. chim. phys.  1880, 257). 
ist bereite berichtet worden (diese Berichre XII, 21601. 

Bericht iiber die Analyse von 4 Twiner W%ssern von A. 
Lie b e n  (Gazz. chim. X, 86). 

Bericht fiber die Analyse von 4 Twiner WBssern von 
S t a n i s l a u s  C a n n i z z a r o  (Guzz. chim. X ,  115). Die beiden Ab- 
handlungen enthalten Gutachteii iiber die Trinkbarkeit von 4 Wiissern, 
mit deren Untarsuchung jeder der beiden Gelehrten besooders vom 
Stadtrath zu Turin betraut worden war. 

Ueber die physikalisch - chemische Analyse der thonigen 
Erden von Fausto  S e s t i n i  (Gazz. chiin. X, 57). Die Methode von 
S c b  1 o s i  n g (Compt. rend. 78, 1276) wird geriihmt, jedoch ernpfohlen, 
12 Stunden (statt 24) absetzen zu lassen und 12 wal auszuwascheo, 

Ein neuer und einfacher Apparat, urn Substanzen in offenen 
Gefissen mit fliichtigen Losungsmitteln eu behandeln von A. 
W y n t e r  B l p t h  (Chem. SOC. 2880, I ,  120). Das olTene Gefass wird 
in ein unten am Rande mit einer tiefen, kreisrunden R i m e  verseheoes 
Metallgefass gestellt. I n  die mit Quecksilber oder eiuer andern Sperr- 
fliissigkeit gefiillte Rinne taucht ein am Boden abgesprengter Kolben. 
Der Hals des Kolhens wird mit einem je nach Erfordern aufrechten 

Ueber das Verhalten der Zuckemrten eu alkalischen Kupfer- 
und Quecksilber-Liisungen von F. S o  x h 1 e t (Journ. pr .  Chem. Bd. 21, 
227-317). Im Anschluss an friihere Mittheilungen iiber Oewichts- und 
massanalytische Bestimrnung des T r a u b e n - ,  I n v e r t -  und M i l c h -  
z u c k e r s  (chem. Centr.-B1. IX, 14 u. IS) werden noch L a k t o s e ,  durch 
Sauren vertioderter Milchzucker und Ma1 t o s e  in ihrem Verhalten zu 
alkalischer Kupferlosung, sowie alle Zuckerarten mit alkalischen Queck- 
silberl8sungen gepriift. Die Zuckerarten sind mit Sorgfalt zum Theil 
nach neuen Methoden gereinigt. Zur Ermitteluog des Reduktionsver- 
haltnisses zu alkalischer Kupferlosung auf  maassanalytischem Wege wird 

M ) l l U S  

statt 6 mal. Mlyl lUS 

oder geneigten Kiihler verbunden. Schotten. 



stet8 durch aine Reihe von Einzelversachen die Menge Fehling’scher 
Losung festgestellt, welcbe die angewandte Zuckermenge gerade zu 
zersetzen vermag. - Um das ausgeschiedene Kupferoxydul mittelst 
der  Wage zu bestimmen, wird es durch ein gewogeoes, Asbest ent- 
haltendes Kugelrohrchen filtrirt, in demselben durch einen Waeserstoff- 
strom reducirt, und wieder gewogen. Es hat sicb ergeben, dass jede der 
untersuchten Zuckerarten ein anderes Reduktionsvermogen fiir alka- 
lische Kupferliisung hat, und dass dss  Reduktionsverhlltniss zwischen 
Kupfer und Zucker keiu constantes is t ,  sondern dass es abhanig ist 
1) von der Concentration der aufeinander wirkenden Losungen ; 2) von 
der Menge des in Liisung befindlichen Kupfers. Daher reduciren auch, 
wenn man beim Titriren die Zuckerliisung allmahlich einfliessen lasst, 
die zuerst zufliessenden Cubikcentirneter starker als die folgenden, so 
dass das  Reduktionsvermogen wlhrend der  ganzen Operation nicht 
constant bleibt. Die Hauptresultate der Untersuchung sind in Folgendem 
zusammengestellt: 

I n v e r t z u c k e r .  0.5 g in 1 proc. Lijsung = 101.2 ccm F e h l i n g -  
scher Liisung (unverdiirint). 0.5 g in 1 proc. Liisung = 97.0 ccm 
Fe h 1 in  g’scher Losung + 4 Vol. Wasser. Reduktionsverhiiltniss 
= 1 : 10.12 - 1 : 9.70. Verdiinnung der Kupfer- und Zuckerlosung 
erniedrigt, Kupferiiberschuss erhoht daa Reduktionsvermogen. 

T r a u b e n z u c k e r .  0.5g in lp roc .  Losung = 105.2 ccm F e h -  
ling‘scher Liisung (unverdinnt). 0.5 g in 1 proc. L6sung = 101.1 ccm 
Fehl ing’scher  Losung + 4 Vol. Wasser. Er hat also im Gegensatz 
zu den bisherigen Angaben ein grosseres Reduktionsvermiigen wie 
der Inrertzucker. 

M i l c h z u c k e r .  0.5 g in 1 proc. Losung= 74 ccm Fehl ing’scher  
Liisung. Reduktionsverhaltnise 1 : 7.40. Verdiinnung der Kupfer- und 
Zuckerlosung hat fast keinen Einfluss auf das Reduktionsvermogen, 
Kupferiiberschuss erhoht dasselbe aber in geringerem Masse, als bei 
Trauben- und Invertzucker. 

L a k t o s e .  0.5g in 1 proc. Losung- 98ccm Fehl ing’scher  Losung 
(unverdiinnt). 0.5 g in 1 proc. Liisung = 94 ccm Fehl ing’scher  
Liisung + 4 Vol. Wasser. Reduktionsverhiiltniss I : 9.8 - 1 : 9.4. 
Verdiinnung der Kupfer- und Zuckerliisung erniedrigt das Reduktions- 
vermogen der Laktose in demselben Grade, wie das des Trauben- und 
Inrertzuckers. Kupferiiberschuss erh6ht das Reduktionsverhgltniss in 
etwas geringerem Masse. 

L a v u l o s e .  Fiir diese berechnen sich nach den fiir Invert- 
und Traubenzucker erhaltenen Zahlen: 0.5 g in 1 proc. Losung 
= 97.2 ccm Fehl ing’scher  Losung (unverdunnt). 0.5 g in 1 proc. 
Losung = 93.0 ccm Fehl ing’scher  Losung i- 4 Vol. Wasser. Re- 
duktionsverhaltniss = 1 : 9.72-1 : 9.3. Verdiinnung und Kupferiiber- 

Sonst verhalt e r  sich ebenso. 



schuss wirken wie beim Traubenzucker, das Reduktionsverrnogen gleicht 
wahrscheinlich dem der Laktose. 

V e r a n d e r t e r  M i l c h z u c k e r  ist im Rediiktionsvermogen dem 
Invertzucker gleich. 

M a l t o s e .  0.5g i n  1 proc. Losung = 64.2ccm Pehl ing’scher  
Losung (unverdiinnt). 0.5 g in 1 proc. Losung = 67.5 ccm F e h l i n g -  
scber Losung + 4Vol. Wasser. Reduktionsrerhiiltniss 1 : 6.09-1 : 6.41. 
Verdunnung der Kupfer- und Zuckerlosung erhiibt das  Reduktionsver- 
miigen. Kupferiiberschuss ist bei Anwendung unverdiinnter F e h l i n g -  
echer Losung ohne Einfluss, bei starker Verdiinnung erhobt er das 
Reduktionsrermiigen Die Annahme, 1 Aeq. Zucker reducire 10 Aey. 
Kupferoxyd, ist hiernach ebenso wie die Angabe, dass Inrertzucker, 
Laktose und verlnderter Milchzucker das ReduktionsvermGgen des 
Traubenzuckers besassen, unrichtig. - Zur Bestirnrnung des Zuckers 
empfiehlt sich als Methode von allgemeiner Anwendungsfahigkeit das 
massaoalytische Verfahren in der oben erwiilmten im Original genau 
beschriebenen Form. Mittelst derselben ist es unter kleiuen Modifi- 
kationen moglich, den Zucker aucb in stark gefarbter Losung oder 
einen leicht reducirendeu neben einem schweru  reducirenden Zucker 
zu bestimmen. Auch dutch Gewichtsanalyse gelingt die Bestimmung 
des Zuckers nach der M a r k e r ’ s c h e n  M e t h o d e ,  doch bedarf man 
dazu fiir jede Zuckerart einer besonderen Tabelle, wie solche von 
A l l i h n ,  M e i s s l  und dem Verfasser des Originals ausgearbeitet sind. 
Bei der Untersuchung der Zuckerarten gegen alkalische Quecksilber- 
losungen sind die Methoden ron S a c h s e  und K n a p p  eingehend ge- 
praft worden. Danach ist der von K n a p p  fur seine LSsung ange- 
gebene Wirkungswerth nicht richtig. Die Sachse’sche  Losung hat wie 
die K n a p  p’sche den Nachtheil, dass Titrirungen rnit allrnahlicbem 
Zusatz von ZuckerlBsung andere Resultate liefern, als weno der Zusatz 
auf einmal erfolgt, wenn auch die Wirkung bei beiden nicht dieselbe 
ist. Die Verschiedenheit der Reduktionswirkung der beiden Losungen’ 
gegen Traubenzucker ist auffallend, da  sie fast denselben Quecksilber- 
gehalt haben. Es lasst sich dies nur theilweise aus dern Einfluss des 
verschiedenen Alkaligehalts erklaren. Invertzucker reducirt die K n  a p p -  
sche Lijsung in demselben, die Sachse’sche  in einem andern Ver- 
haltniss wie Traubenzucker. In einer kleinen Tabelle ist daa Re- 
duktionsvermogen der F e h  l i  ng’schen gegeniiber den heiden Queck- 
silberlosungeo zusammengestellt. Irn Allgerneinen wird der Titrirung 
mit F e h ling’scher Losung der Vorzug gegeben. Die Quecksilber- 
methoden sind aber von Wichtigkeit, wenn es sich darum handelt, 
die ldentitat einer Zuckerart festzustellen oder zwri Zuckerarten neben 
einander zu bestimmen , was durcli Combination der verschiedenen 
Methoden erreicht werden kann. \ \‘Il l .  



Ueber den Qebrauch dee Spektroskope 8ur Untersoheidung 
der Anthracene von E e n j .  N i c k l e e  (Chem. News 41, 5.3 u. 95). 
Die Untereuchungen von M o r t o n  (Chem. News 26, 199; 31, 35 
und 45) werden fiir die Praxis verwertbet, um die lgstigen hocbsiedenden 
Kohlenwaseeratoffe (Chrysen u. Pyren), im Robantracen nacbzuweisen. 
Die Metbode ist darauf gegriindet, dass die gelbe Substanz, welcbe 
dem Chrysen 60 hartniickig anhgogt, ein Absorptionsband unmittelbar 
jeneeit G und 2 Bander zwischen F und 0 giebt. Um die Anwesen- 
heit diesea gelben Klirpers, resp. der genannten Kohlenwasaerstoffe, 
im Anthracen festzustellen, genugt es, eine kleine Menge desselben in 
Benzol warm zu losen und das Filtrat mittelst eines Taschenspektro- 

Ueber die PriifUng des kauflichen sohwefelssuren Chinins 
auf fremde Chinaalkaloide von G. K e r n e r  (Arch. Pharm. XIII, 
186'). Die schon im Jahre 1862 (Zeitschr. and. C'hem. I, 150) ver- 
offentlichte qualitative Unkrsuchungsmethode fiir C h i n i n s  u l  f a  t auf 
einen Gehalt an C i n c h o n i d i n  wird fiir quantitative Bestimmungen 
verwendbar gemacht. Sie beruht darauf, dass Cinchonidineulfat leichter 
in Wasser liislich ist, ale Chinineulfat, Cinchonidin aber eich schwieriger 
in Ammoniak bet ,  ale Chiniu. Um den Gehalt an C i u c h o n i d i n  i n  
einem hiervon nicbt hber 2 pct. enthaltenden Chininsulfat zu be- 
stimmen (nur solche Gemenge kommen in Hetracht, da  fiir daa offi- 
cinelle Chinineala ein h6berer Grad der Reinheit verlangt wird), sol1 
folgendermaaseu verfahren werden : Man schuttelt zur Herstellung einer 
Normalchininlosung 5 g v611ig reines Chininsulfat mit Waseer ond 
filtrirt nach 12-18 Stunden. 10 ccm des Filtrate werden aus einer 
in & ccm getheilten Biirette rnit 5 ccm Ammoniakflhsigkeit von 
0.92 Vol. Gew. versetzt und geschiitteh, bis der anfiinglich gebildete 
Niederschlag fast ge16st ist. Hierauf wird allmahlich mit dem Ammou- 
Zusatz fortgefahren, bia die Fliissigkeit vollstandig klar ist. Es werden 
im Ganzen etwa 6 ccm Ammonfliissigkeit rerbraucht werden. Das 
auf den Grad seiner Reinheit zu uutersuchende Chininsulfat wird eben- 
fall6 12 Stunden mit 10 Th. kalten ~ 2 1 S S e r E  digerirt und vom Filtrat 
10 ccm rnit  deraelben Arnrnoriiakflussigkeit wie vorber bebandelt. Rei 
Cinchonidingebalt wird jetzt eine gr6ssere Menge Ammoniak bis zur 
volligen Klarung der Flussigkeit ~erbraucl i t  und zwar ist fiir je 0.288 ccm 
Ammoniakfliissigkeit von 0.92 Vol. Gew. 1 mg C i n c h o n i d i n s u l f a t ,  
f i r  die angewendete Menge Chininsulfat dernnach 0.1 pCt. in Rechnung 

Ueber die Anwesenheit der Semen von Lychnis Githego (Korn- 
rade) im Getreidemehl voii A. P e t  e r m  a n  n (Ann. C ~ ~ T I L  phys. 1880, 
243). 500 g Mehl werden rnit 1 1 Spiritus heiss ausgezogen, dae 
Filtrat mit absolutem Alkohol gefiillt und der Niederschlag auf einem 
Filter geeammelt. Letzteres wird bei 1000 getrocknet und mit kaltem 

skops zu untersuchen. 3lylius. 

zu briogeo. Mylius. 
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Waaser ausgezogen. Der  Auszug abermals mit absolutem Alkohol 
gefSllt, liefert, wenn Sarnen von L y c h n i s  O i t h a g o  mit dem Getreide 
vermahlen worden waren, einen Niederschlag von den Eigenschaften 
des S a p o n i n s :  Starkes Schaumen der wassrigen Losung, brennender 
Geschmack, reducirende Wirkung auf Silbernitrat, reducirende Wirkung 
auf F e h l i n g ’ a  Losung erst nach der Spaltung rnit Salzsiiure, FiiI1- 
barkeit durch Bleiacetat, nicht aber durch Taunin. Mylius 

220. B u d .  Biedermann: Bericht iiber Patente. 

A l e x a n d e r  M a r i a  y G a r c i a  in  Aquilss. E n t s i l b e r n  V O I F  

B l e i .  Durch Einblasen von Luft 
unter Driick wird das geschmolzene Blei von Antimon, Eisen und 
undere Unreinigkeiten befreit. Die Luft wird durch eine bis naheza 
auf den Boden der Pfsnne reichende Riihre eingefiihrt. Der ent- 
stehende Scbaum enthalt neben Bleioxyd wesentlich Eisen- und Antimon- 
oxyd. Nacb Entfernung desselben wird das Blei durch Zink entsilbert. 
Die Blei-, Zink-, Silberlegirung wird ebeufalls der Wirkung des Luft- 
geblases susgesetzt. Ebenso das riickstandige, zinkhaltige Blei. Die  
zuerst erhaltenen Oxyde werden mit Holzessig behandelt. Die von dem 
Antimonoxyd getremite Losung wird auf Bleiacetat verarbeitet. Die 
silberreichen Oxyde werden durch Essig in Silber-, Zink- und Bleiacetat 
geschieden. Es wird also die Cupellation verrnieden. Die zuletzt 
erbaltenen Blei- und Zinkoxyde werden ebenfalls in Essig gellist, 
wobei noch ein wenig Silber gewonnen wird. Aus den Acetaten 
wird durch Krystallisation Bleizucker gewonnen ; aus der Mutterlauge 
wird durch Soda Zinkcarbonat gefallt, so dass Natriumacetat a18 
Nebenprodukt erhalten wird. 

J u a n  F r a n c i s c o  N e p o r u u c e n o  M a c a y  in Charapoto, Ecuador. 
V e r f a h r e n  z u r  g l e i c h z e i t i g e n  G e w i n n u n g  v o n  E i s e n o x y d  u n d  
K u p f e r c h l o r i d .  (D. P. 9565 v. 20. Nov. 1879.) Eine Liisung von 
Eisenchlorid wird mit Kupferoxychlorid unter Luftzutritt zum Sieden 
gebracht. Das Eisenchlorid kann durch Eisensulfat und Chlornatrium 
ersetzt werden. 

R. und T h .  Mijller in Kupferhammer bei Brackwede. V e r -  
f a h r e n  d e r  R e i n i g u n g  von F a b r i k w a s s e r n ,  w e l c h e  s u s p e n -  
d i r t e  S t o f f e  e n t h a l t e n .  (D. P. 9276 v. 11. Oct. 1879; Zusatz zu 
D. P. 7014 Y. 20. Aug. 1878.) In das mit Aetzkalk behandelte Ab- 
fallwasser sol1 nicbt, wie friiher, Kohlensiiure eingeleitet werden; son- 
dern man lasst es ein Gradirwerk oder eine schwach geneigte Flache 
passiren, so dass der Kalk durch Einwirkung der atmospbarischen 
Kohiensaure gefiillt wird. Ferner wird beansprucbt , nach der Reini- 

(Engl. P. 708 v. 21. Febr. 1879.) 




