
Atome oder Atomgruppen nicht veriindert 
Bcdirigungen coustant bleib t. 

wird, dass sie unter allen 

Als Resultat der vorhergehenden Betmchtungen kann somit 
zweif'ellos hingestellt werden: 

D i e  A t o m r e f r a k t i o n  d e s  C h l o r s ,  B r o m s ,  J o d s  i s t  u n -  
v e r i i n d e r l i c h  u n d  n u r  d i e  m e h r w e r t h i g e n  E l e m e n t e  b e s i t z e n  
e i n e  w e c h s e l n d e  A t o m r e f r a k t i o n .  

- . 

Wie vorher erwHhnt wurde, ist der Einfluss der Doppelbindung 
zwischen Sauerstoff und Kohlenstof auf die Molecularrefraktion der 
Riirper vollkorumeii verschieden ron  demjenigen, welchen die Doppel- 
bindung zwischen Kohlenstoffatomen andbt .  Ganz dasselbe gilt ftir 
sauimtliche andzren pbysikalischeii Constanten. Eine eingehende 
Darlegung dieser Erscheioungen wird man in den Annalen finden. 

L e m b e r g  (Oesterreich), k. k. techii. Hochschule, im Juni  1880. 

1% e f e iaa t e. 

Anorganische Chemie. 
Studium gewisser Falle von Isomorphismus von H. B a k e r  

(Ann. Chem. 203, 22.9). Urn f i r  den von Marignac behaupteten 
Isowoiphismu~ der Salze 3 R F  . R'F,, 3 R F .  R'OF,, 3 R F  . R'O,F, 
neues Beweismaterial zu erbringen, morden folgeude Salze dargestellt 
und krystallographisch und optisch untersucht: 1) 3 R F  . NbOF, ,  
kleine Wiirfel ohne Wirkung a u f  polarisirtes Licht, also regular; 
2) 3 NH, . N b O F , ,  Octaeder und Cubooctaeder, ohne Wirkung auf 
polarisirtes Licht, regulhr; 3) 3 N H , F  . SiF,  lange, quadratische, 
doppeltbrechende Prismen; 4) 3 R F . Zr F, kleine, gknzrnde,  einfach 
brechende OctaCder; 5) 3 K H, F . Zr P, einfach brechende OctaBder; 
6) 3 NH,F . T i F ,  wenig auf polarisirtes Licbt wirkende deudritische 
Formeii mit rechtwiiikligeri Flilchen; 7) 3 K F  . UO,F, (U = 240) 
krystallisirt a u s  concentrirter Fluorkaliumlijsung quadratisch i n  rer- 
schiedenen Formen; 2 Po0 ; P; a0Pm und 0 P, immer pyramidal; 
Ausrter dieseni Salz krystallisirt aus verdunnter Fluorkaliumliisung die 
Verbindung 5 K F  . 2 UO, F, triklinisch mit den beobachteten Formen 

00 P m  ; 00 Po0 ; 0 P;  + P; 00 P, ferner aus reinem Wasser das Saiz 
" 
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3 K F  . 2 UO, F, . 2 H, 0 monoklinisch mit den beobacbteten Formen 
ot Po0 ; 03 Pa ; + Pa, : - Pm ; 03 P; 8) 3 N H, F. UO, F, quadratisch. 
Auf rcchtwinklige Krystallaxeu bereclmet ist 

b:c Brechung : 
1) 3 KF. N b O F ,  = 1.0: 1.0. . . . einfach 
2) 3 N H , F .  N b O F ,  = 1.0: 1.0. . . . einfach 
3) 3 N H , F . S i F ,  = 1.0: ? . . . . doppelt 
4) 3 N H , F .  Z r F ,  = 1.0: 1.0. . . . einfach 
5) 3 K F . Z r F ,  = 1.0: 1.0. . . . einfach 
6) 3 N A ,  F . TiF, = 1.0 : nahezu 1.0 . doppelt 
7) 3 K F .  U O , F ,  = 1.0: 0.992 . . . doppelt 
8) 3 N H, F . UO, F, = 1.0 : nahezu 0.992 doppelt. 

Die lussere Form ist dtiber bei allen Salzen nahezu gleich uud 
trotz der Einreihung der einzelnen Salze in verschiedene Krystall- 

Ueber die Dichte des verflussigten Sauerstofib von J. O f f r e t  
(Ann. chbn. phys. 1880, 271). R a o u l  P i c t e t  fand die Dichte des 
Sauerstoffs im flissigen Zustande nacb zwei Restimmungsmetboden 
0.9883 und 0.9787. J. O f f r e t  berechnet nun bei Zugrundelegung der 
Persuchszahlen ron P i c  t e  t unter Vereinfachung der Rechnungsmetbode 
die Zahl 0.8302 und weist nacb, dass P i c t e  t zu der Zahl 0,9883 durch 
einen Rechnungsfebler gelangt ist l e i  dessen Verm?idung er 0.8655 
erhalten haben wiirde. Auch bei Berechnung der zweiten Zahl 0.9787 
ist eiu Recbnenfebler untergelaufen. In  der That  ergiebt Herrn 
P i c  t a t s  Rechnung, mit Urngehung dieses Fehlers ausgefuhrt, 1.594, 
eine jedcnfalls vie1 zu hohe Zahl fiir die Dichte. Da fur die hierzu 
fiihrende Rechnung die nicht bcrechtigte Arinahme zu Gruude geltgt 
war, drrss der Sauerstoff bei - looo unter einem Druck rou 432 A t -  
mosphiiren noch dern Mariotte'schen Gesetz folgt, so wird die An- 
wendbarkeit der zweiten Ion P i c t e t  benutzten Methode durch den Ver- 
fasser beatritten und als wahracheinlichster Ausdruck fiir das Volum- 
gewicht des flussigen Sauarstoffs die aus P i c t c t s  Versuchszahlen nacb 

Bildungswilrme mehrerer Halogenverbindungen von e r  - 
t h e l o t  (Conapt. rend. 90, 841-846). Das Ei:ifachcblorjod JC1 ent- 
wickelt in festem Zustandc bei der Zersetzung mit schwefliger Siiure 
41 .35c,  in geschmolzenem Zustande 43.60, so dass die Schmelzungs- 
wiirrne 2.30 sein wiirde. Die Bildungswarme betrlgt fiir JCI 6.80, 
J fest, C1 gasfijrntig, beide gasfijrmig = 12.1", fiir JCI,, J fest, C1 
g a s f h n i g  = 15.5cy beide gasfiirmig = 21.7c, fir J B r ,  J fest, Hr 
fliissig = 2.47cy beide gasfiirmig = 11.90, fiir BrCI, beide gafifiirmig 
= 4.6". Rei der Bildung von K J ,  aus K J  und J, findet eine 
W'lrmetiinung von etwa 1.5c start auf fliissiges Jod  berechnet, auf 

systeme sammtliche Sake als isomorph zu betrachten. Pinner. 

O f f r  e t  s Methode berechnete Zahl 0,84 angenommen. Mylius 
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gasfiirmigee J o d  berechnet 10.5, bei der  Bildung von K B r 3  durch Auf- 
losen von 2 Br in einer concentrirten Losung von K B r  = 3.53, auf 

Wasserstof€$uperoxyd und Ozon von A. L e e d s  (Chem. 1 V ews 
1880, 163). Die abeoluten Mengen des nach dem Ueberleiten von 
feuchter Luft Gber Phosphor gefundenen Ozons ond Wasserstoffsuper- 
oxyds hHngen von der Temperatur, der Zeit, wahrend welcher die 
Kijrper mit einander in Beriihrung sind und auf einander wirken, und 
ferner von der Geschwindigkeit des Gasstroms ab. In welchem Mengen- 
verhaltniss zu einander Ozon und H,O, e n t s t e h e n ,  kann nicht fest- 
geetellt drerden, dae Verhiltniss der eine Zeit lang rnit einander in 
Beriihrung gewesenen Gase aber ist unter gegebenen Umstanden eio 
bestimmtes. Bei 18-21 C. wurde a n  H, 0, ca. von 0.15 pCt. Ozon 
gefunden. Die Argumentation des Autors richtet sich in der Haupt- 
sache gegen die Chem. News vol. 40, p. 307 ausgesprochenc, in- 
zwiachen aber (S. das Referat auf Seite 568 dieser Berichte) bereits 
berichtigte Auffassung Mc L e o d s ,  dass Ozon und H,O, neben ein- 
ander nicht bestehen konnten. Im Anschluss an eine Zusammen- 
stellung der Eigenschaften der in Frage stehenden Kiirper zeigt der 
Autor ferner, dass der weisse Nebel, welchen man wahrnimmt, wenn 
die durch Waschen mit Waseer von H,O, fast befreite, ozonisirte 
Luft durch Jodkaliumliisung gestricben ist ( S c h o n  b e i n s  Antozon), 
von Wasserstoffsuperoxyd herriihrt , entstanden durch die Einwirkung 

Ueber die Best%ndigkeit des Wasserstoffsuperoxyds von 
B e r t h e l o t  (Compt. rend. 90, 897-899). Die bekannte freiwillige 
Zersetzong des  Wasserstoffsuperoxyds erfolgt um so langsarner , j e  
verdiinnter die Losung des Superoxyds und je  niedriger die Temperatur 
ist. Die Zersetzung hiingt nicht von der griisseren oder geringeren 
Menge freier Siiure, welcbe gegenwlrtig ist,  ab ,  sondern von der 
Nator der Siiure (so ist eine, geringe Mengen Salzskure enthaltende, 
Lijsung von Wasserstoffsuperoxyd haltbarer wie eine mit etwas 
Scbwefehaure angesiiuerte Losung) und namentlich von der Abwesen- 
heit jeder Spur einer Base oder eines freien Alkalis. Die geringste 
Spur eines geflllten Oxyds oder eines l o s h h e n  Alkalis bescbleanigt 
ausserordentlich die Zersetzung des H,O, und scheint gar nicht be- 
eintrlchtigt zu werden durch die Gegenwart einer mehr oder niinder 
bemerklichen Menge einer und derselben Saure; wiihrend die Natur 
der SBure mehr Einfluss zu besitzen scheint. Die Zersetzung einer 
basenfreien Liisung ist erst nach langer Zeit beendet. 

Das Atomgewicht des Antimons von J. P. C o o k e  (Chem. News 

gasfiirmigee Br berechnet 10.9 c. Pinner. 

des Ozons auf die Jodkaliumlosung. Schotten. 

Pinner. 

41, 201). Vom Verfasser mitgetheilt Berichte XIII ,  951. 
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Revieion des Atomgewichta und der Vale= des Aluminiums 
von J. W. M a l l e t  (Chem. Xews 41, 212). Es wurde aus dem Gliih- 
riickstand des Amrnoniakalauns das Atorngewicht dea Aluminiums 
= 27.04-27.096, dorch Titration von Bromaluminiom rnit Silbernitrat 
= 27.018-27.034, durch Messung und Wiigung ( a h  Wasser) des  
Wasserstoffs, welchen reines Aluminium aus Natronlauge entwickelte 
= 26.99-27.005 gefnnden. Der letzten Zahl wird die grosste Wahr- 

Ueber daa Atomgewicht des Tellurs voo w. L. w i l l s  (Ann. 
Chem. 202,242-250). Das Atomgewicht des Tellurs wurde iiberein- 
stimmend mit den Resultaten von B e r z e l i u s  und v. H a u e r  bei der 
Oxydation mittelst Salpetersaure = 127.80, mittelst Kijnigswasser 
= 127.99, aus der Analyse von Tellurkaliumbromid = 126.83 ge- 
funden, so dasa demnach das Atomgewicht des Tellurs grosser als das 
des Jods ist und die Stellung des Tellurs in M e n d e l e j e f f ' s  System 
nicht zwischen Antimon nnd Jod, sondern hinter Jod  sein muss. 

scheinlichkeit zugeschrieben. Mylius. 

Pinner. 

Untersuchungen tiber die PesaivitAt des Eisens von L. Va- 
r e n n e  (Compt. rend. 90, 998-1001). Verfasser war  durch friihere 
Versuche zu der Annahme gelangt, dass die Passivitat des Eisens 
nicht Folge eines Ueberzugs von unloslichem Oxyd oder Hitrat, son- 
dern von einer diinnen Gasechicht sei und beschreibt zur Bestihtigung 
dieser Ansicht folgende Versuche:. Weun man Eisen in  eine Salpeter- 
s iure  von 1.417 eintaucht, so beobacbtet man zunachst eine stiirmische 
Stickstoffdioxydentwicklung , aber nach Verlauf von 3 - 20 Secunden 
wird plijtzlich die Oberflgche dea Eisena glanzend und die Gasent- 
wicklung hort auf. Jetzt  ist das Eisen passiv. Dieselbe Erscheinung 
tritt ein mit weniger starker Salpetersaure. Wendet man eine Saure 
von 1.325 a n ,  so findet einige Zeit Gasentwickelung statt,  die plotz- 
lich mit dem Glanzendwerden der Metalloberfiiiche aufb6rt; bald aber 
beginnt, a n  einem Punkt  anfangend und iiber die Gesarnrntoberflacbe 
des Metalls sich verbreitend, von Neuem die Gasentwicklung, um 
wieder plotzlich aufzuhiiren nnd dieses Spiel wiederholt sich fortdauernd. 
Hier tritt eine Art  von intermittirender PassivitLt auf. Ferner wenn 
man eine Eisenriihre zum kleinen Theil in concentrirte Saure taucht 
und diesen Theil passiv macht, rnit Vorsicht die Robre aus der con- 
centrirten Saure in eine verdiinntere bringt, so dass znerst nur. der 
passive Theil eintaucht und d a m  sehr langsam die Riihre tiefer ein- 
senkt, so findet eine kaum bemerkbare Zeit lang geringe Gasent- 
wicklung atatt und die ganze Rbhre wird passiv. Aber diese Passi- 
vitLt ist wenig bestlindig; es geniigt, die RBhre leicht zu bewegen, urn 
sofort eine energische Gasentwicklung zu veranlassen. Die Bestandig- 
keit der Passivitat ist urn so geringer, j e  verdiinnter die zweite Saure, 
je rauher die Oberflache des Metalls und je  grosser der Durch- 
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messer der RGhre ist. Diese Thatsachen werden in der Weise erklfirt, 
dass beim Eintauchyn des Eisens i n  concentrirte Salpetersaure zunachst 
eine chemische Action stattbat, dass das entwickelte Gas sich znerst 
i n  dem in der SHure enthaltenen Wasser auflGst, dann die kleinen 
Blaschen an dem Metall haften bleiben, dass in weniger starker Saure 
der Gasiiberzug allmHlig sich wieder liist, und so eine intermittirende 
Gasentwicklung veranlasst, endlich dass in dem zweiten Experiment 
die auf einem Theil des Metalls haftende Gasschicht das Haftenbleiben 
der Gasblaschen aucb a11 den benachharten Theilen veranlasst. In  
jedem Fall kann diese Gasschictit durch mechanische Einwirkung, wie 
durch Stoss, zum Theil geliist werden und dann findet wieder chemi- 
scbe Action statt. Das passiv gewordene Eisen verliert, wie schon 
friiher nachgewiesen wnrde, im Vacuum diese Eigenschaft , ebenso 
beini Liegeii in verdlnnterer Saure allmiilich j e  nach der Concentration 
der baure in mehr oder mirider kurzer Zeit und m a r  hort die Passi- 
v i ta t  auf bei eirier Saure von 
1.308 spec. Gew. nach 11 Tagen 1.241 spec. Gew. nach 26 Stunden 
1.283 spec. Gew. - 5 - 1.211 spec. Gew. - 24 - 
1.265 spec. Gew. - 32 Stunden 1.155 spec. Gew. - 12 - 

Piuner. 

Ueber das Ammoniumcarbonat ron E. J .  Ma 11 m e  n 6 (Compt. 
rend. 90, 92f-.927). \'el fiisser hat zwei ein:rndei sehr uiiahnliche Am- 
rrioniulucarbonatproben analysirt , von dencJri die eine sehr starken 
Gerucli zeigte nnd eine Liisung vom spec. Gew. 1.14 gab, die m d e r e  
schwachen Geruch besass urid eine geslttigte LSsnng vom spec. Gew. 
1.06 lieferte. 

Die Probe 1 enthielt: 45.14 pCt. Kohlensaure, 21.49 pct .  Am- 
mooiak und 33.37 pCt. Wasser; die Probe 2:  45.96 pCt. Rohlensaure, 

Ueber die Erden des Samerskit von c. M a r i g n a c  (Compt. 
rend. 90, 899-903). Dad auf gatvohnlichern Wege aus amerikauischem 
Sarnursbit geworinene Genienge von Erden wurde zunachst in die 
Nitrate iibergefiihrt und diese vorsichtig zeraetzt. Die leichter zer- 
setzbaren Antlieile, welche die Oxyde des Erbiums, Y tterbiums, Scan- 
diums etc. enthalten, sind uoch nicht eingehender untersucht worden. 
Die am sclrwersten zersetzbaren Antheile wurden zunlchst dorch ihre 
vers?iiedent: Liidchkeit in gesiittigter Kaliumsulfatliisung getrennt. 
Aber obwohl die Liislichkeit der rerlrchiederien Erden ausserordentlich 
verscliieden ist, gclangt man zu einer anulhernden Trennung der- 
se1bt.11 doch n u r  durch Hunderte von Wiederholnngen der einzeliien 
Operationen. Schliesslich erhalt man folgende Fraktionen: 1) Erderi, 
die in weniger als 100 Theilen Kaliumsulfatloaung loslich sind, mit dem 
Aequiralcntgewicht klciner als 119. 2) Erden,  in 100-200 Theilen 
Kaliumsulfat Iosiich, Aecluio. = 119 - 120. 3) Erden, sehr wenig 

22.3 pCt. Ammoniak und 31.73 pCt. Wasser. Piuner. 
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i n  Kaliumsulfat Iiislich, Aequiv. = 119- 115. 4) Eine fast unliis- 
liche Erde (Didymoxyd) welche jedoch gewisse Menge der anderen 
Erden energiscb zuriickbiilt. 

Die am leichtesten Iijslichen Erden wurden in Formiate iiberge- 
fijbrt und als solche getrennt. Sie waren lediglich Yttrium- und Ter- 
biumoxyd. 

Die in  100-200 Theilen Kaliumsulfat liislichen Erden liessen sich 
in’  leichter losliche un Terbiumoxyd reiche Antheile und in einen 
schwerer liislichen trennen. Letzterrr, in 300-150 Theilen Kalium- 
sulfatliisung liislich , besitzt eine zielnlich blasbe , orangegelbe Farbe, 
die sicherlich ron beigemengter Terbinerde herriibrt, bildet uxigefarbte 
Salze, dereu Losungen kein Absorptionsspectrum zeigen, und hat ein 
Aequiralent ron hijchstens 120.5. Wegeii ihrer Eigenschaften muss 
diese Rase ein neues Metall enthalten, welches vorltiufig als YE( be- 
zeichnet wird. - Die sehr wenig in Kaliumsulfat loslichen Antheile 
enthalten ein wenig Terbium, eiric? mcrkliche Menge TOII Ye, eiwas 
Didym und endlich cine in  mehr als 2000 Thuilen Raliumsulfat los- 
liche Rase, dercn Metall vorllufig als Yp bezeichnet wird und deren 
Aequivalent ungefahr 115.6 ist. Sie ist fast farblos und bildet Salze, 
dercn Losungen intensive Absorptionsstreifeii bauptGchlich im Blau 
u u d  Violett zeigen. Diese Absorptionsstreifen entsprechen vollstandig 
dcnen des D e c i p i n s  von D e l a f o n t a i n e  und des S a m a r i u m s  von 
Lecoq d e  R o i e b a u d r a n ,  so dass diese Hasen unter einander ideri- 
tisch sein miissten, wenn nicht das Acquivalent des D e c i p i n s  zu 130 

Ueber einige Fluorverbindungen des Vanadins v. H.  H a k e r  
(Ann. Chem. 203, 254-262). K a l i u m t l u o x j  v a n a d a t e .  1 )  Blit- 
triges Vanadat 6 K F .  V ,  0, , 2  V O F ,  + 2 H,O scheidet sich beiin 
Er kalten einrr Losung von Vunadinpentoxyd in  Fluorwasserstoff- 
Fluorkalium in gelben, perlmutterglanzendeii Bltittcben ab. 2) Nadel- 
formiges Vanadat 3 K H F, . 2 VOF,, durch A4uflosen des vorher- 
gehenden Salzes in warmer Flusssiiure erhalten. Es riecht nach Fluss- 
egore, greift Glas schnell a n  und wird von kalter Schwefelsaure unter 
Aufbrausen zersetzt. 

A m m o n i u m f l u o x y v a n a d a t e .  Die Losung von V,Os in  Flnor- 
WaeEerstoff-Fluoranimonium scheidet auf  weiteren Zusatz von HF.NH,F 
schwach gclbe, perlmutterglanzende Blattchen aus: 6 N H 4 F .  V,Os 
. 2VOF, + 2 R , O .  Setzt man zu eiiier Liisung dieser Rlattchen 
mehr Fluorwasserstoff - Fluorammoniuni , so bildet sich ein krystalli- 
nischer Niederschlag von pyramidenfijrrnigem Oxpvanadat: 12 K H, F 
. V,O, . 2 V O P , .  Durch Auflosen dieses Salzes in warmer Fluss- 
saure erhalt mau beim Erkalten das in blassgelben Nadeln krjstalli- 
sirende Salz 3 N H , H F2 . 2 V OF,, welches durch iiberschiissige Fluss- 
eiiure zersetzt wird. 

gefunden wordeu ware. Pinner. 
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Z i n k f l u o x y v a n a d a t ,  Zn Fa. Z n O .  2 V O F ,  + 14 H,O, durch 
M s e n  der entsprecbenden Mengen Zinkcarbonat und Vanadinpentoxyd 
in Flusssaure dargestellt, bildet harte , gelbe, monokline Prismen mit 
den Formen 0cP; 00Pao; 00Pm; OP; + P o c . a : b : c =  0.93: 1:0.83. 

A m m o n i u m f l u o x y h y p o v a n a d a t ,  2 N H,F . V O  F, + H,O, 
erhalkn auf Zusatz von Fluorammonium zur concentrirten LBsung eon 
Vanadintetroxyd V, 0, in Flusssiiure, bildet blaue, monokline Prismen 
rnit den Formen 0oP; OP. Von kalter Schwefelsaure wird es nicht 

Ueber Magnesiumvanadate von s. S u g u i r a  und H. B a k e r  
(Ann.  Chem. 202, 250-254). Durch Kochen von Magnesia alba mit 
amorpher Vanadinslure und Wasser wird eine farblose LSsung er- 
halten, die beim Abdampfen eine weisse Masse hinterlasst, anscheinend 
ein Gemeoge von Magnesia und neutralem Vanadat. Wird dagegen 
die LSsung rnit Essigsaure angesauert, so wird sie tief braunroth und 
es scheiden sich beim Verdunsten zwei Arten von Krystallen ab, 
dunkelgelbbraune und gliinzendrothe. 

Das  braune Salz ist 3 MgO . 5 V 2 0 ,  , 28 HaO, bildet trikline 

Prismen rnit den beobachteten Formen oo$m; CCP'; aP'2;  w P 2 ;  
wF00 ; &i?'ao ; + Fa; +- P' . 5 :  b:  'c = 1.0 : 1.003 : 1.012. 

angegriffen. Piuoer. 

Das rothe Salz ist ebenso zusammengesetzt und gleichfalls triklin, 

krystallisirt aber in ganz anderen Formen: 00Pm; wk"00; -€'; m P ;  
+ P; OP; + F,m . 5 :  6 : c' = 1.0: 1.261 : 0.8525. Spec. Gew. des  

v -. 

braunen Salzes = 2.199, des rotheii Salzes = 2.167. Pluner. 

Organische Chemle. 
Derivate der Myristinsiiue von F. M a s i n o  (Ann.  Chem. 202, 

172). 
Krystallisirte Bestandtheile des Corallins von C a r 1 Z u 1 - 

k o w 8 k y  ( A m .  Chem. 202, 279). Ueber diese Abhnndlung ist bereits 
referirt worden Berichte XI& 931. 

Constitution einiger Naphtalinderivate ron I?. B e i  1s t e i n u. 
A. K u r b a t o w  (Ann. Chern. 202, 213). Die Abhandlung ist im Aus- 
zuge bereits erschienen in diesrn Rerichten XIII, 353. 

Ueber einige Eigensahaften der Gemische von Cyanmethyl 
rnit gewdhnliahem und Methylalkohol von C a m  i 11 e V i n c e  n t u. 
B. D e l a c h s n a l  (BUZZ. soc. chim. 33, 405). Hieruber ist bereits be- 
richtet aus Compt. rend. 90, 747. 

Siehe das Referat Berichte XIII ,  820. 

Siehe Berichte XIII, 1022. 



1137 

Ueber die OxabBure von A. V i l l i e r s  (Bull. SOC. chin&. 33, 415.) 
Siehe das Referat 'Berichte XIII, 1030. 

Ueber die Elektrolyse der Malonstiure von E d m .  B o u r g o i n  
(Bull. soc. chim. 33, 417). 

Ueber die Constitution der Salze des Rosenilins und ana- 
loger Farbstoffe von A. R o s e n s t i e h l  (Bull. SOC. chin&. 33, 426). 

Ueber Tropehe von A. L a d e n b  u rg (Compt. rend. 90, 920-924) 
ist den Berichten erschienen. 

Ueber die natiirlichen und mydriatischen AUsalolde von 
Belledonna, Datura, Hyoscyamus und Duboisia von A. L a d e n -  
b u r g  (C'onLpt. rend. 90, 874-876) ist in den Berichten mitgetheilt. 

Ueber die Verbindungen der Phtalstiure mit den Phenolen 
von A. B a e y e r .  Dritte Abhandlung. Das Orthokresolphtaleh und 
seine Derivate von 0. F r a u d e  (Lieb. Ann. 202, 153-172) ist bereits 

Ueber V. Marcano's Sulfocy€inat des Platins von G. 
W y r o u b o f f  (Bul l .  SOC. c i h .  33,  402-403). ,Verfasser weist nach, 
dass das  von Ma r c  a II o (diese Berichte XIII, 925) beschriebene Platin- 
sulfocyanat nicht nach der Forrnel Pt (CyS), + 2 H 2  0 zusammen- 
gesetzt ist (wie aus M a r c a n o ' s  Platin- und Wasserbeatimmung her- 
vorzugehen schien) 

Siehe das Referat Berichte XIII, 1022. 

in den Berichten XII, 237 mitgetheilt. Pinoer. 

Berechnet Gefunden 

P t  29.8 29.7 
H 2 0  5.16 5.20, 

aondern dass die Verbindung fiberdies Kaliurn enthalt und nach Be- 
stimmung von Platiu, Kalium, Schwefel und Wasser ihr der Aus- 
druck (CyS), P t K ,  + 2H,O gegeben werden muss. 

S, P t ,  K ,  H 2 0  
Berecbnet Gefunden 

29.09 30.00 11.82 5.45 29.00 29.7 10.9 5.20. 

Ueber die Bildung von TetramethylammoniWtrat von 
E. D u v i l l i e r  u. A. B u i s i n e  (Covnpi rend. 90, 872-874). Wird Me- 
thylnitrat mit einer holzgeistigen Losung der iiquivalenten Menge Am- 
moniak auf 1 OOo erhitzt, so entsteht fast ausschliesslich Monomethyl- 
amin,  wendet man jedoch statt des Ammoniaks Metbgl- oder Di- 
methylamin an, so bildet sich als Hauptprodukt Tetramethylammonium- 
nitrat, welches grosse, nicht zerfliessliche, in Weingeist schwer losliche 

Zwei Verbindungen des Harnstoffb mit Goldchlorid von 
W. H e i n t z  (Ann .  Chmn. 202, 264-268). Der Harnstoff bildet mit Gold- 
chlorid zwei sehr leicht losliche, aber a n  der freien Luft nicht zer- 
fliesslicbe Verbindungen: 2CO N, H, . HAu Cl,, feine gelbe, uber 
1000 schmelzende Nadeln und CO N2 H, . H Au C1, + H 2 0  orange- 

Gabriel. 

Krystalle bildet. Pinncr. 
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rothe Prismeri oder Nadeln, die bei 97 -980 wasserfrei werden und 

Ueber die explosiven Eigenschaften dee Knallqueckeilbers 
ron B e r t h e 1 o t u. v i e i 11 e (Compt. rend. .YO, .926-.952). Verfaeser 
haben die bei der Explosion des Knallquecksilbers entstehenden Pro- 
diikte, die dabei cntwickelte Warme und den entstandenen Druck be- 
stimmt. Das  specifische Gewicht des Knallquecksilbers ist 4.42. Die 
Versuche wurden in der Weise ausgefiihrt, dass 3 g Ktiallquecksilber 
in einer kleinen Cartouche von Zinnfolie und in der Mitte einer Stahl- 
riihre frei hangend durch einen durch die Cartouche gehenden feineo, 
und mittelst eines elektrischen s t romes zum Gliihen erhitzten Eisen- 
draht entziindet wurden. Es wurden im Mittel 234.2ccm G a s  er- 
balten, bestehend aus 65.70 CO, 33.28 N, 0.15 H C N  und 1.87 H, so 
dass also die Zersetzung nach der Gleichung erfolgt 

C H g . N O , . C N  = 2 C O  + 2N + Hg. 
Die entwickelte Warmrmenge wurde fiir 1 g = 403.5 Cal. ge- 

funden, eine Quantitiit, welche hinreichend ist, um die enstandenen 
gasrdrniigen Produkte auf 4200O zu erhitzen. Die Stahlriihren waren 
bei diesen Versuchen mit Stickstoff gefullt. Rei der Explosion in 
Luft  wiirde das Kohlenoxyd zu Koblensaure verbrennen, alleiri d ie  
dadurch hervorgebrachte Warmeentwickeliing wiirde kaum der Inten- 
&tiit der Explosion zu Gute kommen, da die Verbrennung des Kohlen- 
oxyds allmiilich erfolgt. Der  Druck in den Stahlr8hren betrug auf 
jeden Quadratcentimeter bei einer Ladung r o n  

0.1 = 2.43 g = 477 kg 
0.2 = 4.86 g = 1730 k g  
0.3 = 7.39 g = 2697 kg 
0.4 = 9.72 g = 4272 kg. 

DieRer Druck ist geringer ale der bei Schiessbaumwolle entstehende 
(0.1 = 1085 kg, 0.2 = 3 120 kg, 0.3 = 5575 kg, 0.4 = 8745 kg), allein 
die grosse Kraft des Knallquecksilbers beruht darauf, dass die Zer- 
setzung iri unendlich kurzer Zeit erfolgt, dass die entstehendcn Pro- 
dukte sich gar nicht dissociiren und dass die Mssse sehr dicht ist, so 
dass im ersten Augenblicke die entstandenen gasfiirmigen Produkte 
nur denselben Raum erfiillen, wie das  feste Knallqueoksilber selbst 
und wenn die Explosion i n  Beriihrung mit eincr festen Wand erfolgt, 
auf diese im ersten Moment ein Druck von 48000 Atmospharen aus- 
geiiht wiirde. I n  der That  zeigte sich bei einem Experiment, bei wel- 
chem die Stahlbombe so gross gewahlt wurde, dass der  schliessliche 
nrucli kaum 59 Atmospharen betrug, bei welchem aber das Knall- 
quecksilber auf dem Boden der Bombe lag, die Stelle, wo das Knall- 
quecksilber sich befunden batte, nach der Explosion eingedriickt, SO 

dase die Umrisse doe Exploeivmittels zu erkennen waren. 

bei biiherer Temperatrir schmelzen. Pinoer. 

Pinner. 
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Herstellung von Methylenchlorid und Dioxathylmethylen 
yon W. H. G r e e n e  (Amer. chem. 8oc. I, 522). Zink und Chloro- 
form, mit dem mehrfachen Volumen Alkohol gemischt, werden nach 
nitd nach mit kleinen Portionen S a l z s h r e  rersetzt, es destillirt e in  
Gemisch von Aethylenchlorid und Chloroform a b ,  dessen iiber 53' 
siedender Antheil nochmals mit Zink und Salzsaure behandelt wird 
u. s. w.; aus den unter 530 siedenden Fraktionen der D e d l l a t e  iso- 
lirt man Methylenchlorid vom Siedepunkt 40-41O. Die Ausbeute a n  
Methylenchlorid betriigt 20 pCt. des angewaodten Chloroforms. Zur 
Darstellung von Dioxathylmethylen wird eio Gemisch von 1 Molekiil 
IXchlormethylen rnit ca. 8 Molekiilen absoluten Alkohols und 1 MO- 
l(.kiil Natrium ungefihr 1 Stunde am Ruckflusskuhler erhitzt, dann 
auf dem W a s s e h d e  abdestillirt; die unter 780 siedende Fraktion des 
Destillates far sicb aufgefangen , giebt a u f  Zusatz von Chlorcalcium- 
liisung eine Oelschicht, aus welcher reioes, unter einem Druck V O ~  

0.769 m bei 890 siedendes D i o x i i t h y l m e t h y l e n  nbgeschieden werden 
kann: iitherische Flissigkeit von durchdringendem, angenebmem, an 
Minze erinnerndem Geruch; spec. Gewicht = 0.851 bei O O ;  wenig 
lBslich in Wasser, daraus duch Calciumchlorid wieder abscheidbar. 

Gabriel. 

Ueber daa Benso~essigsaureanhydrid von W .  H. G r e  e r i  e 
(Bull. SOC. china. 33, 424-426'). Das geoiischte Anhydrid der Essig- 
und Bmzoesaure C, H, . C O  . 0 . CO . CH, sollte nach L o i r  (diese 
Berichte XII, 2378) gegen Chlor und Salzsaure ein verschiedenee 
Verhalten wigen, je nachdem es aus Chloracetyl') und Natrium- 
benzoat nder aus Henzoylchlorid und Natriumacetat hergestellt war. 
Verfasser weist die Unrichtigkeit dieser Angaben nach ; das gemischte 
Anhydrid giebt, gleichgiltig, o b  auf diese oder jene Weise bereitet, 
mi t Salzsaure Chloracetyl, Chlorbeuzoyl , Essigsaure und Benzoc- 
siiure; durch Einwirkung yon Chlor, Chloracetyl, Chlorbenzoyl, Mono- 

Eine Verbindung 8u8 Acetylchlorid und Titanchlorid von 
A r m a n d  B e r t r a n d  (Bull. SOC. chim. 33, 403-405). Ein Oemisch 
der beiden Chloride giebt eine gelbe, in Acetylchlorid und Schwefel- 
kohlenstoff losliche, dem Jodoform Hhnelnde Fiillung; aus den Mutter- 
Iaugen lasst sich der Korper bei langsamer Abscheidung in wohlaus- 
gebildeten gelben, durchsichtigen OctaEdern erhalten. Die Krystalle 
schmelzen bpi 25-300, rauchen an der Luft, halten sich in trockenem 
Galzsauregas und trockener Luft und sind nach der Pormel C, H, 0 C1 
+ TiCI, zusamrnengesetzt. Die Verbindong zersetzt sicb mil Wasser 
nach Art der beiden Chloride, aus denen sie entsteht, zerfiillt auch 

chloressigsiiure und MonochlorbenzoEs~~~re. Gabriel. 

I )  Im Refcrat der Loir'schcn Arbeit (diese Ucrichte XI,  2378) mu53 es auf 
Zeile 8 zu 9 von oben .Chloracetyl" statt ,,Chloreesigsllure' heispen. 
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in selbige bei der Destillation und giebt mit Alkalil8song eine Fiillung 
von Titansaure, wlhrend Alkalichloride und -acetat geliist bleiben : 
aus der Restimmung der bei dieser Zersetzung auftretenden Chlor- 
und Titansauremengen ist die obige Formel der Verbindung hergeleitet. 

Einwirkung von Beneotrichlorid auf primare Axnine ron 
J a m e s  H. S t e b b i n s  (Amer .  ciiem. SOC. I ,  524). Gleiche Molekiile 
von Benzotrichlorid und Paratoluidin wirkcn unter Salzsaureabspaltung 
und Wasserdampfbildung ( 9 )  auf einander ein; aus dem Reaktions- 
produkt lassen sich durch Alkohol lange. gllnzende, weisse Nadeln 
oder rhombische Prismen vom Schmelzpunkt 155' isoliren; sie scheinen 
unverandert sublimirbar und sind leicht in Essigsaure, kaum in Waaaer 
oder Salzsaure loslich. In starker Schwefelsaure losen sie sich unter 
Salzsaureentwickelung und fallen aus dieser Liisung wahrscheinlioh 
chlorfrei auf Wasserzusatz. Nach Oxydation mit Permanganat erbalt 
man gelbe Nadeln, deren Constitution ebenso wie diejenige der Mutter- 

Qabriel. 

subsfanz durch weitere Versuche aufzuklaren bleibt. Gabriel. 

Isomere des Phloroglucins von A r m. G a u  t i  e.r (Compt. rend. 
90, 100.3-1005). Durch Schnielzen des im Wein von Carignane ent- 
haltenen Farbstoffs C,, HaoO,  ,, rnit Alkali entsteht unter anderen 
Produkten eine dem Phloroglucin sehr ahnliche Substanz C, H, 0,. 
Dieselbe krystallisirt rnit 2 Molekiilen Wasser, schmeckt sehr siiss, ist 
ziemlich loslich in Wasser, sehr loslich in Weingeist und Aether, 
reducirt ltlngsam kochende alkalische Kupferlosung und oxydirt sich 
schnell in alkalischer LBsung a n  der Luft. Alle diese Eigenschaften 
theilt sie mit dem Phloroglucin. Sie schmilzt jedoch bei 2OS.5O cow. 
(Phloroglucin bei 2200) und giebt mit Eisenchlorid eine leichte, vor- 
iibergehende Violettfarbung, wahrend Phloroglucin sich dadurch tief 
rothviolett farbt. Sie wird als O e n o g l u c i n  bezeichnet. Das beim 
Schmelzen ron Quercetin rnit Alkali entstehende Phloroglucin , Quer- 
ciglucin, ist nicht, wie H l a s i w e t z  annahm, identisch mit dem Phlo- 
Fidzinphloroglucin. Es krystallisirt rnit 6 Molekiilen Wasser (Phloro- 
glucin mit 2 Molekiilen Wasser), schmeckt kaum siiss, ist wenig in  
Wasser lBslich, schmilzt bei 174O (corr.) und giebt rnit Eisenchlorid 
keine Farbenreaktion. Auch .das ron B a r t h  und S c h r o d e r  durch 
Schmelzen ron  Phenol mit Natriumhydrat gewonnene Phloroglucin 
ist wahrscheinlich nicht identisch rnit dem aus Phloridzin darstellbaren. 
Es zeigt andere Rrystallform, schmilzt bei 200A0, braunt sich schon 
leicht bei 184O und wird durch Eisenchlorid schwierig violett gefarbt. 
Hr. G s u t i  e r  betrachtet die Glucine als aromatische Zuckerarten und 
ha t  beobachtet, dass beim Erhitzen gewohnlicher Glucose mit Baryt 
eine siisse Substanz ensteht, welche die allgemeinen Eigenscbaften 
der  Glucine besitzt. Pinner. 
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Ueber GCelose von H. M o r i n  (Compt. rend. YO, 9241926). 
Die im sog. chinesischen Moos (Agar-Agar) enthaltene Gelose P a y  en's, 
welche beim Erkalten ihrer Lasung selbst in der 500fachen Menge 
Wasser einen farblosen , durchsichtigen , steifen Gallert liofert, giebt 
beini Erhitzen mit miissig starker Salpetersiiure Schleimsaure und 
Oxalsiiure, lost sich leicht beim Erwarmen mit saurein Wasser, ohne 
alsdann beim Erkalten einen Gallert zu liefern, cbenso beim Erhitzen 
mit Wasser unter eiuem Druck von 5--6 Atmospharen. Ihre L h u n g  
dreht nach links (eine lproc. Losung in schwpch saurem Wasser 
dreht in einer Rohre von 0.2 m -4" 15'). Beini Kochen mit einer 
1 proc. Schwefelsiiure geht die Linksdrehung alluiablich i n  Rechts- 
drehung iiber, bis +4O 10'. Die so gewonnene, rechtsdrehende Sub- 
stanz reducirt i n  der Hitze alkaliache Kupferlosung, Sublimat urld 
Chorgold. Die Geloae hinterliisst 3.88 pCt. Asche und enthiilt luft- 
trocken 22.85 pCt. Feuchtigkeit. Ausserdem hinterbleibt beim Losen 
der  Geloee eine flockige, 1.9 pCt betragende Masse. Durch Weingeist 
wird die Gelose gefiillt, kann aber nuf diesem Wege nicbt rein er- 
halten werden, da die Fiillungen aschenreicher werden. Piliner. 

Analyse des Chlorophylls von R o g a 1 s k i (Compt. rend. 90, 
881-882). Es werderi zwei Arialysen mitgetheilt, die wit deu Ana- 
lysen von G a u t i e r  gut iibereiiistimmeu: Kohlenstoff 73.2, 72.8 pCt.; 
Wasaerstof 10.5, 10.25 pCt.; Stickstoff 4.14, 4.14 pCt.; Asche 1.67, 

Ueber die in den Petroleumcokes enthaltenen Produkte yon 
L. P r u n i c r  und E. V a r e i i n e  (Con~pt. rend. 90, 1006-1007). Die 
letzten Riickstiinde, welche bei der Raffination des Petroleums ge- 
wonneu werden und welche eine blendend schwarze, blasige, sehr 
zerbrechliche Masse bildeii, geben bei der E x  traction mit Schwefel- 
kohlenatotf an diesen eine Masse ab,  die nach dem Erschiipfeii mit 
Weingeist, Aetlier uud Eivessig in der Hitse, wobci situerstoff haltige 
Verbicdungen entfernt werden, cine in Schwefelkohlenstoff und Chloro- 
form liisliche Subshnz  binterliisst, welche 97.7 pCt. Kohlenstoff und 
2.5pCt. Wasserstoff enthllt, also u C 7 H  zusammengesetzt ist. - Bei der 
Destillation gehen zwischen 350-400" sauerstoff haltige, in Weingeist 
lBsliche Verbindungen iiber, zwischen 450-550° sauerstofffreie, welche 
97.7-98.1 pCt. Kohlenstoff elithalten und welche demnach uus Kohlen- 
wasaeratoffen der Formel n C, I1 (Kohleoetoff 97.95) oder n C, H 

Notie iiber einige Beatandtheile der titherisohen Oele von 
Origanum vulgare und Thymus Serpyllum von E. Jahns (Arch. 
Pharm. XZIl, 277). Das Oel von O r i g a i i u m  v u l g a r e  ist blassgelb, 
vom Volumgewicht 0.871 und dreht die Ebene des polarisirten Lichts 
nach links (a D = -34.4O). Es sind darin nur wenig Phenole (etwa 

1.64 pct. Pinoer. 

(Kohlenstoff 98.18) bestehen. Pinner. 

75 Bericbte d. D. chew. Geuellschaft. J h r y .  X111. 



0.1 pet.) enthalten. - Das Oel von T h y m u s  S e r p y l l u m  enthllt 
1 pCt. Phenole, von denen ein Theil sich der alkalischen wlssrigen 
Liisung durch Aether entziehen 1Hsst. In diesem wurde T h y m o l  

Ueber die Aufbewahrung von Palmellin-Losungen von T. L. 
P h i p w o n .  Das P a l m e l l i n ,  Farbstoff der P a l m e l l a  c r u e n t a  (s. 
diese Berichte XII, 2164) halt sich in wassriger LSsung unverandert, 

Zur Geschichte des Chinidins und Cinchonidins und Nor- 
mirung der Nomenclatur dieser Chinaalkaloide durch den chino- 
logischen Congress zu Amsterdam (13. April 1877) v. G .  K e r n e r  
(Arch. Pliarni. XIII ,  229). 

Zerstorende Wikkung der Holzsubstanz auf Sslicylstiure 
vnn €1. K o l b e  (Joum. p. Chem., hT. F., 21, 343). Eine Reihe von 
Vrrsuchen ergab, dass Trinkwasser, welches niit Salicylsaure iu Quan- 
titllen von 0.05 g bis 0.2 g auf 1 I beschickt, in Holzgefassen, z. B. 
in grossen, n ich  t mit Pech ausgekleideten Wasserfiissern aufbewahrt 
wurde, nach Verlauf einiger Monate verdarb, itidem die Salicylslure 
durch die Holzsubstanz vollstandig absorbirt wurde. Die Salicylsaure 
liess sich in der Holzsubstanz nicht nachweisen , scheint dernnach 
einer Zersetzung zu nnterliegen. Auch aus Wein, in dem Salicylshure 
geliist wurde, wird sie durch das Holz der Weinfasser ziemlich rasch 

Ueber das Harz aus Polisanderholx von A. T e r r e i l  und A. 
W o l  ff .  (Bull. SOC. c?iim. 33, &‘&-4.W). Aus Polisanderholz wird 
dureh Extraction mit Alkohol ein Harz (bis z u  35 pet .  des Holzes) 
gewonnen, von schon schwarzer, briiunlich schilleinder Farbe, glasi- 
gem Kruch,  braunern Strich. Es riecht wie das  Holz, schmilzt 
bei ca. 950, besitzt die Eigenschwere 1.2662 bei 15O. Weniger als 
in Alkohol lost es eich in Aether, Chloroform und Schwefelkohlen- 
stoff, nicht in Wasser. Mit Alkalilaugen bildet es tiefbraune, mit con- 
centrirter Schwefelsaure donkelblutrothe Liisungen; aus jenen wird es 
durch Sauren in braunen Flocken, BUS diesen durch Wasser unver- 
iindert ausgrfiillt. Durch Salpetersaure wird ee in eine krystallinische, 
orangegelbe Saure verwandelt; erhitzt, giebt es  stechende, a n  BenzoB- 
saure erinncrnde Darnpfe, sodano ein iitherisches Oel und theerige 
l’rodukte. Die Analyse des Harzes, sowie seiner Blei- und Barium- 
verbindung, welche auf Zusatz von Salzen der genannten Metalle zur 
ulkoholischen LSsung des Harzes entstehen, deuten auf die Formel 
C, I H, 0,. Ansclieinend sehr ahnliche Produkte liessen sich in ge- 
ringerer Menge aus anderen, i n  der Industrie gebrluchlichen, ge- 

uiid C a r v a  c r o l  nachgewiesen. Mylius. 

wenn dieselbe mit Aether gcsattigt wird. Myllus. 

en tzogen. 0. D. 

f5rbien I-liilzern gewinnen. Gnbriel. 
__ 



Physiologische Chemie. 
Ueber die fluchtigen Phenole , deren Aetherschwefelsauren 

im menschlichen Urin vorkommen, L. H r i e g e r (Zeitschr. phys .  
C'hem. ZV, 202-208). Die ails dem menschliclien Harn durcli Destil- 
lation mit Salzsaure gewonnenen Phenole bestehen Zuni griissten Theil  
aus Kresol, zum gerirrgsten aus Phenol. Reide werdeti getrennt durch 
Ueberfiihrung in die Sulfosluren und Darstellung der Bariurnsalze. 
Das basiscba kresolsulfosaurc Snlz ist i n  Wasser onlijslich, das phcnol- 
sulfosaure leicht liislicb. - Die Kalischmelze der Plienole enthllt iiur 
Spureii von Salicylsiiurc, in iiberwiegender Menge ParaoxybcnzoEsiiure. 
Es ist das Kresol demnach der Hauptmarse nach in der Parnvcrlin- 
dung vorhanden. -. Neben den Phenolen wurde ein iri Alkalien u t i -  

liislicher, stickstoff haltiger Kiirper gefunden, welcher rnit Millons Rea- 
gens sich roth, mit Salzsliure sich zuerst roth, dann blau Rrbt. 

C. l'reosse. 

Ueber die Ausscheidung der Hippursgure und Benzoesaure 
wtihrend des Fiebers, von T h .  Weyl und B. v o n  A n r e p  (Zeitschr. 
phys. Chem. IV ,  l69-- 18.9). Bei Kaninchen, welche schon iui norma- 
len Harn neben HippursPure BenzoEsiiure ausscheiden , steigert sich 
im Fieber die Menge der Benzoeslure unter Abnahme der Hippur- 
siiure. Ebenso verringert sich bei Hnnden wiiibrend des Fiebers die 
normal vorhandene Hippursiiure. Eingegebene IZenroGsiiure erscheiot 
im Fieber in griisserer Menge unveriindert im Narn als in nornialeni 
Zus tande. 

Zur Abwehr, von M. N e n c k i  ( Z e h c h r .  yhysiol .  Chemie It- ,  1.90 
bis 192). Betrifft die Vorstuf'en des Harristoffs im Organismus. 

C. Preusse. 

0. Preu3se 

GlycerinphosphorsBure im normalen menschlichen Harn, 
vou S o t n i t s c h e w s k y  (Zeitschr. physiol. Chem. 1 V, 2lg-216). Wird 
aus einer grosswen Menge H a r m  die darin iri Form von Phosphaten 
vorhandene Phosphorsgure entfernt , so lasst sich iti dem eiugeengten 
Filtrate nach dern Kochen mit Schwefelsaure eirie neue Menge Phos- 
phoreiiure nachweisen. Dieselbe ist, wie aus charakteristischen Reuk- 

Ueber das Verhalten des Vanillins im Thierkorper, von C. 
P r e u s s e  (Zeitschr. physiol. Chem. IV, 209-313). Nach Versuclien 
am Kaninchen wird das Vanillin im Thierkiirper zu Vanillirrsaure 
oxydirt und nur Spuren deeselben errtgehen der Oxydation. Beide 
werden als Aetberschwefelsauren ausgeschieden. Den] Vanillin selbst 

tionen hervorgeht, mit Glycerin gepaart. C. Preusse 

kommen keine toxischen Eigenschaften zu. c. Preusse. 

Ueber die Zusammensetzung des Lungengewebes bei crou- 
poser Pneumonie, von So t n i t s c h e w s k y (Zeitschr. physiol. Chem. IV, 

75 * 
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217 - 221). In frisch entziindeten Lungen murden die festen Bestand- 
theile untersucht; bei 78.5 pCt. Wasser betrugen Rie 21.4 pCt. und 
bestanden aus 20.7 pCt. organischen Stoffen und 0.7 pCt. Asche. - 
Mit verdiinntcr Cblorwasserstoffsaure wurde das  gesammte Eiweiss 
ausgczogen und zu 17 pCt. der Trockenmasse gefunden; ron dem- 
selberi liisten sich in Ealkwasser 9.7 pCt. I n  rerdiinnte Rochsalz- 
liisung ging ausser geringen Mengen von Glohulinsubstanz ein Eiweiss- 
kiirper iiber, der bei 55O C. coagulirte nnd durch Steinsalz nicht ge- 
fiillt wurde. Von Alkobol wurden hauptslchlich %fen und Cholestearin 
aufgenommen. C. P r s o s s e .  

Beobachtungen bei einer Untersuchung von Bataten VOII 

H. E r d m a n n  und G.  P r o c h a z k a  (Amer. chem. SOC. I,  526). Rei 
der Fiiulniss von Batata edulis finden sich die Parasiten A c a r u s  
s i tcch i t r i ,  M u c o r  m u c e d o  und A s p e r g i l l u s  i i iger .  Die chemiache 
Untersuchung der Knollen fiihrte zur Isnlirung einer Zuckerart, die, 
weonglcich nicht vollig rein erhlltlich, doch allem Anschein nach ale 
Rohrzucker anzusprechen war. Gabriel. 

Analytische Chemie. 
Normale Natronlosung von H. E n d e m a n r i  und G. P r o c h a z k a  

(Amer .  chem. SOC. I ,  525). Verfasser benutzeo die sogenannte 
Mi l lon ' sche  Baae, welche durch Einwirkung von Ammoniak auf 
Quecksilberoxyd entsteht, und deren Eigenschaften in jiingster Zeit 
(diese Berichte XII ,  665) genauer studirt worden sind, zur Ent- 
fernung der in gewiihnlicher Natronlauge enthaltenen Salz-, Schwefel-, 
Kiesel- und Kohlenssure, welcbe die Basis unter Bildung unlijslicher 

Bromwasserstoffstiure als scharfes Reagens auf Kupfer voti 
H. E n d e m a n n  und G. P r o c h a z k a  (Amer. chem. SOC. I ,  525).  
Die Reaktion beruht darauf, dam eine (blme) LBsung von Rupfer- 
bromid beim Verduneten in Folge der  Wasserabgabe zunachst dunkel 
rothbraurr and schliesslich fast schwtlrz wird. Diese Farbenerscheinung 
kann stets durch Verdunsten auch innerhulb einer Lijsung durch Zu- 
satx von iiberscbussiger concentrirter Bromwasserstoffsaure hervorge- 
rufeii werden. Von denjenigen, Metallen, deren Eineuss untersucht 
wurde, stort i u -  Eisen, wenn in grosserer Menge vorhanden, die Er- 

Eine neue Lothrohrprobe auf Phosphorstiure von W. A. R o s s  
(Chem. Xews  $1, 187). Auf die bekannte Thatsache, dass Horax- 
glas durch Wolframsliure in der Reduktionsflamme gelb, die Phosphor- 

Salze auf sich fixirt. Grhriel .  

scheinung. Gabriel. 



salzperle aber blau gefiirbt wird, brut  der Verfasser seine neue Me- 
thode des :Ryrologischeo Nachweisee der Phosphorsaure: Wenn man 
l’hosphato ih einer mit wenig Kaliumcarbonat versetzten Boresure- 
perle liist, hjeraof wolframsaures Natron zufugt und reducirt, so sol1 
sich die Perle blau fiirben. Geringe Spuren ron  Phosphorsaure sollen 

Ueber den Eisengehalt der lKineralw%sser von Rouen und 
Forges - lee  - Eaux von A.  H o o z e a  u (Compt. Tend. 90, 1001). Die 
Bestimmung des Eisens wurde in der Weise ausgefiihrt, dass dem 
Wasser unmittelbar nach der Entnahme aus der Quelle eine bestimmte 
Menge reiner Schwefelsaure zugesetzt, dann das Wasser zur Trockene 
verdampft und der IJeberschuss der Schwefelsliure verjagt, der haufig 
koblige Salzriickstand in reiner Salzsliure sufgenommen und das  durch 
Zink in die Oxydulverbindung Gbergefiibrte Eisen mit Chamaleonlijsung 
titrirt wurde. 

auf  diese Weise gefonden werden kiinnen. Mylios. 

In  eioem Liter waren entbalten: 
1) Quelle aus dem Garten Martainville Rouen 

entnommen 12. Dec. 1872 0.294g Riickstand 20mg Eisen 
31.Mai 1876 0.20Og - 24mg - 

2) Friihere kiinigl. Qaelle de  la Marequerie 
entnommen 6. Miirc 1876 0.245g RiickRtand 15.6mg Eisen 

31.Mai 1876 0.250g - 13.6mg - 
28. Mai 1879 - 11.6mg - 

3) Quelle Marin le Pigny 

4) Quelle von Deville- les -Roilen 
entnommen 31. Mai 1876 0.250g Riickstand 7.7mg Eieen 

entnommen 25. Aug. 1875 0.530g Ruckstand 4.8mg Eiwn 
25. Febr. 1876 - 4.8mg - 

6. Juli 1876 - 7.8mg - 
5) Quellen von Forges-lea-Eaiix, entnommen 20. Juni  1876 

La Reinette 0.120g Riickstand 3.2mg Eiaen 
La Royale 0.1006; - 7 3 m g  - 
La Cardinale 0.390g - 43.8mg - 

Pinoer. 

Ueber die gravivolumetr isohe Bestimmung des Schwefels 
in %it ron A. H o u z e a u  (Compt. rend. 90, 870-872). Verfasser 
pladirt fiir die Genauigkeit seiner Methode, den Schwefel in] Pyrit 
zn bestimmen (qd. diese Berichte XII, 336). E r  schmelzt l g  Pyrit 
mit 4 g  Salpeter und 3 g  Soda im Platintiegel, nimmt die Masse in 
heissem Wasser auf, siiuert das Filtrat mit etwae Essigsliure an und 
titrirt mit seiner Cblorbariumliisung, von welcher jeder Tropfen bei 
150 0,05g entsprjcht. Pioner. 
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Ueber das Vorkommen des Schwefels in den Steinkohlen 
von W. W a l l a c e  (Cheni. A'eu1.s 41 ,  201). Aiis der Vergleicbung des 
Schwefelgelialtes gewisser eisenarmer Rohlen mit ihrcrn Ciehalte an 
Eisen ergiebt sich, dass die Atinahme, dr r  Schwefel sei in den Stein- 
kohlen hauptsCchlich als Schwefelkies enthaltrn, nicht richtig ist. Es 
kommen Kohlen vor mit eineni Gesamnitgehalte voii 0.9 1 pCt. Schwefel, 
von welchem dern vorhandenen Eisen rrach tiur 0.11 pCt. sich im Zu- 

Ueber Harnstoffbestimmung vermittelst Natriumhypobromit 
von C. Mdliu (Bull. soc. chin&. 33, 410-4415). Verfasser findet im 
Gegcnsatz EU F a u c o n i i i e r  (dtese Berichte XIII ,  1038), dass durch 
Rohrzuckerzusatz der bei Einwirkung von Nstriumhythobromit auf  
Harnstoff entwickelte Stickstoff vermehrt wird, und dass, um die 
theoretischc Stichstoffrnenge zu erhalten , ein so bedeutender Ueber- 
schuss von Robrzucker, wie ihn J a y  (Diese Berichte XIII, 1039) 
vorgeschlagen batte, gar nicht ~iiithig ist. Ausserdem ist z u  bemerkeri, 
darrs aus stark rerdiinnten und abgekfiblten Liisungen von Natrium- 
hypobromit und von Hxrnstoff noch weniger Stickstoff freigernacht 
wird als BUS concentrirten warmen Fliissigkeiten; bei letzteren bleibt 
die entwickelte Stickstoffmenge um ca. S pCt. hinter der theoretischen 
zuriick. Arbeitet man rnit zuckerfreiem (nicht diabetischem) Harn, 
so ist der Verlust an Stickstoff nicht 8 pCt. wie l e i  reiner Harnstoff- 
losung, sondern geringer; dies Plus a n  Stickstoff ist aber nicht, wie 
es geschehen, den andren stickstoffhaltigen Bestandtheilen des H a m s  
(Rreatinin, Harnsaure etc.) zuzuschreiben, weil selbige einerseits in sehr 
geringer Menge vorhanden sind, andrerseits nur einen Theil ihres Stick- 
stoffs durcti Behandlung mit Natriumhypochlorit fahren lassen, sondern 
die stickstofffreien, sog. Extractirstoffe des H a m s  bedingen, dcm 
Zucker ahnlich, die vollkornmenere Entwicklung des Stickstoffs aus 
dem Harnstoff. - Nntriumhypobromitlisung ist besonders , weiin 
frisch bereitet, mit freiem Sauerstoff gesattigt, den sie beim Schiitteln 
riitweichen 18sst; beim Vcrweilen in einer Glocke uber Quecksilber 
enlwickelt sie ebenfalls Sauerstoff, uud greift die Sperrfliissigkeit unter 
Hildung ron Quecksilberoxyd an. Diese freiwillige Zersetzung des 
Natriumhypochlorits lasst sich durch Zusatz von ZuckerIBsung aufheberi : 
wahrend z. B. 60ccm einer Losung jenes Salzes in 24 Stunden 30ccm 
Sauerstoff entwickelten , entwich aus einer anderen eben so grosaeii 
l'robe nach Zusatz von 20ccm Syrupus sitnplex nur Accm Qas. 
Entgegengesetzt dern Zucker scheinen einige Salze den Zerfall des 
Hypobromits zu beschleunigen. Zuckerfreier Harn entwickelt mit Ka- 
triurnhypobrornit jedenfalls weniger Stickstoff als zuckerhaltiger; stets 
geniigt, urn gutc Zahlen bei HariistoffbestimmungeIi im Uriri zu er- 
halten, der Zusatz einer Rohrzuckermenge, die 10 ma1 so gross ist als 

stnud VOII Eiserikies bcfindcn kijnnerr. bf ylius . 

diejenige des vorhandeuen Harnstoffs. C; abi iel 



1147 
- 

Praktische Werthbestimmung der Zuckersorten des Hendels 
von H e n r y  A. M o t t  (Amer. chem. SOC. I, 612). Uni eine gute 
Durchschnittsprobc aus einer grosseren Zuckerladung zu erhalten, 
sollen bei der Werthbestimmung in Betracht gezogen werden : die 
Anznhl der Fiisser, aus denen die Probe gezogen wurde, die Marke 
sowie Farbung des Zuckers, die Reobachtung ob vie1 Gumuii zugegen, 
die Hijhe des Bodensatzes in den Fassern, ( e r  ist urn 2--10pCt. 
geringwerthiger an Zucker als die dariiberstehenden Schichten), der 
Zustand der Ladung, - wenn sie durch Wasser gescliiidigt, l l ss t  
sich kaum eine Durchschnittsprobe ziehen - endlich der Procent- 
gehalt an Zucker, an Verunreinigungen, an Trockensubstanz sowie 
der Procentgehalt an Zucker in der Trockensubstanz. Wie aus der 
Anzahl aller diescr Beobachtungen das Facit zu zieheii ist, wird kurz 

Die Absorption von Zucker durch Knochenkohle von H e n r y  
A. M o t t  (Amer. chnn. SOC. I, 50.9). Durch Behandluug mit log 
Knochenkohle wird eiue Losung reinen Zuckers (24.018g auf 
100ccm) urn 0.30-0.35 pCt. ihres Gehaltes geschwicht. Unreiner 
resp. Rohzucker verliert unter den namlichen Bedingungen 0.10- 
0.66 pCt. (Polarisationsprobe) resp. 0.30- 0.35 pCt. (Inversionsprobe). 
Die Absorbirfiihigkeit verschiedener , vijllig trockner Knochenkoblen- 
sorten ist verschieden, doch eiitziehen l o g  derselben einer Zucker- 
18sung obiger Concentration irn Maximum 0.70 pCt Zucker. D a  2 g  
Knochenkohle zur viilligen Entfiirbung einer mit Rleiessig theilweis 
geklarten und entfiirbten Zuckerliisung ausreichen , so ist der durch 

Ueber eine eigenthiimliche, beim Erhitzen von Wein ent- 
standene Explosion und iiber eine neue Methode der Alkohol- 
bestimmung von V. W a r t h a  (Compt. rend. 90, 1008). In Folge 
einer Explosion bei der Destillation von Weir: hat Hr. W a r t h a  die 
Entziindungstemperatur der iiber erwiirnitem verdiinnten Weingeist 
hefindlichen Luft nach der Methode von V. M e y e r  bestimmt und 
gefunden : 

bei 8 pCt. Weingeist 550 bei 11 pCt. Weingeist 500 
- 9 -  - 330 - 12 - - 480 
- 10 - - 5 1 "  - 15 - - 430. 

Hr. W a r t h a  hat jetzt einen Apparat construirt, bei welchem er 
die Rntzfindung rnit grosser PrLcisioii niittelst des elektrischen Vunkens 
bewirkcn kann und hofft darauf eine Methode zur Ihstimmung des 
Alkoholgehaltes einer Flkssigkcit begriindeii zu kiinncn. 

bcsproclien und an Beispielen erliiutert. Gabriel. 

die Kohle bedingte Verlust irrevalent. Gabriel. 

Piuuer. 




