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gewinnen lassen. I n  der That  wird denn auch bei der Wechselwirkung 
zwischen salzsaurem Amidophenylmercaptan und Cyankalinm, alsbald 
unter Ammoniakentwickelung die Methenylbase erhalten: 

Die Reaction rollzieht sich schon unter gewohniiehem Druck, 
wenn die wasserigen Liisungen der beiden Korper gelinde mit ein- 
ander erwarmt werden. 

Substituirt man der Blauslure Acetonitril oder Benzonitril, so 
wird beziehungsweise die Aethenyl- oder die Benzenylbase erzeugt. 
Man muss aber in diesem Falle die beiden Bestandtheile einige Zeit 
lang in geschlossener Rijhre bei 180° mit einander digeriren. Die 
beiden Basen werden aledann aber  auch in reichlicher Menge erhalten. 

Mit lebhafter Dankbarkeit gedenke ich am Scblusse dieser Arbeit 
der trefflichen Hiilfe, welche mir die HH. F. M y l i u s  und N. N a g a i  
bei der Ausfiihrung derselben geleistet haben. 

R e f e 13 a t e. 
. 

Anorganische Chemie. 

Ueber das Verh%ltniss der Moleculargewichte von Sub- 
stansen zu den specfichen Gewichten derselben im flussigen 
Zustande ron A. E. T h o r p e ,  Fortsetzung (Chem. SOC. 1880, I, 327), 

Ueber die Einwirkung des Phosphod-odids auf Schwefel- 
kohlenstoff von H a n s  J a h n  (Wen, Acad. Ber. LXXX,  11, 1089). 
Siehe diese Berichte XIIT, 127 u. 614. 

Ueber die Oxydation der Haloidsalse von H a n s  S c h u l z e  
(Journ. pr. Cheni. N. F. 21, 407). Der Verfasser bespricbt das Ver- 
halten der Chloride, Bromide, Jodide und Fluoride der Metalle beim 
Behandeln mit Sauerstoff, Kaliumchlorat, Chromat, Kieselsaure, Bor- 
saure, Wolframslure, Molybdtinsiiure in der Hitze, indem er  eine ge- 
dr lngte  Uebersicht sowohl iiber die bekannten als neii beobachteten 
Thatsachen giebt. Von letzteren sowie von den gewonnenen allge- 
meinen Anschauungen sind folgende hervorzuheben : Entgegen der 

lasst sich im Auszug nicht wiedergeben. Schotteli. 
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allgemein verbreiteten Annahme, dass gewisse Chloride nur einer Zer- 
aetzung durch Wasserdampf unterliegen, indem sie beim Gliihen 
theilweise in Oxyde iibergehen, wird festgestellt, dass durch Ueberleiten 
r o n  trocknem Sauerstoff iiber die rothgliihende Substanz unter Frei- 
werden von Chlor theilweise in Oxyde verwandelt werden: Die Chlo- 
ride des L i t h i u m s ,  C a l c i u m s ,  S t r o n t i u m s ,  M a g n e s i u m s ,  
E i s e n s ,  M a n g a n s ,  N i c k e l s ,  K o b a l t s ,  Z i n k s ,  A l u m i n . i u m s ,  
C h r o m s ,  B l e i s ,  K u p f e r s .  K a l i u m c h l o r i d ,  N a t r i u m c h l o r i d ,  
B a r i u m c h l o r i d ,  Q u e c k s i l b e r c h l o r i d  und S i l b e r c h l o r i d  werden 
bei dieser Behandlung nicht zersetzt. Z i n n c  b I o r ii r liefert Zinnoxgd 
und Zinnchlorid, Z i n n c h l o r i d  bleibt f i r  sich unangegriffen, wenn man 
es mit Sauerstoff gemengt durch ein gliihendes Rohr leitet, giebt aber rnit 
Sauerstoff iiber gliihenden, platinirten Asbest geleitet, ebenfalls Chlor 
ab. Im Allgemeinen ergiebt sich, dass Sauerstoff um so leichter aus 
gliihenden Chloriden Chlor frei macht, j e  schwieriger Chlor aus dem 
gliihenden Oxyde des betreffenden Metalles Sauerstoff abzuscheiden 
vermag. Die Bromide verhalten sich den Chloriden analog, nur wird 
bereits Bariumbromid, wenn auch unbedeutend, zersetzt. Von den 
Jodiden geben Kaliumjodid und Natriumjodid das Jod  zum Theil, die 
iibrigen, niit Ausnahme der nicht zersetzbaren Jodide ron  S i l b e r  
ond Q u e c k s i l b e r ,  ganz ab. Die Zerlegbarkeit nimmt demnach im 
Verhiiltniss zu dem Atomgewicht der Halogene zu. Von den F l u o -  
r i d e n  wird festgestellt, dass sie, im Gegensatz zu den Versuchs- 
resultaten von F r e m y  durch t r o c k e n e n  Sauerstoff beim Gliiheri 
nicht zersetzt werden. Fr e m y  hatte mit Platinrobren operirt, welche 
unmittelbar yon der Fiamme bespiilt wurden, daher zur Diffusion 
yon Verbrennungsgasen Veranlassung gaben. Beim Schmelzen mit 
K a l i u m c h l o r a t  werden die C h l o r i d e ,  B r o m i d e  und J o d i d e  mit 
Ausnahnie derjenigen des S i l b e r s  und Q u e c k s i l b e r s  in Halogen 
und Oxyde zerlegt, viele unter Ergliihen. Zum Schluss wird noch das 
Verhalten der Haloidsalze gegen Sauerstoff beim Gliihen rnit Saure- 
anhydriden untersucht, wodurch im Allgemeinen die Resultate der 
Untersucbungen S c h i i n  b e i n s  iiber diesen Gegenstand besttitigt werden. 
Hinsichtlich weiterer Details muss auf die Abhandlung selbst ver- 

Ueber Borowolframate von D. K 1 e i  n (Bull. SOC. chim. XXXIIZ, 
406 - 409). Aus einem Gemisch gleicher Gewichte WolframsHure- 
hydrat und dem Kaliumpentametaborat, KH, Bo,O,, + 2H20, werdeo 
zu radialfasrigen Massen angeordnete, nadlige Krystalle erhalten, die 
sehr  bestrndig und in kaltem Wasser schwer, in heissem leicht liislich 
sind; ihre Zusammensetzung ist gegeben durch den Ausdruck 
2 K, 0, 12 WO, Bo, 0, + 15 H,O = Kaliumboroduodeciwolframat. 
Das entgprechende Bariumsalz kryetallisirt in derben , gliinzenden 

wiesen werden. YTlius 
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OctaEdern, und enthiilt 20 Molekiile Krystallwasser. Hinsichtlich der  
Krystallform sind die beiden Salze den entsprechenden Salzen der  
Metawolframshre R,O 4 WO,, sehr lhnlich resp. damit identisch. 

Gabriel. 

Organische Chemie. 
Ueber einige Reaktionen dee tertiwen Butyljodids vou L. 

D o b b i n  (C'hem SOC. 1880, I ,  236). Tert i l res  Butyljodid - darge- 
stellt durch Zersetzung von primiirem Isobutyljodid mit alkoholischem 
Kali und Einleiten des so gewonnenen Isobutylens in concentrirte 
Jodwasserstoffbaure - w i d ,  mit Wasser von gewohnlicher Temperatur 
uiiter haufigem Umschiitteln zwei Tage  in Beriihrung gelassen, glatt 
in Trimethylcarbinol iibergefuhrt. Rei gewohnlicher Ternperatur mit der 
berechneten Menge trocknen Ziiikoxydsgemischt, wird es in Isotributyle~i, 
C, a H2Q,  iibergefuhrt. Mit metallischem Natrium auf dem Wasserbrrd 
erhitzt, zerfallt das tertiare Butyljodid in Isobutylen, Isotributylen und 
kyasserstoff. Schotteu. 

Ueber eine Entstehungsweise von Acetsl von R. E n g e l  und 
d e G i r a r d  (Bull. SOC. chim. 33, 457. Vergl. diese Beriehte XlI I ,  1028). 

Verfahren zur continuirliohen Herstellung von Essigather 
von J. A.  P a b s t  (Bull. SOC. china. XXXIII,  350-351). Das Ver- 
fahren ist denijenigen der Aethylatherbereitung nachgebildet. 50 ccm 
Schwefelsaure und ebenso vie1 Cubikcentimeter Alkohol werden in  
einer Retorte auf 1400 erhitzt, dazu lass1 man ein Oemisch von 1 L 
Alkohol (96 pCt.) und von 1 L Essigsaure (93 pCt.) langsam ein- 
Hiessen. Zuniichst geht etwas Aethylather, dann eine Fliissigkeit 
uber, welche ziemlich constant 85 pCt. Essigiither eothalt. Die Reaktion 
verlauft zwischen 130- 135O; bei 1450 entsteht bereits schweflige 
Saurc. Die Ausbeute betrug 1350g d. h. 78 pCt., reap. 90 pCt. der  
theoretischen Menge. Hinsichtlich der Loslichlieit des EssigHthers in  
gesattigter Chlorcalciumlosung ist zu bemerken, dass reiner Essigiither 
nicht aufgenommen wird, wohl aber ,  wenn er mit 90 pCt. Alkohol 
vermischt ist: 1 Volum Essigiither, 1 Volum Alkohol und 2 Volum 
ChlorcalciumlGsuog gaben eine homogene Fliissigkeit. Der Essigsaure- 
inethylather lasst eich der Aethylverbindung analog gewinnen, bei dem 
Versuch den essigsauren Amylather zu bereiten, traten jedoch Neben- 
reaktionen ein. Um die wechselseitige Vertretung der Alkohole bei 
der Aetherbildung zu verfolgen, liess Verfasser in ein Gemisch von 
50 ccm Schwefelsiiure und 50 ccm Aethylalkohol eine hfischung ron  
j e  100 ccm Methylalkohol und Essigslure einfliessen. Die ersten 
Destillate enthielten wesentlich Methylacetat, die letzten reines Aethyl- 
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acetat, im Kolben fanden sich ungefghr gleicbe Mengen Scbwefel- 
und Aethylechwefelsaure , ausserdem Alkohol, EssigsHure und zuriick- 
gebliebenes .Aetbylacetat. Gabriel 

Herstellung von Acetonitril von E. D e m i t r q a y  (Bull. sac. 
chim. XXXIII,  456-457). Wird Acetamid unter Zusatz von etwas 
Eisessig iiber dessen Siedepunkt erhitzt [in einem Kolben, der rnit 
Le Be1 - H e n n i n g e r ’ s c h e m  Dephlegmator (vgl. diese Berichte VII, 
1084) von genigender LInge  versehen ist, damit kein Acetoni td  
iibergeht], so destillirt eine Fliissigkeit, die, mit Pottasche von Wasser 
und von Essigsiiure befreit, reines Acetonitril darstellt; die Ausbeute 
ist vorziiglich, doch verlluft die Reaktion sebr langsam: 400-500 g 
Acetamid brauchen zur Umsetzung eine volle Woche (Tag und Nacht). 

Ueber die Cons t i tu t ion  der Rosanilinsalxe und andoger 
Farbs tof fe  von R o s e n s t i e h l  (Bull. SOC. chim. XXXIII,  342-350). 
1st eine Discussion der in neuerer Zeit aufgestellten Constitutionsformeln 
der Farbstoffe, welche sich in kurzem Auszug nicht wiedergeben liis8t. 

Einwirkung des Broms auf Diphenylmethan von C. F r i e d  e l  
imd M. B a l s o h n  (Bull. 80C. chim. XXXIII, 337-,?22). Das ange- 
wandte Diphenylmethan wurde aus Benzylchlorid (100 g) uiid Benzol 
(500 g) unter allmiiblichem Zusatz von Aluminiumchlorid (30 -40 g) 
bereitet. (50-60 g Ausbeute). 

1) D i p h e n y l d i b r o m m e t h a n ,  (C, H5)2 C Br,, cntsteht, wenn 
man bei 140- 150° nach und nach 2 Molekule Brom auf 1 Molekiil 
Diphenylmethan fliessen IHsst. Bei einem Versuch, das braune, fliissige, 
bald erstarrende Reaktionsprodukt zu reinigen, t ra t  unter anderen 
Zersetzungsprodukten (wabrscheinlich)Tetraphenylathylen vom Schmelz- 
piinkt 240° auf (unrein brombaltig; das reine schmilzt bei 2200, vgl. 
S t a d e l ,  dime Berichte VI, 189; IX, 563), welches in Toluol gelost, 
iiber Wasscr geschichtet und rnit Natrium behandelt, fast vBllig brorn- 
freie, bei 204-20GO schmelzende Nadeln lieferte, die der Analyae 
nach als Tetraphenyliithan nnzusprechen waren. Das Diphenyldibrorn- 
methan zerfiillt mit Wasscr bei 150° grosstentheils nach fnlgender 
Gleichung : 

(C, H5), C Br, + H, 0 = (C6 H5)2 C 0 + 2H Br, 

wodurcli die angenommene Constitutionsformel bestatigt war; eine ge- 
wisse Menge bleibt brombaltig, woraus zu schliessen ist, dass bei Ein- 
wirkong des Broms auf Diphenylmethan ein Theil des Halogens in 
Phenylkerne eingetreten war. 

2) D i p h e n y l m o n o b r o m m e t h a n ,  (C,R5), C H .  Br, wird aus 
1 Molekiil Diphenylmethan und 1 Molekiil Brom bei 1500 erhalten. 
Zwischen Fliesepapier von anhaftendem Oel befreit, bildet es fast 

Gabriel. 

Gnlmel. 

Benzophenon 
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w eisse, bei 15O schmelzende Krystalle, welche sich bei der Destillation 
zersetzen. Die in der aufgelosten Formel angegebene Lagerung des 
Bromatoms erhellt aus folgenden Umsetzungen : Mit Alkohol, schneller 
mit alkoholischem Kali giebt der Bromkorper L i n  n e m a n n ' s  Aethyl- 
benzhydrolither (C,H,), H C . 0  C, H,. Siedepunkt 288O. (Ann. Chem. 
Pharm. 133, 17 ') ); durch amylalkoholisches Rali erhielt man Amyl- 
benLhydrollither, (C6H5)2  H . C .  OC, H I , ,  bei ca. 310" siedend. Kalium- 
acetat giebt essigsaures Benzhydrol (c, H5)2 H . C . 0 . C, 13, 0. Siede- 
punkt ca. 30O0, woraus durch alkoholisches Kali Benzhydrol vom 
Schmelzpunkt 65O abgeschieden wird ; letzteres entsteht auch neben 
Benzhydrolather C, H ,  (C, H, ,)2 0 vom Schmpkt. 1 loo,  wenn Di- 
phenylmonobrommethan mit Wasser entweder gekocht oder bei 150O 
digerirt wird : auch bci gewohnlicher Temperatur erfolgt , allerdings 
langsamer, die Uniwandlung des Diphenylmonobrommethans in Benz- 
hydrolather. Gabriel 

Ueber das Verhalten des Phenanthrenchinons gegen Am- 
moniak von E. v o n  S o m m a r u g a  (Tf7ieien, Acad. Rer. LxxxI, 11, 
204). Wurde Phenanthrenchinou mit Alkohol iibergosjen und trocknes 
Ammoniak bis zur Sattigung eingeleitet, so bildete sich das  schon 
von A n s c h i i t z  und S c h u l t z  und ron  Z i n c k e  beobachtete Phenan- 
threnchinonimid. Nach 36 stijndiger Digestion der mit den Imid- 
krystallen durchsetzten Losung in einem Franklandschen Digestor bei 
100° blieb eine noch stark nach Ammoniak riechende, gelbbraun ge- 
fiirbte Losung mit reichlicher Krystallausscheidung. Die Losung ent- 
halt neben einem Ham, das fast die Halfte des Gewichts des ange- 
wendeten Phenanthrenchinons betrigt, aber kein solches ist , zwei 
krystallisirte Korper. Der  eine, der von kaltem Alkohol nicbt auf- 
genonimen wird, hat lasische Eigenschaften und die Zusammensetzung 
C 2  H , N, 0 (Schmelzpunkt 282 0). Dass der Korper in Eisessig- 
liisung mit Zinkstaub behandelt, nicht zerfallt, spricht ftir eine sym- 
metrische Forniel: 

.NH 
Cl4H8: 

,N H 
C10H8: 

> O  N H  oder 

Der  zugleich mit den] Harz von kaltem Alkohol aufgenommene Korper 
wird mit Salzsiure ausgezogen; e r  scheint Phenanthrendiimid zu sein 
C ,  H, (NH),. Der  von der urapriinglichen alkoholischen Losung 
abfiltrirte, krystallinische Riickstand enthilt zwei Korper, deren einer 
sich mit Eisessig ausziehen Iasst. Aus wenig Eisessig unter Zusatx 
von Thierkohle umkrystallisirt, oder aus Eisessiglosung durch Alkohol 

1) Dort ist o5enbar in Folge eines Druckfehlers der Siedepunkt zu 183O ao- 

_. 

gegeben. 
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gefiillt, oder noch besaer erst nach Behandlung der Eisessiglbsung rnit 
Zinkstaub durch Alkohol gefiillt, wurde der Kbrper in weiesen Kry- 
stallen erhalten und erwies sich bei der Analyse als dem vorerwiihnten 
Diphenanthrenoxytriimid isomer (Schmelzpunkt iiber 300°) ; es kommt 
ihm wahrscheiulich die andere der symmetrischen Formeln zu. Der  
in Eiseasig unlbsliche Kiirper ist der von A n s c h i i t z  und S c h u l t z  
bescbriebene, in vie1 concentrirter Schwefelsaure mit blauer Farbe 
liisliche KGrper, fiir den sie annabernd die Formel C, ,H, ,N,  ge- 
funden batten. Sein Schmelzpunkt liegt oberhalb der Siedetemperatur 
des Schwefels ; durch mehrmalige Sublimation gereinigt, ergab er  die 
Formel C ,  H I  IS,. Er sol1 Diphenanthrenazotid heissen, enstanden 
nach der Gleichung: 

2 C, ,  H ,  0, + 2 N H ,  = C,, H 1 6  N, + 3 H , O  + 0 ;  
die Strukturformel diirfte 

C s  H, - - -C \  xC .-C,j H, 

C, H, -.-C’ ‘C---C, H, 
’ !  ;N--N<. ! ;  

sein j diese Formel spricht f i r  G r a b e ’ s  Pbenanthrenchinonformel , iri 
der die zwei Sauerstoffatome mit einander verbunden sind. 

Schotten. 

Untersuchungen uber das Pikrotoxin ron L. B a r t h  und M. 
K r e t s c h y  (J t ien ,  Acad. Her. LXXXI, IT, 7 ) .  Durch fraktionirte 
Krystallisation aus Benzol nnd niichstdem aus Wasser lassen sich aus 
Pikrotoxin drei Bestandtheile aussondern: P i  k r o t o x i n ,  P i k r o  t i  n 
uiid A n a m i r t i n  und zwar im Mengenverhaltnias von 32 : 66 : 2. 
P i k r o t o x i n  (Schmelzpunkt 201O) reducirt Silbernitrat besonders bei 
Zusatz von Ammoniak, und Fehl ing’sche  Liisung beim Erwlrmen;  es 
ist ausnehmend bitter und sehr giftig. Aus zahlreichen Analysen 
l h s t  sich die Formel C, ,  H , , O ,  + H,O berechnen. Unter nicht 
ermittelten Umstauden erleidet es beini Umkrystallisiren aus Benzol 
ond Wasser Veranderungen, welche sich im Schmelzpunkt und im 
Kohlenstoffgehalt bemerklich machen. - Pi k r n t i n ,  in Benzol sch werer 
lijslicb (Schmelzpunkt 250-251 O ) ,  zeigt sonst dieselben Eigenschaften, 
i3t aber nicht giftig. Seine Zusarnmensetzung ist C,, H,, 0, , mit 
wechselndem Rrystltllwassergehalt; wahrscheinlich ist es identisch mit 
dem H y d r a t  d e s  P i k r o t o x i d s  von I ’ a t e r n o  und O g l i a l o r o  
(diese Berichte XII ,  685, Gasz. chitn. VII ,  193 u. IX, 57). A n a -  
xn i r t in ,  beim Urnkrystallisiren des neuen Pikrotoxins aus Wasser  in 
den Mutterlaugen gefunden, hat neutrale Reaktion, redncirt weder 
ammoniakltlische Silberlijsung , noch Fehling’sche Kupferliisung , hat 
kaum bittern Geschmack und ist nicht giftig. Die Analysen ent- 

Hopfenbitter und Hopfenharee von M a x  I s s l e i b  (Arch. Pharni. 
Der Bitterstoff des Hopfens, von welchem in den Hopfen- 

sprechen ungefabr der Formel C ,  H,, 0, o. Schotteii. 

XIII, 345). 
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zapfen 0.004 pCt., in den Hopfendriisen 0.11 pCt. enthalten sind, wird 
am besten aus letzteren gewonnen, indem man dieselben fe:n reibt, 
rnit Quarzsand vermischt, durch kaltes Wasser erschopft, den Auszug 
rnit Rnochenkohle mehrere Tage digerirt, bis er den bittern Gesclimack 
verloren hat, die Kohle mit Alkohol auskocht, diesen abdestillirt, den 
Riickstand rnit Wasser versetzt, und nach Entfernung des ausgeschie- 
denen Harzee die 80 erhaltene wassrige Losung mit Aether aus- 
schiittelt. Durch Verdunsten des Aethers erhiilt man dann den Bitter- 
s t o f  ale hellgelbe, in Wasser , Alkohol, Benzol, Schwefelkohlenstoff, 
Aether leicht 16sIiche Masse, deren wassrige Losung durch Alkalien 
tief gelb gefarbt und von Bleizucker, Rleiessig und Gerbstoff nicht 
gefallt wird. Seine Zusammensetzung wurde C,, H,, 0,, gefunden. 
hlit Sauren zerfiillt e r  unter Aufnahme von Wasser in L u p u l i r e t i n  
(C, H I  0,) und L u  p u l i  n s a u  r e  (C, H,, 0, 4), deren Barytsalz, 
C ,  H, EaO, J,  rnit 5 H, 0 krystallisirt. - Das oben erwiihnte Hnrz 
hat die Zusammensetzung C,,H,,O,. - In der durch Aether vom 
Hopfenbitter befreiten , wassrigen Losung des Lupulinextraktes finclet 
sich ein Korper, welchem die Ziisammensetzung C,,H,  0, zuge- 
schrieben wird. Mylius. 

Physiologische Chemie. 

UeberdasChlorophyll (z w e i  t e A b b a n  d 1 u ng) I ) ,  von F. H o p  p e- 
S e y l e r  (Zeitschr. physiol. Chena. I V ,  193). Das C h l o r o p h y l l a n  
wird beim Kochen mit alkoholischem Kali nicht merkbar verandert. 
Erst be ih  Erhitzen deseelben rnit Aetzkali ouf 170° und allmiihliche 
Steigerung der Temperatur bis 260-2290'' tritt Zersetzung ein. Als 
Produkte derselben wurden crhalteii: 1) Ammoniak (oder eine Ammo- 
niakbase von niedrigem Molekulargewicht); 2) ein neutraler Korper, 
der aus der alkalischen, wasserigen Liisung durch Aether aufgenom- 
men wird und schwer krystallisirt (9.5 pCt. des angewandten Chloro- 
phyllans); 3) eine in Aetber rnit purpurrother Farbe losliche Saure, 
d i e  D i c h r o r n a t i n s a u r e ,  die das Hauptprodukt der Einwirkung von 
Aetzkali aiif das Chlorophyllan darstellt (Ausbente etwa des ange- 
wandten Chlorophyllans) , und durch hochst merkwiirdige , optische 
Eigenschaften ausgezeichnet ist. Die Dichromatinsiiure, C,, H, 0 3 ,  
ist leicht zersetzlich und krystallisirt beim Verdunsten der atherischen 
Losung nur  unvollkommen, sie ist einbaeiech und bildet ein rothes 
Bariumsalz, (C20H,30,)2 Ba, das in Wasser unloslich, in Alkohol 
u n d  Aether fast unloslich ist. Die iitherische Losung der Dichromatin- 

1)  Diese Berichte XII, 1 5 5 5 .  
___. 
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siiiire ist schBn purpurroth, stark flnorescirend , i n  auseerster Verdiin- 
nung noch rosenroth gefarbt. Im durchfallenden Lichte zeigen die 
Liisungen bei her spektroskopischen Untersuchung 6 Absorptionsbiinder, 
die zwiechen den Linien C und P deotlich erkennbar sind. Das Spek- 
trum des Fluorescenzlichtes in der L6sung besteht aus zwei nahe bei 
einander stehenden, ungefahr gleich breiten, r o t h e n  L i c h t b g n d e r n ,  
die dorch einen schmalen, vSllig dunkeln Zwischenraum getrennt sind. 
Die Stellung der  beiden L i c h t b H n d e r  im Spektrum des Fluorescenz- 
lichtes entspricht fast genan den beiden ersten A b s o r p  t i o n s b i i n -  
d e r n  des Spektrums im durcbfallenden Lichte zwischen C und D. 
Das Chlorophyll zeigt dieselbe Uebereinstimmung zwischen fluores- 
cirendem Lichte und der Lichtabsorption bei durchfallendem Lichte, 
wenn auch die Lage der Absorptionsstreifen und des Fluorescenz- 
lichtes im,  Spektruru eine andere ist, als bei der Dichromatinsaure. 
Die Dichromatinsiiure zersetzt sich scbon beim Verdunsten ihrer athe- 
rischen LBsung theilweise unter Abscheidung eines in Aether achwer 
liislichen, violett-schwarzen KBrpers, der in seinen Absorptionserschei- 
nungen grosse Aehnlichkeit mit der Dichromatinslure zeigt. Bei ge- 
linder Einwirkung von Siiuren entsteht aus der Dicbromatinsiiure ein 
anderer, durch seine optischen und chemischen Eigenschaften wesent- 
lich verschiedener Farbstoff, das Phylloporphyrin. Dieser KBrper ist 
in wlsseriger Siiure mit bliiulicher Pnrpurfiirbung liislich und wird 
aus der LBsung durch vorsichtige Neutralisation mit Barytwasser als 
flockiger Niederschlag gefiillt, der zu einer fast echwarzen Masse mit 
riolettem Metallglanz trocknet. Die Liisung des Phylloporphyrins 
zeigt in ihren Lichtabsorptioneverhiiltnissen eine sehr auffallende 
Aebnlichkeit mit einem von H o p p e - S e y l e r  durch Spaltung dea 
Hiimoglobins mittelst Sauren friiher dargestellten Farbstoffe , dem 
Hiimatoporphyrin I ) .  Beziiglich der Einzelheiten, insbesondere der 
optischen Eigenschaften der beschriebenen Farbstoffe, muss auf das  

Ueber dae Legumin, A. B l e u n a r d  (Compt. rend. 90, 2080, vergl. 
d. Ber. XIII, 1032). 1OOg Legumin lieferten nach 48stiindigem Er- 
hitzen mit 300 g Rarythydrat auf 150, folgende Produkte: Ammooiak 
4.5 g;  Eohlensiiure 3.1 g; OxalsHure 4.38 g; Eseigsaure 2.8 g ; Riick- 
stand (Amidosaurengemenge) 100 g. Letzterer bestand aus: Tyrosin 3 p; 
C l b  H,,  N,O, und Amidobaldriansiiore 31 g; C , H I g N 2 O 4  15 g; 

Ueber das Vorkommen von Ammoniak in Pflanzen, H. P e 1 - 
l e t  (Compt. rend. 90, 876 und 927). Die Hestimmungen des Ammo- 
niaks wurden in folgender Weise ausgefiihrt: 5 g  der frischen oder 

Original verwiesen werden. Baumann. 

C,H, ,N ,O,  und Alanin 51g. Bnumana. 

1 )  H o p p e - S e y l e r ,  physiolog. Chemie, Theil 111, 9. 393 und 897, 1859. 
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bei niederer Temperatur getrockneten, zerkleinerten Pflanzen wurden 
rnit 200 ccm Wasser und 5ccm reiner Salpeteraiiure eine Stunde lang 
im Wasserbade erwiirmt; hierauf wurde mit 4 g Magnesia geailttigt 
und destillirt. 1m Destillate wurde das  Ammoniak in iiblicher Weise 
hestimmt. Bei verschiedenen Pflanzen wurden in 100 g folgende 
hlengen von Ammoniak gefunden: 
Zackerriiben: in den trockeoen Bliittern . . .  0.155g, 

n in  den Sameu von 1873 . . .  0.168g,  
n in den Samen von 1879 . . .  0.216g, 
n in den trockenen Wnrzeln . . 0.196g und 0.147 g, 

Getreide: Samen . . . . . . . . . . .  0.16 g, 
Leinmehl . . . . . . . . . . . . .  0.188 g. 

P e l l e t  kommt zu dem Schlusse, dass das  Ammoniak in den un- 
tersuchten Pflaozen ganz,  bez. zum griisseren Theile, in Form yon 

Zur Kenntniss der Magenverdauung der Fische, von R i c h e t  
und M o u r r u t (Compt. rend. 90, 879). Das Verdauungsverm6gen der 
Magenschleimhant ist bei verschiedenen Fischen sehr ungleich. Wiih- 
rend 5 g  des Magens einer Scylliumart in einigen Stonden mit Leich- 
tigkeit 6 g Fibrin liisen, sind 40 g der sngesiiuerten Magenscbleimbaut 
-ion Lophia piscatoriw kaum im Stande 3 g  Fibrin zu peptonisiren. 
Die AciditHt des Magensaftes scbwankt zwiechen 0.G und 1.5 pct., 
auf Salzsaure berechnet. In neutraler Liisung ist das Magensaft- 
ferment unwirksam, ebenso hort die Wirksamkeit auf, wenn der Silure- 
gebalt iiber 2.5 pCt. SalzsPore betragt. Wie bei den biiheren Wirbel- 
tbieren ist auch bei den Fischen der Magensaft zur Zeit der Ver- 
dauung am reichsten a n  Pepsin, wahrend zu aoderen Zeiten ein sau- 
res, aber wenig wirksames Sekret gebildet wird. Mit der Temperatur 
steigt die Wirksamkeit des Fermentes; indessen liist dasselbe auch bei 
niederer Temperatur nocb erbebliche Mengen von Fibrin. Bei 40' 
ist Magensaft vom Hunde wirksamer, als der vom Fische; bei 32@ 

pbosphorsaurem Ammonium-Magnesium entbalten sei. Baomann. 

war das Verhiiltniss umgekehrt. Baummn. 

Analytische Chemie. 
Ueber die hervorragenden reducirenden Eigenechaften des 

K rtliumferrooxalats und einige durch dasselbe hervorgerufene 
Reaktionen von J. M. E d e r  (Wien, Acad. Berichte LXXXI,  II. 1%'. 
Vgl. diese Berichte XIII, 500). 

Eine neue Yethode x u r  quantitativen B e s t h u n g  von Eisen- 
oxydul neben Eisenoxyd bei der Gegenwart von organischen 
Sauren, sowie Rohrsucker von J. M. E d e r  (Wien, h a d .  Berichte 
L X X X I ,  II, 204. Vgl. diese Berichte XIII, 502). 



1247 

Ueber die Abscheidung der Kiesels%ure bei der Analyse 
von Eellrsteinen, Eisenersen und anderen Mineralien ron H. R o -  
c h o l l  (Chem. News 41, 23d). Wahrend das Auflosen der Mineralien 
in Salzslure oftmals als unloslichen Riicketand ausser Kieeelsfure 
(und Schwerspath) Thon ergiebt, der dann , um eine KieselsHorebe- 
stimmung zu bewirken nocli mit alkalischen Flussmitteln geschmolzen 
werden muss, erhi l t  man durch Aufldsen sogleich reine Kiesvlsaure, 
wenn man die iibrigen Bestandtheile des Minerals selbst als Fluss- 
mittel wirken ILsst. ‘ Zu diesem Zwecke glGht man die feingepolver- 
ten Kalksteine oder Erze miiglichst heftig, lost sie hierauf in Salzsaure 
und verfiihrt im iibrigen unter Beachtung der bekannten Massregeln. 
zur Beetimmung der Kieselslure. Die Anwendbarkeit der Methode 
erstreckt sich bis auf ein Vorhandensein von 25 pCt. Kieselslure, 

Ueber die Anwesenheit von Stickstoff in Eisen und Stahl 
r o n  A l f r e d  H. A l l e n  (Chem. News 41,  23)). Die Annahme vou 
S t a h l s c h m i d t ,  dass der Stickstoff in den Eisensorten als E i s e n -  
n i t r i d ,  F e 4 N , ,  enthalten ist, wird dadurch unterstiitzt, dass, wenn 
Wasserdampf iiber rothgliihendes Eisen geleitet wird, diesee wahrend 
der Oxydation den Stickstoff als Ammoniak abgiebt. Zur quantita- 
tiren Bestimmung ist dieses Verhalten nicht verwendbar, da die Oxy- 
dation des Eisens durch Wasserdampf zu lange Zeit in Anspruch 
nimmt. Sehr leicht aber und mit wenig Material ist die Restimmung 
auszufihren, wenn man den Stickstoff durch Auflijsen des Eisens in 
Siiure, in Ammoniaksalz verwandelt ( B o u s s i n g a u l t ,  B o u i s )  und d ie  
Bestimmung mit N e s s l e r ’ s  Reagens beendet. Da sich herausgestellt 
hat, dass Anwesenheit ron  Luft wabrend der Liisung des Eisens aof 
die Bestimmung ohne Einfluss ist, so lost man ohne besondere Vor- 
sichtsmassregeln 1 g des Untersuchnngsmaterials in 20 ccm. Salzsiiure 
ron  1.11 spec. Gew., destillirt nach Zusatz von Aetzkalk a b  nnd be- 
stimmt im Destillat das Ammoniak mittelst N e a s l e r ’ s  Reagens co- 
lorimetrisch. Die hiichste Aufmerksamkeit ist selbstverstffndlich darauf 
zu rerwenden, dass die Reagentien frei sind von Ammoniak und 
SalpetereHure. Man iiberzeugt sich hiervon am besten, wenn man die 
Operation nnter Anwendung von Zink statt Eisen ausfiihrt, wobei 
Ammoniak im Destillat nicht nachweiebar sein darf. - Die Unter- 
suchung von 17 Eisenmustern lieferte ale Resultat, dass der Stick- 
stoffgehalt achwankt von 0.004 pCt. (im Spiegeleisen) bis 0.0172 pCt. 
(in Stahl). - Aluminium, Zink, Nickel enthielten keinen, Natrium 

Ueber die Entdeckung von St&kesucker, welcher raFBnirtem 
Zucker mechanisch beigemengt ist von P. C a s a m a j o r  (chm. 
News 41, 221). In Amerika komrnt die Verfiilschung von raffinirtern 

dariiber hinaus ist die Methode nicht verwendbar. Mylitis. 

0.001 1, Magnesium 0.0020 StickstotT. Mplius 
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Rohrzucker durch Stlrkezucker vor. Um diese zu entdecken, riilwt 
nian die verdachtige Probe mit etwas weniger als dem gleichen Ge- 
wicht kalten Wassers an. Der  Stiirkezucker bleibt dann ungeliist. 
Aiich vermag man die Verfalscliung zu entdecken, wenn man zunachst 
ein Stiick reinen Zuckers und hierauf den verdlchtigen Zucker im 
hlunde zergehen liisst. 1st Stlirkezucker vorhanden, so ninimt man 
dessen bitterlichen Geschmack wahr. - Quantitativ liisst sich der 
Zusatz von Starkezucker bestimmen, wenn man die Polarimeterprobe 
nimmt, darauf invertirt und abermals im Polarimeter untersucht. Die 
Differenz zwischen der theoretischen Linksdrehung und der gefuridenen 

Technische Werthbestimmung des Bitumens in Gesteinen. 
P. K i e n l e n  (Bull. SOC. chim. XA-XIII, 459-461). Von den hin- 
eichtlich ihres Gchaltes a n  Ritiimen zu untersuchenden Cfesteinen 
wrrden 10 g, feingepulvert, in einem am unteren Ende mit Glasliahn 
und Asbest (Gla3wolle)-Pilter versehenen Olasrohr mit einem Gemisch 
aus gleichen Volumen Schwefelkohlenstoff und Benzol so larige extra- 
hirt, bis die Fliissigkeit nach einstfindiger Digestion tarblos ablluft; 
(es geniigen im Allgemeinen 3mal 50ccm), und das nach dem Vrr- 
duneten der Extrakte hinterbleibende Bitumen gewogen: bituminiiser 
Kalkstein von Lobsann (Elsass) ergab 12-16 pCt., gewisse vulkanische 
Gesteine der Auvergne nahezu 24.pCt. Bitumen. Eisenkiesfiihrende 
bituminose Gesteine sind minderwerthig, weil sie eiuerseits die Metlrll- 
kessel , i i i  denen die Verarbeitung auf Asphalt erfolgt, mgrcifen und 
andrerseits einen Asphalt liefern, der a n  der Luft bruchig wird. - 
Asphalte mit 5 pCt. Schwefel oder dariiber werden deshalb von der 
Pariser Strassenverwaltung verworfen. Die Scbwefelbestimmung in 
den Aspbnlten geschieht nach Schmelzen mit Soda, Salpeter und Koch- 

Eisen- und salpeterffihrende Mineralwisser von E. W i I I m 
(Bull. SOC. chim. XXXIII, 450-4453). Betrifft die Analysen der 
Mineralquellen Ton Reipertswiller (RippervillB) in den Vogesen. ES 
wird hervorgehoben , dass eine derselben betrffchtliche Mengen Man- 
gans neben Eisen aufweist; dass in  slimmtlichen Salpeter enthalten 
ist,  welcher bei einer + des Trockenriickstandes ausmacht; dass der 
Oehalt an Kali gr6sser ist ale an Natran. Die analytischen Resultate 

Ueber die Wasser der Bourboule VOII A. R i c h e  (Bull. SOC. 

chim. XXXIII ,  452- 456. Vgl. E. W i 11 m, diese Bm’chte XIII, 93.9). 
Genaae Analyscn ergaben , dass der wichtigste Bestlrndtheil dieser 
WQsser, das  Arsenik, sich in Folge der von den Quellenbesitzern 
ausgefiilirten Anlagen in der Quelle Perrihre and SBdaiges nicht, 
wolil aber in Chousey und la Plage vermindert habe. Diese Ver- 

entspricht dem vorhandenen Starkezucker. bl)lius. 

salz in der iiblichen Weise. (:nbriel. 

aind zu Tabellen angenrdnet. Gabriel 
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minderuog sol1 indess eine temporare seiri, bedingt durch Eindringen 
gewiihnlichen Wassers in Folge von Arbeiten au der Quellc. Es 
wurden nun, um etwaige Schwankungen i n  der Zusammensetzung der 
W11sser zu constatiren, in Zeitdistanzen von 1-5 Monaten Proben ge- 
norumen, analgsirt und die Resultate tabellarisch angeordnet , woraus 
erhellt , dass der Grsammtgehalt an mineralischen Beatandtheilcn in 
Perrikre von 1874 (5.180 g)  bis 1879 stetig herabgegiingen ist (4.970 g). 
Der Gesammtgehalt an mineralischen Stoffrn (4.955 resp. 4.88), 
sowie an Lithiumchlorid (0.014 resp. 0.01G) und an Arsenik (0.0068 
resp. 0.0064) stimmen in Chousey und PerriBre, - diese Quellen 
liegen nur zwei Meter von einander entfernt, - merklich iiberein. 
Die Zahlen f i r  Arsen schwaliken zwischen 0.0051-0.0087; ob daa 
Zusammentreffen drs  Minimums mit dem Ende der Biidesaison (Sep- 
tember) srifallig ist odrr auf Causalnrxus berub t ,  bleibt abzuwarten. 

Gnbriel. 

309. Rad .  Biedermann: Bericht iiber Patente. 
W. E. A.  H a r t m a n n  in  Swansea. F a b r i k a t i o n  v o n  Sch;efel-  

s a u r e .  (Engl. P. 2839 v. 11. Juli 1879.) Die Pfannerisiiure sol1 
schliesulich nicht in Platin-, sondern in eisernen Gefiissen concentrirt 
werden. Uni dies zu ermoglichen, wird der Saure oor ihrem Eintritt 
in die eisernen Getasse so riel einer sterken LBsung yon Eisensulfat 
zugesetzt, dass sie von ausgeschiedenem Eisensalz getriibt erscheint. 
Bei weiterem Eindampfen wird das zugesetzte Eisensalz wieder aus- 
geschieden, so dass schliesalirh in der abgezogenen Saure nur Spuren 
von Eisen vorhanden sind. Ueber der Eisenpfanne befindet sich ein 
Dom aus Rlei, von welchem aus die Slurediimpfe unter Anwendung 
cines Ventilators in ein anderes Gefiss gefihrt wurde. Die hier eich 
verdichtende, verdiinnte Saure komlnt nicht wieder in die Eisenpfanne. 
Die von der Bleipfanne kommende Siiure fliesat durch cine Rinne in 
die Eisenpfanne. In die Rinne tropft auch die concentrirte Vitriol- 
losung. Die Saure braucht hier noch uicft vollstiindig mit Eisensulfat 
gesattigt zu w i n ,  da sie in der Eiseupfanne sich mit concentrirterer 
Saure mischt. Aus der Eieenpfanne fliesst die concentrirte Saure con- 
tinuirlich in eiiie Reihe von Bleigefasse, in deren letztem eine bleierne 
Kiihlschlange liegt. In diesen Gefassen setzt sich beim Abkiihleri der 
Eisenvitriol nahezu vollstiindig ab. 

V e r f a h r e n  u n d  A p p a r a t  
zur H e r e i t i i n g  vori  C h l o r k a l k .  (D. I-'. 9398 I. 7. November 1879.) 
Das Kalkhydrat wird vermittelst einer Centrifuge in die Chlorkammer 
ausgestreut. Durch einen Trichter gelangt das Ralkhydrat continuir- 
lich i n  die Centrifuge, deren Axe durch eine Stopfbiicbse in dem mit 

F e r d i n a n d  K o p f e r  in Mannheim. 

Berirlite d. D. chom. Gesellschaft.  Jabrg. XIII.  83 




