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R e  f e r R t e. 

Anorganische Chemie. 
Ueber die Dampfdichte des Jodes von J. M. C r a f t s  rind 

F. Me i e r (Bidl. SOC. chini. X X X I I I ,  501--505), vgl. dime Buichte 

Ueber die Ktiltemischungen, welche &us einer Saue und 
einem wasserhaltigen Salz erzeugt werden von A. D i t t e  (Compt.  
rend. ,90, 1163). Es wird nachgewiesen, dass die Temperaturerniedri- 
gung, welche heim Vermischen eines wasserhaltigen Salzes mit einer 
Saure hervorgebracht wird (z. B. ron Glaubersalz rnit Salzslure u. s. w.) 
r o n  einer Umsetzung herriihrt (Nsz SO, . 1 0 H , O  i- HCI = NaC1 
+ Na H SO, + IOH, 0) bei welcher wasserfrsies Salz entstebt, so dass 
eine grosse Menge Hydratwasser, das rorber in festem Zustande sich 
befunden hatte, frci wird und sich rerfiiiesigt. An diese Abhandlung 
kniipft B e r t h e l o t  (Compt. rend. 90, 1191) eine Reihe von theoreti- 

Ueber KBltemischungen, welche Bus zwei krystallisirten 
Salzen gebildet werden von A. D i t t  e (Compt. r a d .  90, 1282). 
Von der Thatsache ausgehcnd, dass die durch Vermischen einer Saure 
mit einem svasserhalrigen Salz en tstebende Temperaturerniedrigung 
ihren Grund babe in der Umsetzung dt?r beiden Stoffe zu einem 
wasserfreien Salz und der Verflcssigung des vorher festen Wassers, 
hat VerfasFer versucbt, Kaltemischungen herzustellen durch Zusammen- 
reihen zweier Salze, welche bei nahezu gleicher Rildungswlrme (also 
ohne temerkenswertbe W a r m e t h u n g  bei ihrer Umsetzung) sich in der 
Weise umsetzen kijnnen, dass Krystallwasser frei und fliissig wird. 
In der  That  entsteht beim Zusammenreiben von salpetersaurem Am- 
monium und Glaubersalz eine Temperaturerniedrigung von ca. 200, 
ron  salpetereanrem Ammonium und phosphorsaurem Natrium eine 
eolche ron  ca. 1 8 O ,  von salpetersaurem Ammoninm und Soda von 

Ein krystallisirtee Hydrat der Kieselfluorwasserstoffstiure 
von K e s s l e r  (Compt. rend. 90, 1285). Reim Einleiten von Fluor- 
silicium in concentrirte Flussslure behufs Darstallung der Kieselfluss- 
siiure entstehen bai niederer Temperatrir and geniigender Concentra- 
tion Krystalle, anscheinend ron der Zusammensetzung H,SiF, -t 2 H,O, 
die susserst hygroskopisch sind , bei 19O schmelzen, oherhalb des 
Scbmelzpuriktes sich m m  Theil in I I F  nnd Si F, aersetzen, an dr r  

X U ,  85 I. Gabriel. 

when Betrachtungen. Pinnor. 

ca. 250. Finner. 

Lrift dicke Nehr.1 bildcn und sehr hart sind. Pinner. 
Ber;rhtr d .  D. rhem. Grse!lschnft. Jalirq. XIII.  DO 
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Ueber die Verbindung der Thonerde rnit Kohlensawe und 
Ammoniak von M a x  B a r t h  (Ann. Chem. 202, 372--375). Wie 
schon friiher wiederholt, wurde in dem aus Chloraluminium mit Am- 
moniumcarbonat erzeugten Niederschlag Kohlenslure und Ammoniak 
constatirt, aber bei rerschiedenen Darstellungen die Zusamrnensetzung 
dieses Niederscblags schwankend gefunden, SO dass e r  als ein Ge- 
menge von Aluminiumhydrat und koblensaurem Ammoniak - Alumi- 

Einwirkung der SLuren auf die Legirungen des Rhodiums 
mit Blei und Zink von €1. D e b r a y  (C'ornpt. rend. $0, 11.55-11.99). 
Iridium und Ruthenium legiren sich nicht mit Blei, dagegen erbiilt 
nian RUS I'latin und Rbodium unter Warme- und Lichtentwickelung 
krystallisirte Bleilegirungen. Bei stark iiberscbiissigem Blei ist d i e  
Legirung leicht schmelzbar und leicht von verdiinnter Salpetersaure 
angreifbar. Dieselbe hinterlasst bei der Platinbleilegirung ein feines 
Pulver, welches 11 pCt. Blei enthalt und in Konigswasser sebr leicht 
lijslich ist. Dagegen hinterlasst die Rhodiambleilegirung bei der Behand- 
lung mit rerdiinnter Salpetersaure kleine, glanzende Krystalle der 
Verbindung Pt) Rh, u n d  ausserdem eine schwhrzliche, leicht durch 
SchlPmmen oder durch Konigswasser, von deu Krystallen zu trennendu 
Materie ohne Metallglanz, welche beim Erhitzen zunachst etivas Wasser 
rerliert, dann bci 400" unter Entflammung und uriter Entwickelung 
von Stickstoff und Stickstoffoxyden kind Zuriicklassung von unvoll- 
standig oxydirtem Blei und Rhodiiini sich zersetzt. lbre Zusammen- 
setzung ist abhangig von dem Gehalt an Rhodium in dem urspriing- 
lichen Bleikuchen und ron der Dauer der Einwirkung der Salpeter- 
s l i m  auf den Riickstand. Sie enthalt G3--66 pCt. Rh, 15-20 pCt. t'b, 
2 - 3  pCt. Wasser und 15- 17 pCt. Stickstoffoxyde, (Sauerstoff und 
Stickstoff in deniselben Verhaltniss wie in der Salpetersaure). 

Wenn eine Legierung von Zink mit Rhodium, Iridium oder Rutbe- 
nium mit Salzsaure behandelt wird, unl das iiberschiissige Zink zu 
entfernen, so hinterbleibt ein Riickstand, der bei der Rhodiurnlegirung 
ca. '20 pCt. Zn enthslt, heirn Erhitzen auf 4000 im leeren Raum leb- 
haft aufflammt, ohne Gas zu entwickeln und dann rnetallisches Aus- 
sehen annirnmt. Wird dieser Riickstand ohne vorherige Erhitzung 
niit S:ilpetersHure behandelt , so 16st sich etwas Zink und Rhodium, 
aber eine betrachtliche Menge SIure  fixirt sich auf dem Riickstand, 
der dadurch explosiver wird und beim Erhitzen Stickoxyde entwickelt. 

Diese Eigenthiirnlichkeit der Rhodiumblei - und der Rhodium-, 
Ruthenium- und Iridiunizinklegirungen wird der grossen PorositHt der 
Legirungen zugeschrieben und die Bindnng der Sa lpe tersa~re  auf Ca- 

niuni aufzufassen ware. Pinner. 

pillarerscheinungen zurlckgefiihrt. Pitiner. 
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Organische Chemle. 
Ueber eine Azosulfobenzolskure I. Ma h r e n  h o 1 t z und G i 1 b e r t 

(Ann. Chem 20.2, 331-340) ist bereits r o n  L i n i p r i c h t  in diesen 

Bemerkungen zu Vincent und Delachanal’s Notiz iiber reines 
Cyanmethyl v. A .  G a u  t i e r  (Bull. soc. chim. X X X I I I ,  515-517). 
Vedasser  weist auf die Uebereinstimmung seiner, vor 11 Jahren ge- 
machten Reobachtungeu mit denjenigen der genannten beiden anderen 

Dissociation des Butylchloralhydrrats von R. E n g e l  und 
M o i t e s s i e r  (Compt. rend. 90, 1075-1077). Verfasser haben ge- 
funden, dass Butylchloralhydrat sich schon beim Schmelzen in wasscar 
und Butylchloral dissociirt, so dass es sich in zwei Schichten tlieilt 
und dass die Dampftlichte desselben = C,H,CI,O + H 2 0  ist. 

Berichten (XI, 1044) mitgetheilt. I’iniier. 

Forscher hin. (;.tbriel. 

Pinnrr. 

Bereitung von neutralem Schwefelskureiither v. A. V i 1 I i e r s 
(Compt. rend. 90, 1291). Bei sehr langsam geleiteter Destillation 
einer Mischung von absolotem Alkohol (200 g) rnit drei Volumcn 
concentrirter Schwefelsaure entsteht dcr neutrale Schwefelsaureather 
(C, H5)2 SO, (25-30 g). Der Aether destillirt bei einem Druck ron  
45 mm bei 120.5O, bei 40 mm Druck bei 118O,  bei 35 mm Druck bei 
115.5” und bei 31 mm Druck bei 113.5”. Er krystallisirt und schniilzt 
bei -24.5O. Bei der Destillaltion von Aethylschwefelslure mit Al- 
kohol im Vacuum. entsteht kein Schwefelsaureather, n u r  gewiihnlicher 

Ueber Verbindungen der Alkohole mit Braryt und Kalk und 
deren Zersetzungsprodukte, welche beim Erhitzen entstehen 
v. A.  D e s t r e m  (.Compt rend 90, 1213). Die Alkohole liefern leicht 
Verbindungen rnit Aetzbaryt und Aetzkalk. wenn man die Compo- 
nenten in geschlossenem Rohr auf 150-175° erhitzt. Bei 300O zer- 
setzt sich die Barytverbindung dcs gewijhnlichen Alkohols unter Ent- 
wickelung fast gleicher Volume Aethylen und M’asserstoff, die Baryt- 
verbindung des Amylalkohols giebt Amylan iind Wasserstoff. Dagegen 
licfert die Kalkverbindung der Alkohole Wasserstoff und ein aroma- 
tisch riechendes, noch nicht untersuchtes Oel. Das Glycerin wird, 
wenn man es, rnit Baryt oder Ralk zum Rrei augwiihrt, auf 50° er- 
w h n i t ,  fliissig, dann unter betraichtlicher Warmecntwickelung fest, 
schliesslich zu einer kiirnigen Masse. Heim Erhitzen der entstandenen 
Kalkverbindung entwickclt sich Wasser, Wasserstoff und eine zwischen 
75-210° siedende Flussigkeit, die bei oberfllichlicher Rektification 
Fraktionen liefert, welche mit Natrium, mit Hrom und mit Baryt sich 
verbinden und mit Jodphosphor Jodide geben. Sie scheint ein Ge- 

90 * 

Xether. I’inner. 



menge ungesattigter Alkohole zu sein. Der bei 160-170° siedende 
Antheil gab Zahlen, welche nahezu der Formel C,, H z o O  entsprechen. 

Neue Synthese von Eohlenstoffsauren ron A. G e n  t b  e r  (ge- 
meinschaftlich mit F r i j h l i c h  und Loos) (Ann. Chem. 202, 288-331). 
Durch Einwirkung von Kohlenoxyd auf die Natriumalkoholate der 
niedereo Alkobole bei hoher Teniperatur entstchen entsprechend der 
Bildung von Ameisensiiure aus Kohlenoxyd und Natriumhydrat die 
Sauren der nachst hiiheren Koblenstoffreihe, z. B. CO + C,H,O.Na 
= C, H, 0, Na. Dagegen entstehen diirch die Eiriwirkung ron 
Kohlenoxyd auf die Alkoholate der hoberen Reihen, z. R. auf h'atrium- 
amylat, substituirte Sauren derselben Reike (z. R. siibstituirte Valerian- 
sauren). Diese Reaktion ist abhangig von der Gegenwart der Salze 
dieser Sauren, die unter dem Einfluss des Natriumhydrats entsteben, 
so dass das Rohlenoxyd mit dem N a O  des Alkoholats und Wasserstoff 
aus dem Salz der Saure C H 0 , N a  bildet, wahrend andererseits an 
die Stelle des WasserstofTs der Alkylrest eintritt, z. R. 

Jedoch tritt der Alkylrest nicbt immer unorrandert ein, sondern erst, 
nachdem er noch 2 H verloren und sich so in einen wasserstoffarmereti 
Rest umgewandelt hat. Kohlenoxyd iiber trockenes und auf  190O er- 
hitztes Natriumathylat geleitet, liefert neben ameisensaurem und pro- 
pionsaurem Salz vie1 Acetat, dagegen bei 160" vie1 weniger Acetat 
und mehr Propionat. Heim Katriummethylat entsteht bei l G O o  ror- 
wiegend ameisensaures Salz , wenig Acetat. Natriumamylat lieferte 
bei 2.700 fast nur Valeriansaure, bei 1GO-1656 dagegen neben dieser 
eine bei 268-270O siedende Saure C,, H, in keinem Falle aber 
Capronsaure. Urn die letzterwahnte Resktion und namentlicli um die 
Hedingungen, welche die Bildung der Saure C,  , H,  0, veranlassen. 
aufznkliiren, wurden folgende Versuche ausgefuhrt: 1) ameisensaures 
nnd valeriansaures Natrium wurderi mit einander auf l G O o  erhitzt und 
uach der Zersetzung lediglicb dieselben Siiuren wiedergefunden ; 2) 
ameisensaures Natrium mit Natriumamylat auf 160° erhitzt, lieferte 
eine geringe Menge zwiscben 180-2500 siedender Saure, also war  
ausper Valeriansaure eine hoher siedende Saure entstanden ; 3) Kohlen- 
oxyd iiber ein auf l G O o  erhitztes Gemenge von Natriumamylat nnd 
Natriumhydrat geleitet, lieferte ausser Amylalkohol ein bei 208-209@ 
siedendes Oel C,  ,112 ,O (Butylvaleron) oder wahrscheinlicbcr C,  4H2 0 
(Amylvaleron) und eine bei 280-2S5O siedende Substanz C, H, 0 
(i\menylraleron), vom specifischen Gewicht 0.836 bei T O ,  ferner neben 
l ~ a l e r i a n s ~ u r e ,  die bei 2G8-27Oo siedende Saure C, , H  0, (Amenyl- 
oder Am~lenvaleriansaure); 4) Kohlenoxyd bei lGO@ iiber ein Gemenge 
ron  valeriansaurem h'atrium und Natriumamylat geleitet, lieferte die- 
sclberi beiden Ketone (Siedepunkt 209O, 280-285n). ferner dieselbe 

Pinner. 

C, H, (C, H11)0, Na. 
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Saure C, ,, H , O,, endlich aber eine schon bei friiheren Versuchen, aber 
in zu geringer Menge beobachtete Saure, C, ,H,  60,  [Diamenylvalerian- 
siiure C, H, (C, H9), O,], welche bei 300-30fi0 siedet. Beim Ueber- 
leiten von Kohlenosyd iiber ein Gemenge von Natriumacetat und 
Satriumathylat entsteht bei 205O in relativ grosster, immerbin aber 
kleiner Menge: 1 )  normale Buttersaure (Siedepunkt 1600); 2) eine 
Capronsaure vorn Siedepunkt 190-195O, Diathylessigsaure; 3) eine 
bei ea. ?GOo siedende Saure C,  ,H, 102, Triathenylbutteralure, endlich 
4) eine feste, bei 166O schnrelzende Sgure C, €I lo  0,, Mesitylensaure. 
Ausser die-sen Sluren wurden noch die Ketone aufgefunden: C,H, 
wahrscbeinlich Propyldiithylmethylketon, bei I 80-190O siedend, und 
C, H, 0, das Keton aus Diathylessigsaure und Triiithenylbuttersiiure, 
bei 280-300" siedend. Bei der Einwirkung yon Kohlenoxyd auf ein 
Qemenge von Natriummethylat und Natriumacetat entstehen Ketone 
in kaum wahrnehmbarer Menge und auch Sauren hiiherer Reihen in  
nur geringer Quantitiit, die sich bei der Fraktionirung als aus Pro- 
pionsiiure und einer S l u r e  C, H 0,  , Petitamethylpropionsiiure, 
C2(CH, ) ,  . CO,H, bei 210-230" siedend, bestehend erwiesen. Auch 
das Zink wirkt bei holier Temperatur aaf ein Gemenge von Alkoholat 
und Salz einer organischen S l u r e  und zwar wurde beim Erhitzen 
von Natriumalkoholat und Natriumacetat niit Zinkstaub auf 240-250O 
neban sehr geringen Mengen von Ketonen, Butterslure, Diiithylessig- 
siiure und Mesitylensaure erhalten. Beim Erhitzen eines Gemeriges 
von Natriumlthylat und Natriumhydrat irn Kohlenoxydstrom entstehen 
so gut wie keine Ketone und substituirte Sauren, dagegen wird vie1 
Ameisensaure gebildet. Da Rohlenoxyd auf Natriumhydrat bei 160" 
lebhaft unter Bildung von ameisensaurem Salz einwirkt, wurde ein 
Gemisch von Aethylen und Kohlenoxyd iiber auf 180" erbitztes Natron- 
hydrat geleitet, jedoch fast nur ameisensaures Salz erhalten, in sehr 
geringer Menge ein Salz, dessen Natriumgehalt geringer war  ale der 
des Xatriumacetats (27 pCt. Natrium statt 28 pCt.), so dass eine 
minimale Quantitlt propionsaures Salz sicb gebildet zu haben scheint. 
Von Natriumphenylat wurde Kohlenoxyd nicht absorbirt. Endlich 
wurde noch ein Gemenge von Natriumathylat und Natriumvalerianat 
J e r  Einwirkung des Kohlenoxyds unterworfen und aufgefunden: a n  
Siluren: 1) Aethylisopropylsaure, C, H, 0,, Siedepunkt 2200; 2) 
vielleicht C, H ,  a 0,, Siedepunkt 270-280°, nicht geniigend con- 
statirt; 3) Mesitylenslure; 4) C, s H," 0,, Aethyltriathenylisopropyl- 
essigsaure, Siedepunkt 280-300° ; 5 )  Czs H,,O, iiber 360° siedend; 
a u  Ketonen: 1) C, H,, 0, Aethylisobatylketon, Siedepunkt 132-134O; 
2) C l S  H S 0 0 ,  Siedepunkt 163-lG8O; 3) C , , H , ,  0, Siedepunkt 200 
bis 210"; 4) C,,H,,O, Siedepunkt 240-2600 und ein iiber 360" 
siedendes Keton. Pinner. 



Notiz iiber Ditithylidenlaotamids~~e von W. H e i n  t z  (Ann. 
C‘hem. 202, 375). Die von E r l e n m e y e r  und P a s s a v a n t  vor Kurzem 
beschriebene (Ann. 200, 12.9, diese Berichte XIII ,  429) a-Imidopropion- 
siure ist schon ron H e i n t z  (Ann. 160, 35 und 165, 4d) eingehend 
studirt worden. Pmuer. 

Synthese der Citronenstiure v. E. G r i m a u x  und P. A d a m  
(Compt.  rend. 90, 1052). Aus Glycerin dargestelltes Dichlorhgdrin 
CH,Cl .  C H O H  . CH,C1 wurde durcb Oxydation mit Kaliumbichro- 
niat und Schwefelsaure in das symmetrische Dichloraceton CH, C1 

CO . C H, CI umgewandelt, dieses durch concentrirte Hlausaure in 

Dichloracetonc3.anhydriIi C H ,  C1 . C(0H) . <:.CN,C1 und durch Ver- 

seifung des Letzteren diirch Salzsaure in  Dichlorricetonsaure CH, Cl 

C ( O H ) = : $ ~ ~ ~ l  iibergefiihrt. Die durch Destillation im Vacuum 

und Ausziehen des Destillats mit Aether gewonnene Saure hinterbleibt 
nach Verjagung des Aethers a19 allmahlich erstarrender Syrup und bildet 
dann durchsicbtige, sehr leicht im Wasser, Weingeist und Aether 16s- 
liche Blatter, schmilzt bei 90-920, ist nicht destillirbar, sublimirt 
aber schon bei mlssiger Warme in kleinen Blattchen. Das Natriuui- 
salz dieser Saure liefert beim Erhitzen niit 2 Molekulen Cyankalium 
in concentrirter Losung ein Dicyanid , welches beim Verseifen mit 
Salzsaure Citronensiiure liefert, die in jeder Beziehang niit der aus 
Citronen gewonnenen Siiure identisch ist, so dass also die allgemein 
augenornmene Constitution der Citronenslare 

C O z H .  CH2 C ( O W < c 1 j 2  . c0,r-I 

,c N 

C 0 2  H 

bcstiitigt is!. Pintier 

Darstellung der Malonsiiure v. E. B o u r g o i n  ( C O 7 r t p t .  rend. 90. 
1,289). Man erlialt scliriell und fast in theoretischer Menge Malou- 
siiure nacli folgendern Verfahren. 100 g Chloressigsiiure werden in 
200 g Wasser gelost und mit Natriumbicarbonat (ca. 110 g)  neutrali- 
sirt , alsdann i 5  g reines, pulrcrisirtes Cyankaliuni hinzugefligt und 
nach eingetretener Losung vorsichtig im Wasserbad erhitzt, wobei 
uiiter lebhafter \\‘armeeotwickelurig plotzliches Auflrochen stattfindet. 
Nach beendeter Reaktion Beta man das doppelte Volumen concen- 
trirter Salzsiiure zu, trennt die Bliissigkeit voni abgeschiedenen Chlor- 
kalium, siittigt sie init Salzsauregas, saugt die Losung ron noch nb- 
geschiedeneni Chlorkalium und Chlorammonium ab, wlscht mit con- 
centrirter SalzsPure nach, verdampft im Wasserbad und eieht mit 
Aether aus. Ausbeute ca. 90 g Malonsaure. Pluuer. 

Synthese des Biguanids v. R. H e r  t h ( W e n .  Akad. Ber. LxXx, 
11, 1078). Dicyandiamid - aus Sulfoharnstoff entweder auf die ge- 
wiihiiliclle Weise mittels HgO dargestellt oder mittels ammoniaknli- 



1359 

acher Kupferlosung - wurde in einer mit Kupfersulfat gestittigten 
Ammoniaktliissigkeit von ca. 19 pCt. Gehalt ebenfalls bis zur Satti- 
gung gelost und ein mit dieser Losung beschicktes, geschlossenes 
Rohr 12 Stunden auf 1O5-1lO0 erhitzt. Bei langsamem Erkalten 
des Rohrs schieden sich rothe Krystalle aus, die mit Wasser ge- 
wasclieri und uber Schwefelsaure im Vacuum getrocknet wurden. Diese 
Krystalle haben die Zusammensetzung C, N , H, , Cu S 0, + 3 H, 0. 
Die Ausbeute betragt bei Wiederbenutzung der Mutterlaugen minde- 
s tens  G7g.  Lasst man dieses B i g u a n i d k u p f e r s u l f a t  einige Zeit 
in verdunnter Schwefelsaure gelost stehen, so scheidet sich schwefel- 
eaures Biguanid i n  wasserhellen Rhomboedern aus. - Bei Anwen- 
dung von Kupferoxyd statt Kusfersulfat iu animoniakalischer Losung 
bildet sich aus dern Dicysndiamid Higuanidkupfer, C2?S,Hc . Cu 
. C 2 N ,  H, + 2H,O, in grossen, flachen Prismen; aus heissem Wasser 
urnkrystallisirt, wird es in weissen Nadelii erhalten. Die Ausbeute 
betragt 90 pCt. vom Gewicht des angewendeten Dicyandiamid. Durch 
Rehandlung des Biguanidkupfers mit Sauren entsehen die Salze des 
Biguanids C , N , H ,  . H,SO,  +- H 2 0 ;  C 2 N 5 H 7  . 2 H C l ;  daraus das 
Platindoppelsalz C , N 5 H ,  . 2 H C 1 .  PtCI, -+ 2 H , O .  Die Bildung des 
Bigoanids aus Dicyandiamid erfolgt nach der Gleicbuug C 2  N, H, 
+ N H ,  - C 2 N , H 7 .  R a t h k e ,  welcher das Biguanid in minimalen 
Mengen als Nebenprodukt beim Digeriren eines Gemiscbes ron  
Schwefelharnstoff und sulfocyansaurem Guanidiii mit Phosphorchlorid 
oder rnit Brom erhalten hat (Berichte XII, 776), nimmt es aus gleichen 
blolekulen Guanidin und Cyanamid entstanden, an. 

Ueber die Diazoverbindung der HydrazosulfobeneolsBure 
v. W. R a l e n t i n e  (Ann. Chem. 202, 351-360). Beim Einleiten von 
salpetriger Saure in die Hydrazosulfobenzolsaure oder besser deren 
Kaliumsalzlosung scheidet sich eine Diazoverbindung Ton der Zu- 
sammensetzung C,  H, N, S, 0, + 2 H 2  0 Bus, die schwer loslich in 
kaltem Wasser und in Weingeist, leicht Ioslich in warmem Wasser 
is t  und daraus in rhombischen, schmutzig weissen, allrnahlich braun 
werdenden Tafeln krystallisirt, bei 93-940 verpufft , an der Luft 
Wasser und Stickstoff rerliert und beim Erwarmen auf 90° unter 
Yerlust des Wassers und Stickstoffs in ein braunes, amorpbes, nur 
in  kaustischen Alkalien losliches Pulver C, , H I  S2 0, (?) iibergeht. 
Auch beim Kochen mit Weingeist unter Ueberdruck verwandelt sich 
das Diazoprodukt, ohne dass Aldehydgeruch auftritt, in eine amorphe, 
gdblich bis braun gefarbte gelatinose Masse, die ebenfalls nur in 
Aetzalkalien loslich ist. Darnpft man die durch Einleiten ron salpetri- 
ger Siiure in hydrazosulfobenzolsaures Kalium erhaltene gelbe Losuug 
ein, so krystallisirt saures dinitrosulfophenolsaures Kalium, aus welchern 
durch Schwefelsaure die freie Sulfonsaure C,H, (NO,),OH . SO, H 
+ 3H2 0 in schief rhombischen, grunlich gefiirbten Prismen erhalten 

Schorteo. 



werden kann. Ausser dem sauren und neutralen Kaliumsalz wurden 
noch das Barium- und das  Bleisalz dargestellt. Piouer. 

Ueber die Dibrom- und Tetrabromhydrazosulfobenzolaaure 
v. 0. J o r d a n  (Ann. Clienb. 203, 360-371). Durch Eintropfenlassen 
von Brom in mit Wasser iibergossene, fein gepulverte Hydrazosulfo- 
benzolsaure entsteht ein Gemenge von Di- und Tetrabromhydrazo- 
sulfobenzolsaure. Die von noch unveranderter Hydrazoverbindung 
abfiltrite Losung scheidet nach dem Concentriren die Tetrabromsaure 
aus. Diese krystallisirt in farbloseu, vielflachigen Tafeln rnit 4 H 2  0, 
die langsam verwittern, oder in weissen, leicht verwitternden Kadeln 
rnit ZH,O, ist leicht in Wasser, schwerer in Weingeist und Aether 
liislich, fiirbt sich am Sonneiilicht braun und zersetzt sich bei 170O. 
Das saure Ammoniumualz C, 2H,Br,N2S20,N11, + 2 H,O bildet fast 
farblose Hrystallkrusten, leicht in heissem, weniger in kaltem Wasser, 
sehr schwer in Weingeist liislich. Das K a l i u m s a l z ,  C , ,  H, Hr,N2 
. S2  0, K,  + 3 H, 0, bildet schwach gefarbte, leicht in Wasser, schwar 
in Weingeist liisliche Krusten, das s a u r e  Salz, C 1 2 H , E r , N 2 S , 0 s K  
+ 4 oder + 3 H 2 0 ,  ist schwerer in kaltem Wasser, kaum in Wein- 
geist liislich. Dag B a r i u m s a l z ,  C I z H , B r , K 2 S 2 O , B a  + 2 oder 
+ 6H,O ist selir leicht loslich. Das Calcinmsalz krystallisirt mit 
IhH,O,  das Bleiaalz mit (;H,O, das Silbersalz rnit 2 4 H 2 0 ,  das 
w u r e  Silbersalz niit 1&Ii2  0. Das Chlorid der Siiure konute nicht 
dargestellt wercleii. Die D i a z o v e r b i n d u n g  scheidet sich beim .Ein- 
ltaiten von salpctriger Saure in die kalte LBsung der freien Saure als 
gelber Iirystallbrei Bus. Durch Natriurnamalgam wird der Hydrazo- 
verbindung keiu Brom entzogen, dagzgen zerlegt sich das Silberaalz 
derselberi beim Erhitzen rnit Wasser auf 200" in Bromsilber und 
Dibromhydrazosulfobenzolsiiure. Diese letztere Siiure 

C 1 2 € ~ l o B r , N , S z 0 ,  + H,O 
findet sich auch in den letzten Mutterlaugen ron der Darstellung der 
vierfach gebromten Saure und wird durch Ueberfuhren in das Blei- 
EIUIZ gereinigt. Sie bildet feine, weisse, leicht in Wasser, schwer in 
W'eingeist und Aether lijsliche Nadeln. Das neutrale Kaliumsalz 
krystallisirt mit 1 H, 0 in kleinen, fiicherformig gruppirten, in W-asser 
leicht loslichen Tafeln, das  s au re  Salz mit 2 H 2 0 ,  das neutrale Ba- 
riumsalz enthiilt 5H, 0, das Calciumsalz 3 H, 0, das Bleisalz 4 H ,  0. 
Diese drei Salze sind schwer in kaltem Wasser loslich. Da3 Silber- 
salz enthllt 3 + H 2 0  und ist leicht 1Bslich. Es  zersetzt sich beini Er- 
hitzen mit Wasser auf 220°, zum Theil unter Abscheidung von Brom- 
silber und von metallischem Silber. Das Chlorid konnte nicht erhalten 
werden. Pinnsr 

Ueber eine AzoxgsulfobenzolsLure F. c. B r u n n em a n  n (Ann. 
Chet/i. 203, 340-350) ist zum grijssten Theil bereits von L i m p r i c h t  
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(in diesen Berichten XI,  20g4) mitgetheilt. Kachzutragen wfre ,  dass 
die aus der sog. Hydrazosulfobenzolslure (vielleicht Benzidindisulfon- 
saure? - P.) durch salpetrige S i u r e  erhaltene Diazoverbindung beim 
Kochen mit Wasser Sulfphenolsiiure liefern SOU, deren Bariumsalz, 
[c, H,(OH)SO,], Ba f 2H, 0, schwach gelbliche, leicht in Wasser, 
schwer in Weingeist lijsliche Prismen oder Puadeln, und deren Kalium- 
salz, C 6 H , 0 H  . SO,K i- a H , O ,  sechsseitige, in Wasser uud ver- 
dunntem Weingeist lijsliche Tafeln bildet und deren Salze rnit Eisen- 
vitriol Violettfarbung geben. Uurch Erhitzen uiit Kaliunibichromat 
und Schwefelsaure wurde Chinongeruch wahrgenommen und daraus 
auf die Parastellung der Seiteoketten geschlossen (die Azoxyverbindung 
war aus M e t anitrobenzolaulfonsaure bereitet). Beim Eindamfen niit 
concentrirter Salpetersaure wurde aus dieser Phrnolsulfoiisaure eine 
I>iuitrop~enolsulfonsiiure gewonoen, deren neutrales Kaliumsalr, 
C 6 H , ( K O 2 ) 2 0 K S 0 3 I i  4- 2 H , 0 ,  i n  rothell, rhombischeu Prismen, 
und deren saures Kaliuuisalz, C, H, (NO,), 0 HSO, K -t- 3 [I2 0, in 

Ueber Phlobaphen, Eichenroth und Lohgerberei r o n  C. B o t -  
t i n g e r  (Ann. C%ent. 203, 2G'9-2&8). Das Phlobaplien der Eichenrinde 
wurde in  der Weise dargestellt, dass mit Aether erschijpfte Ger l r r -  
lohe mit heissem Weingeist ausgezogen und der Ruckstand der wein- 
geistigen Losungen wiederholt zur Entferuung der Gerbsaure rnit 
heissem Wasser behandelt wurde. Der nicht geliiste Theil wurde 
wiedcr mit Weingeist ausgrzogen und die verdanipfteri weingeistigen 
Liisungen niit Wasser behandelt. Das bei der Zersetzung der Gerb- 
s lure  mit rerduunter Scbwefelsaure iieben Zucker entstehende Eicheri- 
roth wird vom Verfasser a h  identisch mit Phlobaphen erkliirt. ES 
j u t  ein rothlich braunes, kliinipiges Pulver, beim Erhitzen unter Zu- 
rlcklassung schwer verbrennlicher Kohle sich zersetzend , in reiuem 
Zustande unloslich in Wasser, Weingeist und Aether, dagegen ziem- 
lich 16sIich i n  Liisungen der Eichengerbsiiure, unliislicli in Soda- und 
Tanninlosung, wenig in kochendem Phenol und I h o s o t  und heissem 
Glyceiin loslich und beiin Kochen mit Wasser, s t l iker  noch beim 
Kochen mit Weingeist aufquellend. 111 Alkalieu liist es sich mit roth- 
brauner Farbe und absorbirt in diesen Losungen Sauerstoff aus der 
Luft. Ueim anhaltenden Kochen mit Alkalien erleidet es eine partielle 
Zersetzung. Durch Eisenehlorid wird es geschwarzt, durch oxydirende 
Substmizen vollig rerbrannt , beim Erhitzen mit Zinkstaub liefert es 
fast nur brennbare Gase, beim Schmelzen mit Kali Protocatechusaure, 
Essigsaure und geringe Mengen einer phenolartigeu SuLstanz (nach 
G r a b o  w s k i  Protocatechusliure und Phloroglucin). Seine Zusammen- 
setzuog wird als C l 5 H l 0 0 ,  i- + H , O  angeuommen und ihm die 

gelblichen, rhombischen Prismen krystalliuirt. Pinuer. 

..co.. Constitution C, H ,  (OH), *.. 0 ..> C, H, (OH). C H 3  zugetheilt. Es 



liefert namlich beim Erhitzen rnit Essigsaureanhydrid auf 140° ein 
T r i a c e t y l d e r i v a t  C, ,H,O, (CzH,O) , ,  eine braune, i n  den ge- 
wohnlichen Losuugsmitteln vijllig unliisliche, aber schon durch liingeres 
Kochen mit Wasser verseifbare Substanz, und beim Erhitzen mit 
Benzoylchlorid auf 130° ein T r i b e n z o a t ,  eine grauschwarze, noch 
leichter zersetzbare Substanz. Mit rauchender Salzsiiure auf 180 
bis 230° erhitzt, spaltet das Pblobapheii Kohlensaure ab. Zugleich 
wurde durch Erhitzen von Pyrogallol mit rauchender Salzsaure auf 
160- 180° eine intensiv schwarze, in den gebrauchlichen Lijsuogs- 
mitteln unlijsliche Substanz erhalten , welche durch Waschen rnit 
heissem Wasser, Auflijsen in Katroiilauge und sofortiges Fallen mit 
Salzsaure gereinigt, eine zwischen C, 2H60, und C, z H 8 0 ,  liegende 
Zusammensetzung zeigte, also P y r o g a l l o l a n h y d r i d  war  und die 
thierische Haut in schwarzes Leder umwandelte. Der aus dcr Eichen- 
grrbsiiure neben Eichenroth , rnit welchern iibrigens die erwahnten 
Versuche ebenfalls und stets rnit demselben Resultat wie beini 
Phlobaphen unternommen worden sind , entstehende Zucker schied 
nach langem Stehen gliinzende Rrystalle ab,  die sich als Quercit 
erwiesen. Schliesslich wiirde constatirt, daes der aus lohgarem 
Leder mittelst 4 procentiger Sodalijsung extrahirte Gerbstoff aus 
eincin Gemeoge ron Gerbslure und Phlobaphen besteht, also beide 
sich iu  gleicher Weise beim Gerbungsprocess betheiligen. Piauer. 

Ueber die Gelose v. P o  r u ni b a r  11 (Con@. rend. 90, 1081-10&7.) 
(Vergl. diese Ber. X I I I ,  S .  1141). Nach Verfasser hat die Gelose die 
Zusammensetzung C, H I  ,, 0, und wird durch anhaltendes Kochen rnit 
Wasser in eine beim Erkalten nicht mehr gelatinirende Substanz, 
welche alkalische Kupferlosung reducirt, verwandelt. Reim Erhitzen 
au f  15O-1( iO0 geht die Gelose in eine in Wasser unliisliche C h i n -  
subslanz und in eine zuckerabnliche Verbindung iiber, welche links- 
drehend ist, alkalische Rupfcrlnsuiig reducirt, riicht glhrungsfaliig ist 
und C6 H, ,0, + H, 0 zusammengeserzt ist. nurch  verdiinute 
Schwefelsaure wird die Gelose bei 100” i n  ein Ulminprodukt und 
eine in  larigen Kadelii krystallisirende, in Weingeist lijsliche, nicht 
giilirungsfiibige Substanz C, H I  0, iibergefiibrt. I’inaer. 

Ueber des Glycyrrhizin von J .  H a b e r m a n n  (TVien. Akad. 
Ber. YO, 7.71). Nach G o r u p  - B e s a n e z  (Ann. Cliem. 118, 2el) sol1 
das  Glycyrrhizin (siehe diese Ber. XII ,  2102) durch Kochen rnit Sauren 
i n  ein braungelbes Harz (Glycyrretiu) und Zuclier zerfallen. Dem 
gcgeniiber findet N a b e r m  a n n ,  dass bei der Spaltung des Glycyrrhizins 
nicht Zucker, sondern eiue der Zuckersaure isomere Saure, die Para-  
zuckersaure, auftritt: Wenn glycyrrhizinsaures Ammoniak in 50 Theilen 
Wasser gelijst init seinem gleichen bis anderthalbfachen Qewicht 
Schwefelsaure in einer Retorte am Riickflusskiibler gekocht wird, 



wahrend man zur Vernieidung des Stossens Luft einleitet, so erfolgt 
im Laufe von 8 Stunden vollstandige Spaltung im Sinne der Glei- 
chung : 

C,,H,3hTOi8 + 2HaO = C32H47N04 + 2 C , H l 0 O S .  
Glycyrrhiziu Glgcyrretin Parazuckersaure 

Urn die P a r a z u c k e r s a u r e  aus der sauren Fliissigkeit zu ge- 
winnen, wird letztere mit Bariumcarbonat gesiittigt, concentrirt und 
rnit Alkohol gefallt. Der  Niederschlag von rohem, saurem parazucker- 
snurem Baryt wird noch 8-10 ma1 aus wasseriger Losung mit Alkobol 
gefallt. SO gereinigt stellt er ein schwach gelbliches. Pulrer  dar, aus 
welchem durch Fallen des Baryts rnit SchwefelsBure und Verdunsten 
der sehwefeleaurefreien Liisung zuletzt im Vacuum die Parazucker- 
saure als brauner Syrup erhalten werden kann. Die Siiure rcducirt 
F e h l i n g s  Lijsung und bildet zwei Rcihen von Salzen. Es wurden 
dargestellt : Sa u r  e s p a r  a z u c  k er  s a u r  e s K a1 i (amorphe Masse) j 
s a u r e r  p a r a z u c k e r s a u r e r  K a l k  (amorph, in Wasser loslich, durch 
Alkohol fallbar); s a u r e s ,  p a r a z u c k e r s a u r e s  C a d m i u m  (in Wasser 
liisliche durch Alkohol fallbare, klebrige Masse); n e u t r a l e r  p a r a -  
z u c k e r  s a u r e r  €3 a r y  t (aus der wlsserigen Liisung de3 sauren Salzes 
durch Barytwasser als amorpher, hellgelber Niederschlag flillbnr). - 
Das G l y c y r r  e t i 11 wurde gereinigt , indem seine LSsuug in heisseni 
Eiscssig bis zur Lleibenden Triibung mit Wasser versetzt und nach 
dem Erkalten das ausgeschiedene weisse Pulver abfiltrirt wurde. 
Ein anderes Reinigungsverfahren bestcht darin, dass seine verdiinnte 
alkoholische LBsung mit Bleiessig ausgefallt, das  Filtrat mit Schwefel- 
wasserstoff entbleit, der Alkohol a b d e s t i l h  nnd der Riiclrstand mit 
Eisessig und Wasser wie oben behandelt wird. So gereinigt stellt 
e4 ein weisses, fedrigkrystalliniscl~es I'ulber dar, anlijslich in Wasser, 
Alkalien und Aether , leicht loslich in Alkohol, Eisessig und concen- 
trirter Schwrefelsaure, be; 200° schmelzend , nicht unzersetzt fliichtig. 
Entgegen den Angaben von W e s e l s k y  und B e n e d i c t  (diese Ber. I X ,  
1158) konnte durch Schmelzen mit Kalihydrat Paraoxybenzoesaure nicht 
abgespalten werden. Die Zusaoimensetzung wurde der Forniel 
C,, H, NO, entsprechend gefunden, jedoch fiihrte die quantitative 
Bestimmung der Spaltungsprodukte der Glycyrrhizinslure zu der oben 
gegebenen Zersetzungsgleichung, daher als mahrscheinlichere Formel 
fiir das Glycyrretin C3,H;, NO, angenonimen wird. - Mit Acetyl- 
chlorid erwarmt, bildet Glycyrretiu bei 2 17" schmelzendes, in Wasser 
iinliisliches, in Alkohol und Eisessig liisliches D i a c e  t y l g l y c y r r e t i n ,  
in  concentrirter, kalter Salpetersaure gelost M o n o n i  t r o g l y c y r r e t i n  
(loslich in Alkohol und Eisessig, unloalicb in Wasser). Durch Bro- 
miren in Eisessigliisung entsteht T e t r H b r o m g l ? - c g r r e t i i i .  - Durch 
Oxydation des Glycyrretins in Eisessigliisung mittelst Chromslure 
oder Permanganat und Ausschiittelii rnit Aether wurde eine harzartige 



Substanz con der Zusammensetzung Cs2 H,, NO, erhalten. - Aus 
den Mutterlaugen von der Reinigung des g l y c y r r b i z i n s a u r e n  A m -  
m o n i a k s  wurde in Aetheralkohol IGsliches, amorphes G l y c y r r h i z i n -  
b i t t e r ,  C , 6 H 5 , N 0 1 3  gewonnen. - I n  den Eisessiglaugen von der 
Reinigong dea glycyrrbizinsauren Ammoniaks wurde endlich noch eiu 
Harz gefunden, welches mit Kali geschmolzen ParoxyberizoEsiiure 
lieferte. hlit diesem Harze durfte das Glycyrretin von W e s e l s k y  
und B e n e d i c t  verunreieigt gewesen sein, wodurch es erkllrlich wird, 
dass diese Forscher in der ILalischmelze Paroxybenzoesaure nach- 

Ueber das Saccharin v. E. P e l i g o t  (Con@ rend. 96’. 1111). 
Bei der Fortsetzung der Untersuchung iiber diese sowohl aus Kalk- 
glucosat als auch aus Kalkltvulosat entstehende, schijn krystallisirende 
Substanz, C 1 2 H 2 2 0 1 1  (vergl. diese Ber. X f I f ,  196’) wurde gefunden, dass 
dieselbe stets rechtsdrehend (930 5’, gewiihnlicherr Zucker ( i 7 O  lb’) 
und relativ sehr bestandig ist. Sie ist nicht in Giihrung zu versetzen, 
verfliichtigt sich fast ohne Zersetzung, reducirt nicht E’ehling’sche 
Lijsuiig auch nach langerem ICochen, wird auch nach 20 Minuten 
langem Kochen mit verdiinntcr Schwelklsiiure nicht in reducirendexl 
Zucker iibergefiihrt, giebt mit concentrirter SehwefelsBure &tie Zucker- 
schwefelsiiure und wird von concentrirter Kalilauge auch in der Hitze 
nicht ungegrifl’en, giebt aber damit eine Verbindung. Von Ealium- 
permanganat wird das Saccharin zu ICohlensiiiure und Wasser ver- 
brannt und duich sehr concentrirte Salpeters5ure zii OxalsIure oxydirt. 
Man kann die Salpetersiiure benutzen, um die leichter oxydirbare 
GlucinsXure und Zuckersgure aus den Mutterlaugen des Saccharins 
zu entfernen und so die letzten R a t e  deaselben in reineni Zujtttnde 
zu erhalten, wenn man die heissen Mutterlaugen mit kleinen Mengen 
Salpetersfiure oxydirt und das beim Concentriren der Flussigkeit aus- 
krystallisirende Gemenge von OxalsBure und Saccharin durch Rreide 
von einander trennt. Schliesslich wird erwlhnt ,  dass das Saccharin 
~ L U S  Kalklevulosat leichter erhalten wird als aus Ihlkglucosat. Es 
isc wahrscheinlich in manchen Rohzuckern enthnlten und das anormale 
Drehungsrermijgen mancher Zucker vielleicht seiner Gegenwart E U -  

weisen konntcn. Jlyhns. 

zuschreiben. I’iniier 

Analytische Chemie. 
Ueber eine schwarse Substanz &us Schwefel von H. C h a p m a n  

J o n e s  (Chem. .iiezcs $1, 341). Wenn Schwefel beliebiger Herkunft 
verbrannt wird, so bleibt stets ein schwarzer Riickstand, welcher 
erst bei Rothgluth verschwindet. Diese schwarze Substanz, e twa 
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0.05 pCt. des verbrannten Schwefels, wird durch Reagentien nicht 
angegriffen, ausser durch schmelzenden Salpeter. (Vergl. C ross ,  

Ueber den Eiduss der Ueberschmelzung auf den Molecular- 
zustand des cupellirten Goldes von A. D. v a n  R e m s d i j k  (Chem. 
N e u v  41, 266). Wenn bei den mit Blei oder Wismuth cupellirten 
Goldproben die Erecheinung des Strablens ( F l a s  b in  g K  , siehe diese 
Berichte XIII ,  936) nicht eintritt, die Erstarrang also erfolgt, wenn 
die Probe nur wenig unter ibren Schrnelzpunkt erkaltet ist, so ist das 
Metall brijcklig , jedenfalls vie1 weniger doctil als wenn das Strahlen 
stattgefunden hat. Dies kann beini nachherigen Ausplatten des Korns 
zu Verlusten fiihren. Da nun das Ueberschmelzen durch einen Gehalt 
an Osmiumiridium verhindert wird, so erhalt man bei Anwesenheit 
desselben ein Korn ron  mangelhafter Dehnbarkeit. Urn dennoch, 
auch dann wenn das Strahlen nicht eintreten will, ein dehnbares Korn 
zu erhalten, sol1 man dasselbe in einer neuen Kapelle abermals zum 
Schmelzen bringen und auf das fliissige Metall 10 pCt. seines Gewichts 
Eupferchlorid werfen. Dadurch werden die Metalle, welche die Duc- 
tilitat des nicht strahlenden Korns hindern, Blei und Wismnth, als 
Chloride entfernt und man erhalt nach dem Erkalten, in Folge der  
Anwesenheit von Iridium ohne Strahlen , ein vijllig geschmeidiges 

Zerstarung von Zinkbehgtern und Angriff auf Bleirijhren 
durch Wasser von H. R o c q u e s  (Bull. SOC. chim. XXXII I ,  
4<%9 - 501). Zink, Blei (und Kupfer) werderi r o n  gewijhnlichen oder 
salzhaltigen (Chloride und Bicarbonate) Wassern sehr langsam an- 
gegriffen , die Einwirkung ist lebhafter, wenn gleichzeitig mehrere 
Metalle vorhanden sind, weil alsdann ein elektrischer Strom erregt 
wird j stickstoffhaltige Substanzen ( Ammoniak) beschleunigen die 
Corrosion, besonders des Zinkes; der Angriff auf die Metalle erfolgt 
besonders heftig bei gleicheeitiger Gegenwart von Sauerstoff. In  
einigen Schlammabsatzen , die sich in wassergefullten Zinkgefiissen 
gebildet batten, fanden sich 5 resp. 11.56 pCt. 20, '2.01 resp. 5.85 pCt. P b  
neben Spuren Ton Rupfer. 

Wasserdurchstriimte Rleiriihren zeigten einen weissen, haupt- 
siichlieh aus Bleicarbonat bestehenden, inneren Ueberzug; das Wasser 
eines durch diese Riihren gespeisten Dampfkessels hatte sich a n  Rlei 
bis auf 0.98 pCt. angereichert. 

Verfasser empfiehlt daher das Zink und Blei fur gedachte Zwecke 

Organische Substanz im Wasser ron C. T. K i n g z e t t  (Chmn. 
iYnm 41, 25.1). Der Verfasser ist der Ansicht, dass bis jetst weder 
Biologen noch Chcmiker mit Sicherheit die Frnge beantworten kBnnen, 

Berl. Akad. Rer. 187.9, 788.) Mglius.  

Korn. Mglius 

durcti Eisen zu ersetzen. Gabriel. 
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ob ein Wasser gesundheitschadlich oder ohne Qefahr trinkbar sei, 
soweit es sich um den Gehalt an organischen Stoffen oder organisirten 
Wesen handle. Die Menge der ,,organischen Substanz' zurnal sei kein 
sicherer Massstab fiir die Beurtheilung eines Trinkwassers, weil sehr 
wohl ein Wasser, welches nur geringe Mengen faulender Stoffe ent- 
halte, weit gefahrlicher sein konne als ein anderes, dessen Wirkung 
aof Permanganat erheblich grosser sei, in dem Faulniss aber nicht 
mehr stattfinde. Nicht einmal der, wahrend des Foztschreitens der 
FIulniss beobachteten Zunahme der Wirkung auf Permanganat sei 
ein grosser Werth beizumessen, da entgcgen den Resoltaten von 
T i e m a n n  und P r e u s s e  (diese Berichte XII ,  1.906') die Oxydir- 
barkeit einer Losung von thierischen Stoffen wahrend der Faulniss 
unter Umstanden sogar abnehme, wenigstens wenn der Versuch hin- 

Bemerkungen zu Dr. Tidys Abhandlung iiber Flusswasser 
ron R. W a r i n g t o n  (Chem. Neios 41, 26'5). Der Verfasser wendet 
sich gegen die Ansicht von T i d y ,  dass dcr Sanerstoff der Luft 
reinigend auf Flusswasser wirke, da  es doch feststehe, dass nicht der 
Sauerstoff, sondern niedere Organismen die orgsnischen Reste in on- 
organische Verbindungen umwandeln und bezweifelt, dass Fische 
einen Einfluss auf die Verbesserung des Wassers haben kiinnten. Die 
durch T i d y  constatirte Thatsache, dass Flusswasser im Winter mehr 
niineralische Stoffe (ausser Chlornatrium) enthalt, als im Sommer 
glaubt er dadurch verursacht, dass im Sommer die irn Wasser lebenden 
Pflanzen den Kohlenshuregehalt verringern und dadurcli dem gelosten 
kohlensauren Ralk das Liisungsmittel entziehen. Bei Zimmeraquarien 
kann man einen derartigen ursHchlicheri Zusammenhang zwischen dern 
Hartegrlrd eines Wassers und der den Jahresperioden entsprechend 
wechselnden Lebhaftigkeit der Wasservegetation sehr leicht beobachten 
(Rag. SOC. 1868, 189). Ebenso wie die Kohlensaure miissten siih in  
Folge der Vegetation auch die als Pflanzennahrungamittel dienenden 
Nitrate, Sulfate u. s. w. verringern. 

reichend lange ausgedehnt werde. bIYl lUS.  

blylius. 

Untersuchungen iiber die Mengenverhaltnisse der Kohlen- 
saure in der Luft von J. R e i s e t  (Compt. rend. 90, 11e4). I n  einem 
genau beschriebenen und durch Zeichnong erlauterten Apparat, der 
eine sehr rollstiindige Absorption der Kohlensaure gestattete, wnrde 
zii rerschiedenen "ages- und Jahreszeiten eine grosse Reihe von 
Bestimmungen des Kohlensauregehalts der Luft ausgefiihrt and ini 
Mittel 29.78 Kohlensanre (auf 0" und 760 mm Brom redacirt) xuf 
100000 Volume Luft gefunden. Der  Durchschnittsgehait betriigt des 
Tags 28.91, des Nachts 30.84 und wird etwas grosser bei nebligem 
Wetter (das Maximum 34.1 5, wurde wlhrend eines intensiven Kebels 
gefunden). Pioner. 
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Nachweis und Bestimmung der schweren Mineral- und 
fetten Oele sowie des Harzes in kiiuflichen Oelen von A .  Re- 
n i o n t  (BUZZ. SOC. chim. X X X I I I ,  401-&6, 525-532). Die zum 
Wagen- oder Maschinenschmieren, zum Einschmalzen der Wolle, zum 
Lederzurichten u. s. w. gebrauchlichen Oele enthalten: 1) M i n e r a l -  
i i le ,  d. h. entweder russische, natiirliche, schwerc Oele, oder Destilla- 
tionsprodukte des Petroleums resp. der Bogheadkohle (gesattigte Koh- 
lenwasserstoffe). 2) H a r z o l e ;  sie sind die letzten Antheile, welche 
bei Destillation terpentinolfreier Harze mit Kalk iibergehen und gehiiren 
in die Benzol- oder Terpenreihe; 3) f e t t e  O e l e ,  dem Thier- und 
Pflanzenreich entstammend (Schmalz, Olivenol u. s. w.); 4) H a r z  n n d  
C o l o p h o n i u m  (von Tanne oder Ceder); daneben finden sich zii- 
weilen 5) F e t t s a u r e n .  Diese Componenten zerfallen hinsichtlich 
ihres Verhaltens gegen Alkali in 2 Gruppen: 

1) h ’ i c h t v e r s e i f b a r e  R e s t a n d t h e i l e  sind: A. d i e  s c h w e r e n  
O e l  e l  welche die Dicbte 0.55-0.92 besitzen, hanptsachlich zwischen 
3O0--36Oo und daruber siedeu, gelb und geruchlos sind, die Polari- 
qationsebene des Lichtes nicht drehen, sich wenig in Alkohol losen 
rind durch concentrirte Schwefelsaure unter Entwicklung schwefliger 
Sanre geschwarzt werden. B. D i e  H a r z o l e  enthalten neben Kohleu- 
masserstoffen kleine Mengen von Phenolen, sind also nicht viillig 
alkaliunliislich; von 0.960-0.991 Dichte, briiunlich gelber Farbe und 
charakteristischem Geruch. Sie sieden von 250 bis iiber 3600, drehen 
polarisirtes Licht meist nach rechts, liisen sich in Alkohol etwas besser 
als die Mineralole, geben rnit Salpetersaure alkohollijsliches, festes 
Produkt, mit Zinnchlorid Violettfarbung und verhalten sich gegen 
Schwefclsaure wie Mineralole. 

2) V e r s e i f b a r e  B e s t a n d t h e i l e .  A. F e t t s a u r e n ,  besonders 
Oelsaure, deren Dichte 0.900-0.905 betragt, geben stechende Dampfe, 
mischen sich rnit Alkohol in  jedem Verbaltniss, und liisen sich in 
Laugen, sowie in Alkalicarbonaten, Borax und Natriumsilicat. B. F e  t t e  
O e l e ;  Dichte 0.91 - 0.945. Sic sind wenig in kaltem, besser i n  
heissem Alkohol loslich, drehen ebensowenig wie die Fettsauren pola- 
risirtes Licht, werden von Alkalien erst beim Kochen (vortheilhaft 
unter Alkoholzusatz) geliist ; die eiitstandene Seife wird durch Alkali- 
iiberschuss fast rollig, durch Kochsalz vollstandig gefallt. C. H arz  
(Colophonium); Dicbte 1.070, giebt riechende Dampfe, lost sich wenig 
in Alkohol, besser in atherischen Losungsmitteln, auch in  Alkalicarbo- 
naten und warmer Boraxlosung, dreht nach rechts (a4 = + 15O). 
Die Harzseifenlosung wird durch Soda zu ca. t, durch Kochsalz noch 
besaer, aber nicht viillig ausgefallt. 

Hieraus ergiebt sich folgender Gang einer q u a I i t a t  i v e n 
A n a l y s e :  nach Priifung des specifischen Gewichts und des Ver- 
haltens gegen Hitze mird das Oel in reinem Schwefelkohlenstoff 
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gcsliist, wobei, falls es rnit Alkali versetzt war  und Fettsauren enthielt, 
Seife zurkkbleibt. 1 ccrn dee Riickstandes aus der Schwefelknhlen- 
lijsung wird rnit 4 ccm Alkohol (859 tihergossen: eintretende Lti- 
sung deutet auf r e i n e  o d e r  g e r n i s c h t e  P e t t s a u r e n ;  auf Zusatz 
ron weiteren 50 ccm Alknhol bleibt sie entweder: a. vijllig oder bei- 
nahe k l a r  (Trtibung durch etwas Salzsaure rerschwindend): dann 
liegt reine oder rnit Harz vermischte Oelsiiure vor; im letzteren Falle 
ist die Dichte iiber 0.905; (l'riifung im Polarimeter). b. bleibende T r i i -  
b u n g ,  es setzen sicli nach und nach Triipfchen ab: schwere Mineral- 
tile, Har7 oder fette Oele (his zu 2-3 pCt. abwii  ts erkennbar). W~YIII 
sich das Oel, wie es oft geschieht, nicht in 4 Theilrn Alkohol liist, so 
wird es zu 20 g rnit 15 ccrn Natronlauge (30° B.) und 10 ccrn Al- 
kohol auf 100-llOo erhitzt, Alkohol und auch der griisste Thri l  des 
Wacscrs verjagt, darnach rnit 150 ccm Wasser versetzt und 4 Stunde 
grkocht; es kiinnen 3 Fiille eintreten: 

1) E m u l s i o n  (Mineral- oder Harziil); die grkl i r te ,  wasseiige 
Schicht giebt auf Slureziisatz: a. krine oder schwache Triihung: reines 
M i n e r a l i i l ;  b. Fhllung ron Triipfchcn: H a r z i i l  (Wachweis durch 
Polarisation und specifisches Gewicht). Hei drr Frakfionirung beider 
Oele geht zuerst Harz-, dann Mineraltit iiber, so dass das specifische 
Gewicht d r r  Fraktionen abnimmt. 

2) S e i f e n b r e i ;  wird in Wasser geliist, mit Saure versetzt, wodurrh 
kith eine an die Ohei Blche steigende, bald erstarrende Otllschicht ab- 
scheidet: davon wird I Theil ziiniichst mit 4 Theilen, dann rnit mehr 
Alkohol (83O) behandvlt: k l  a r e  Liisung dentet auf wine odm sc,ltener 
mit Narz vermischte F e t t s a u r e n  (Restimmung des speci6schen Ge- 
wichts); T r i i b u n g ,  die niif  Zusatz von l g Salzsiiure bestehen blciht, 
sich 7u Trijpfchen rerdichtrt, giebt H a r z -  nder M i n e r a l 6 1  an. 
(Flocken rom Schmelzpuirkt 73O sind Arachinsaure.) 

3) C o m p a c t e r  T e i g ;  liist sich in Wasser, wobei Mineral- und 
Harziil restiren ; die klare Liimng wird mit Kochsalzliisung iiberszttigt. 
Peife flillt aus und wird abfiltrirt: a. das Filtrat ist schwach gefiirbt, 
triibt sich weriig auf Saurezusatz und iiecht alsdann nach Fettkiirpern: 
n e u t r a l e s ,  n i c h t  v e r s e i f b a r e s  O e l ;  b. das Filtrat ist stark ge- 
fiirbt, giebt mit S lure  flockige Fallung und riecht nach Harz: h a r z -  
h a 1 t i g e  s Gemenge. 

Nach Ahscheidung der in Schwefcl- 
kohlenstoff unliislichen Partie werdrn 15 g des nach dem Verdiinsten 
der Schwrfrlkohlenstotl~~sung hinterbleibendm Oels mit 15 ccm Na- 
trnrilauge rorr 3G0 R. und 15 ccm Alkohol (90-95O) 3 Stunde linter 
LTmschiitteln behnndelt: das u n v e r s e i f b a r e  O e l  wird abgehnben und 
nach Abnaschrn und Trocknen pewngm. Die a l k a l i s c h e  L i j s u n q  
( inr l .  Wasrhwasser) gkbt ,  rnn Alkohol bcfreit nnd rnit Knchsalzlijsnnq 
vcrsetzt, eine F5llnne; ( A )  von seife nnd letzten Spuren nicht verseifharer 

Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s e .  



Substanzen; man filtrirt, seheidet aus dem Filtrat dureh Saurezusatz 
das H a r z  at), trocknet urid wagt es; A. wird mit Salzliisung abge- 
waschen, abgepresst iind dorch Extraction rnit Schwefelkohlenstoff, so 
lange sich selbiger fiirbt, v o n  den l e t z t e n  S p u r e n  n i c h t  v e r s e i f -  
b a r e  r S u b  s t a n z  befreit, welche nach dem Verdunsten des Losungs- 
mittels binterbleibt und gewogcn wird; sie kami aus Hsrz- und Mine- 
ralijl bestehen, deren quantitative Scheidung noch nicht ermoglicht 
wurde. Ebensowenig lassen sich Fettsauren und Harz - ihre Natron- 
salze bliebeii bei der Extraction mit Scbwefelkohlenstoff zurtick - voll- 
standig trennen; Verfasser findet es noch am besten, sie durch Chlor- 
barium in die Barytsulze zu rerwandeln, diesc mit siedendem AIkohol 
( 8 5 O ;  irn Ganzcn 125 ccm) zu behandeln, wobei hauptsachlich die 
Harzseife, weniger das olsaure Barium geliist wird; aos den Seifen 
scbeidet man diircb Saurezusatz Harz resp. Oelsliure ab, trocknet uod 

Ueber die im Aluminium und Magnesium eingeschlossenen 
Gase von D'umas (Compt. rend. 90, 1027-1029). Wenn man Alu- 
minium im luftleeren Raume bis zur Schmelztemperatur des Hupfers 
oder Silbers erhitzt, so entlasst es eine seineni Volum etwa gleicli- 
komniende Itaurnmenge von Gasen, die in dem Metal1 eingeschlossen 
waren. 200 g Aluminium = 80 ccm lieferten 89.5 ccm Gas, bestehend 
R U S  88 ccm Wasseretoff ond 1.5 ccm Kohlensiiure. Ebenso entliisst 
Magnesium, irn Vncuuni bis fast zur Weissgluth erhitzt, Gas und zwar 
ctwa soin 13faches Volumen. 20 g = 11.5 ccni Magnesium liefcrten 
12.3 ccrn Wasserstoff und 4.1 ccm Kohlenoxyd, 40 g Magnesium lie- 
ferteri 31.5 ccm Gas,  bestehend aus 28.1 ccm Wasserstoff, 1.9 ccrn 
Kahlenoxyd und 1.5 ccrn KohlensRnre. Des Magnesium verflichtigt sich 
hierbei und verdichtet sich im Hals der Retorte in stark glanzenden, 
silberweisseu Krystallen, welche nach den Messuiigen von D e sc  l o  i - 
z e a u x  (Conrpt. rand. 90, 1101) hexagonale Prismen mit wenig aus- 

Experimentaluntersuchungen uber die Zersetzung einiger 
Explosivstoffe im geschlossenen Qefasse und uber die Zusam- 
mensetzung der entstandenen Gase T o r i  S a r r a u urid V i e i I 1 e 
(Compt. rend. 90, 1058-1060, 1112). Schiessbaumwolle liefert bei der 
Zcrsetzung im geschlossenen Gefiiss Kohlenoxyd, Kohlensiiure, Wasser- 
stoff, Stickstoff und Wasser und zwar nimmt die Menge des Kohlen- 
oxyds a b  u n d  die der Kohlensiiure zu bei zunehmendem Ihuck.  Die 
untersuchte Sct~iesshaumwolle Iiatte die Zusammensetzung 

und bei dem hocheten Druck, d. h. beim Gebrauch dereelben als Spreng- 
mittel wiirde die Zersetzung erfolgen im Sinne folgender Gleichung: 

C, ,H, ,K, ,0 ,2  = 12CO + 12C0, + 1 7 H  + 1 1 N  + 6H,O.  

wlgt  sie. Gabriel. 

gcbildeter Basis bilden. Pintier. 

3 c, H ,  (NO,), 0 5  + c, H, (NO,), 0 5  

Berichte d. D.  chem. Gesellschaft. Jahrg.  XlII.  91 
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Das Koblenoxyd und der Wasserstoff verscbwinden, a e n n  die 
Scbiessbaumwolle mit Salpeter oder mit Ammoniumnitrat vermeiigt 
ziir Explosion gebraclit wird und wenn der Druck gross genug ist. 
Nitroglycerin liefert bei der Explosion Koblensaure , Stickstoff, 
Sauerstoff und Wasser, gewijhnliches Minenpulver, aus 62 Salpeter, 
20 Schwefel und 18 Kohle bestehend, lirfert Kohlenoxyd, Kohlensaure, 
Wiieserstoff, Stickstoff, Schwefelwasserstoff und Grubengas. Dagegen 
liefern dieselben Explosirsloffe, wenn sie bei Atmosphiirendruck ab- 
brennen, reicbliche Mengen von Stickoxyd und vie1 grijssere Mengen 

Ueber die Bestimmung des Glycerins im Wein Ton R e y n a u d  
(Comnpt. rend. .90, 1077--107,9). Die Glycerinbestimrnung nacb der ge- 
brauchlicben Methode giebt bei reincn Weinen exakte Resultate, nicbt 
aber bei gegypsten Weinen, bei welcben das mit Aetherweingeist ex- 
trabirte Glycerin betrachtlichc Mengen von Kaliumcarbonat und Ex-  
traktivstoffen (bis 50 pCt.) enthglt. Wic Verfasscr gefunden bat, besitzt 
das Glycerin, und zwar auch die iitberweingeistige Liisung desselben, 
die Fiibigkeit Kaliumcarbonat ond in Folge dessen auch Extraktiv- 
stoffe aufzul6sen und d a  in gegjpstem Wein 4-5 g Kaliumsulfat pro 
Liter entbalten sind, muss das stark dkalische Extrakt neben dem 
Glycerin aucb reicbliche Mengen von Verunreinigungen an den 
Aetberweingeist abgeben. Verfasser bestimmt daher das Glycerin 
in der Weise, dass er den auf f eingedampften Wein mit Kiesel- 
flussslure und dann mit Alkohol veruetzt, Zuni Filtrat Barytwasser 
in geringem Ueberschuss setzt, irn Vacuum auf Quarzsand verdampft 
und den Riickstand mit Aetherweingeist auszieht. Oder er ver- 
dampft 10 ccm mit Alkali rieutralisirteri Wein, trocknet in1 Vacuum 
bci gewiibnlicher Ternperatur und erhitzt den gcwogenen Riickstand 
eioige Zeit im Vacuum auf 180°, woclurch das Glycerin abdestillirt 

Methode zur  proximativen Analyse von Pflanzen vo~i  H e  II  r y  
LL P a r s o n s  (Chem. ,\Tezrs $1, 256 u. 267). Der Verfasser giebt, in -  
dem er sich hauptsachlich an die unierikanischen Chemiker wendet, 
einen Gang fix die Untersuchung von PflanzentLeilen, welcher, seiner 
eigenen Angabe gemiiss, wesentliclr Neues nicht eiithhlt, sondern in  
gedrangter Kiirze die VOII R o c h l e d e r ,  W i t t s t e i i i ,  D r u g e n d o r f f  
urid Anderen in dieser Heziebuiig gegeberien Anleitungeii zusammen- 
fasst. My1111.. 

Schwefelwasserstoffapparat  on A. P e r c y S m i t h (Chem. iVews 
i f ,  %3). Es wird eine dreifach tubulirte Woulff’sche Flasche em- 
pfohlen, in deren einem Tubulus das Gasleitungsrohr, irn zweiterr ein 
Trichterrobr und im dritten ein auf  den Boden der Plascbe gehender 
Heber sicb befindet. Das G a s  wird durcb heisse, verdiinnte Schwefel- 

vo ti Kob lenoxy d. Pinner. 

wird, und wiigt wieder. Pinner 
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s h e  entwickelt. Wenn der Apparat ausser Oebrauch gesetzt werden 
soll, so llsst man durch Schliessen des Gasleitungsrohrs den Heber 
anblasen und giesst. wahrend des Ablaufens der Saure Wasser durch 
das Trichterrohr, um nach und nach alle Sanre voni Schwefeleisen 
abzuwtischen. Yyliiis. 

336. Bud. Biedermann:  Bericht iiber Patente. 

A l f r e d  N o b e l  in Paris. A p p a r a t  z u r  C o n c e n t r a t i o n  v o n  
S c h w e f e l s a u r e  u n d  a n d e r n  a h n l i c b e n  F l l s s i g k e i t e n .  (D. P. 
10149 v. 15. Jan.  1880.) Die An- 
wendung dieses Mctalles wird durch die Eigenschaft ermiiglicht, Ion 
DHmpfen  der SSure nicht angegriffen ZI I  warden. Es ist ein Thurm 
aus gussrisernon Rohren hcrgestellt. In diesen Rijhren ruhen auf 
Vorsprlngen Schalen aus Porcellan oder einem andern, slurefesten 
Material. Jede  Schale hat eine Oeffnung, durch’welche ein Glasstab 
auf die zunachst dariinter liegende Schale reicht, so dass die oben 
in den Thurm kommende Saure aus einer Schale in die andere, ohne 
zu spritzen, fliessen kann. Wenn siimmtliche Schalen geflllt sind, 
so wird dcr Thurrn, der von Feuerriigen amgeben ist, geheizt. Die 
sich bildenden Sauredampfe werden unten nus dem Itohrsystem ab- 
gezogen; unten fliesst auch die concentrirte SZiure ab. Man kann den 
Betrieb continuirlich gestalten. Sogar nitrose Schwefelsaure kann 
darin concentrirt werden. 

H e r m a n n  U n g e r  in Leipzig. N e u e r u n g e n  a n  dern A p p a r a t  
z u r  Q e w i n n u n g  v o n  S o d a  m i t t e l s t  A m m o n i a k  u n d  K o h l e n -  
s a u r e .  (D. P. 10392 v. 21. Dec. 1879.) Dns zu calcinirende Na- 
triumbicarbonat, welches imrner noch Ammoniakverbindungen enthiilt, 
wird durcli eine Schnecke einem System von Retorten zugefiibrt. 
Diese enthalten Schnecken, welche das Material aus den oberen in 
die unteren Retorten und schliesslich durch das Abfallsrohr in den 
Bereich einer anderen Schnecke schaffen, welche es nach aussen 
transportirt. Urn beim Fortsaugen der Kohlensaure und des Ammo- 
niaks Luftabschluss herzustellen, haben die Zufuhrungs- und die Ab- 
fiihrungsschnecke das Gewinde nicht bis oben gefiihrt, sondern besitzen 
hier Riihrstifte. Dadurch wird, auch wenn die Schnecken nicht arbei- 
ten, infolge der hier bleibenden Menge Bicarbonat, bezw. Monocar- 
bonat., Luftabschluss erzielt. Die Oeffnung zum Entweichen der Gase 
ist an einer der  Eintrittsiiffnung fiir das Bicarbonat entgegengesetaten 
Stelle angebracht, damit aus den heissen Gasen und Diimpfen auf 
dem kalt eintretenden Bicarbonat keine Feochtigkeit condcnsirt 
werde. 

Der  Apparat besteht aus Eisen. 

91* 
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Th. W a e t c h o u k  und N. O l o u c h o f f  in Moskan. V e r f a h r e n  
z u r  D a r s t e l l u n g  d e r  k a u s t i s c h e n  A l k n l i e n  auf e l e k t r o l y -  
t i s c h e m  W e g e .  (D. P. 10039 v. 2. December 1879.) Das wescntlicb 
Neue der schon friiher versuchten Methode, auf elektrolytischem Wegc: 
ails einer Koctisalzliisung Aetznatron eu gewinnen, besteht darin, dass 
cine Vorrichturig zum Ausscheiden der die Polarisation der Elektroden 
begunstigenden Gase angebracht ist. Sauerstoff und Wasserstoff werden 
in Gasbatterien geleitet, welche einer neuen Elektrolyse dienen 
kiinnen . 

E u s t a c e  C a r e y ,  H o l b r o o k  C a s k e l l  u n d  F e r d .  H u r t e r  in 
Widnes. R e i n i g u n g  v o n  A l k a l i l B P u n g e n .  (Engl. P. 2939 v. 
18. J u l i  1879.) Die Erfinder entfernen die Ferrocyanverbindungen nus 
den Alkalilaugen, indem sie diese der Einwirkung d t r  atmosphlrischen 
Loft aussetzen, oder indem sie Schwefel, Sulfide oder Hyposulfite 
hinzuseteen und die Lasung bis auf etwa 1500 erwiirmen. Zu diesem 
Zweck wird die Liisung coritinuirlicli durch ein erwarmtes Schlangeri- 
rohrsystem gepresst,. Bei Anwendung ron Natriumthiosulfat findst 
z. B. die Reaktion stakt: 
5Na,S,O, + Na4FeCy,  = GNnCyS + 2Na,SO, + 2Na,SO, + FeO, 
bei Anwendung von Kntriumpentasulfid: 

GNa,S5 + i N a , i F e C y ,  = 2 4 N a C y S  + 2Na2S  + 4 F e S .  

W i l l i a m  P h i l l i p s  T h o m p s o n  in Trsnmere, Chester. F a b r i -  
k a t i o n  v o n  A l u m i n i u m ,  N a t r i i i m  rind v c r w a n d t e n  M e t a l l e n .  
(Engl. P. 2101 v. 27. Marz 1879.) Hei der Gcwinnung dieser hletalle 
sol1 fliissiges Eisen allein, oder in Verbindung rnit Wasserstoff oder 
Iiohle als Reduktiorismittel dienen. Die Operation soil i n  eineni dem 
Besserner - Converter iihnlichen Apparat ausgefuhrt werden. Derselbe 
enthiilt zwei Abtheilungen. Nachdem in der einen das Eisen ge- 
scbmolzen ist, wird es dtirch Drehen des Converters iri die andere 
Abtbeilung geechaEt. Durctr eine in diese miindrnde Riihre wird 
W asserstoff oder Kohlenwasserstoff eingelassen , drirch einc andere 
Alumininmchlorid oder -fluorid in geschmolzencm, oder vergastem Zu- 
staride. Wasserstoff und Eisenchlorid entweichcn ails dem Converter, 
und Aluminium nebst Kohle sol1 zuriickbleiben. Die Mischung von 
Eisen, Aluminium und Kohle wird dann i n  die andere Abtlieilung 
geschafft, wo durch einen Luftstrom nur die Kohlc vrrbrannt wird. 
Nach dern Zuriickgiessen wird der Reduktiorisproress fortgesetzt. Wenn 
d:is Eisen fast aufgebraucht ist,, wird Wasserstofl' allein zur Redriktion 
benutzt. 

%in Darstellung von Natriuni ist Wnsserstoff nicht erforderlicb. 
Eisen, mit vie1 ICohle verrnischt, wird rnit kaustischem Natron i m  
Converter erhitzt, und das Natrium, das sich auf  diese Weise bi1dt.n 
S O H ,  wird abdeat.illirt. Wenn aller Kohlenstoff verbrannt ist , ltann 

Man erhalt so eiiie Eiseo-Aliiininiumlegirung. 
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das Eisen auf Bessemerstahl verarbeitet oder im Converter wieder 
carbonisirt werden. Da Eisen und Kalium eine Legirung bilden, so 
eignet sich dies Verfahren nicht gut zur Raliumdarstellung. 

Zar Gewinnung reinen Aluminiums wird erst Natrium in der 
beschriebenen Weise dargestellt und dann lasst man in den das Na- 
trium enthaltenden Raum Aluminiumchlorid oder -fluorid eintreten, 
wobei Luftzutritt ausgeschlossen bleibt. Die Kammer ist mit einer 
Riihrvorricbtung versehen und ist ebenso wie der Converter rnit Tbon- 
erde oder einer Mischung roil Kalk,  Magnesia und Thonerde ausge- 
fiittert. Der Erfinder will dies Verfahren auch a d  die Darstellilng 
roil Magnosium, Calciiim, Strontium und Baryum anwenden. 

V e r f a h r e n  z u r  E n t p h o s p h o r u n g  
deu R o h e i s e n s  b e i m  H o c h o f e n b e t r i e b e .  (D. P. 9635, v. 
14. Miirz lSi9.)  Das direkt aus dem Hochofen entnommene Roheisen 
wird in offenen Gruben oder Resseln entphosphort. Diese sind mit. 
todtgebranntem Dolornit, dem als Rindemittel etwa 2 pCt. cines Breics 
von gebranntem Kalk und Schwefelsaure beigemengt sind, ausgekleidet 
and rnit grossen Stiicken von mangameichen Eisenoxyden ausgesetxt. 
Zugleich mit dem einstromenden Eisen lasst man gepulverten Braun- 
stein i n  die Kessel treten, so dass dieser sich innig mit dem Eisen 
mischl. Die Menge desselben ist so bemessen, dass mit dem annlihernd 
bekannten Gehalt an Pbosphor, Silicium und Schwefel und unter Be- 
riicksichtigung der eigenen Nebenbestandtheile dreibasische Salze sich 
bilden konnen. Zweckmassig ist es, dern Rraunstein noch Kalk, Do- 
lomit oder Flussspath zuzusetzen. 

A c t i e n - V e r e i n  f u r  B e r g b a u  u n d  H i i t t e n b e t r i e b  . G u t e -  
h o f f n u n g s h i i t t e ' '  i n  O b e r h a u s e n  a. d. R u h r .  V e r f a h r e n  z u r  
A u s f i i t t c r u n g  d e r  B e s s e m e r b i r n e  rnit B a u x i t .  (D. P. 9701, 
v. 17. Mar, 1879.) Der zur Aasfutterung der Ikssemerbirne dienende 
Hauxit wird gegliiht, gemahlen und mit Riiidt.mitteln wie T h i n ,  ge- 
branntem Kalk oder gebranntem Dolornit versetzt und in dieser 
Mischung als Masse oder in Form von Ziegelii verwendet. 

W i l h e l n i  G o e b e l  in Hannover. G a s f e u e r u n g  f i i r  R e t o r t e n -  
Bfen. Der  Generator ist nicht 
ein einziger Ofen, sonderir besteht au8 zwei zusammenhangendeii Ab- 
tbeilungen , eiriem Schachtofen zur Erzeugung von Kohlenssure und 
einem mit Cokes gefiillteri Cylinder, in welchem die Kohlensffure zu 
Kohlenoxyd reducirt wird. Die Verbrennungsluft wird in Canlllen, die 
in dem Gewiilbe des Verbrennungsraumes sich befinden, vorgewarmt. 

V e r f a h r e n  z u r  B e s e i t i g u n g  
von T h e e r v e r d i c k u n g e n  d e r  V o r l a g e .  (I). P. 9965 v. 16. De- 
cember 1879.) C'm bei der Gasbereitung die Bildung von Theer- 
verdickungen in der Hydraulik zu vermeiden, leitet der Erfinder i n  

E m i l  A n d r e  in Coldenz. 

(D. P. 9367, v. 11. Februar 1879.) 

A u g u s t  K l o n n e  in Dortmund. 
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continuirlicher oder periodischer Weise geringe Mengen kalter oder 
heisser Rohphenole in die Vorlage, um die sich darin ansammelnden 
dicken Massen aufzuliisen. 

Wil l .  B e l l  in Newyork. G e w i n n u n g  von P a r a f f i n  atis T o r f ,  
C a n n e l k o h l e ,  S c h i e f e r  11. dgl. (Engl. P. 3011 v. 24. Juli 1879.) 
Die genlrnntcn Stoffe werden mit Naphta oder Aether extrabirt. 

C h a r l e s  T h o m a s ,  Wi l l iam J a m e s  P u l l e r  und S i d n e y  
A b r a h a m  K i n g  in Bristol? England. N e u e r u n g e n  i n  d e r  G e -  
w i n n u f i g  von G l y c e r i n  a i ls  S e i f e n l a n g e n .  (I). P. 9979 vom 
30. September 1879.) Die Seifenlaugen werden eingedampft, bis sicli 
der griisste Theil der Salze ausscheidet. Die noch verbleibendcn 
Alkalien resp. kohlensauren Alltalien werden dann durch Zusatz eines 
Ceberschusses van Stearinsiore, Oelsaure u. dergl. gebunden. Die 
Fettshren bilden eine sich oben abscheidende Schicht Seife, walche 
die bei dieser nehandlung sich noch ahscheidenden Salzkrystalle eio- 
schliesst. Man hebt die Fettsauren ab,  I&sst erkalten, filtrirt, reinigt 
die Lauge von Eiweiss 11. dcrgl. und gewinnt das Glycerin diirch 
Concentration und Destillation. 

V i c t o r  I t i t t e r  von O f e n h e i m  i n  Wien. V e r b e s s e r t e s  V e r -  
f a h r e n ,  robes  E r d  w a c h s ,  O z o k e r i t ,  C c r e s i n  n a t u r a l ,  Pa- 
r a f f i n ,  P c t r o l e u m ,  S t e a r i n  n n d  r tnderc  K o h l e n w a s s e r -  uncl 
F e t t s t o f f e  u n t e r  A n w e n d o n g  von T h o n e r d e ,  E i s r n - ,  M a n g a n -  
o x y d -  und  M a g n e s i a h y d r a t e n  und  T h o n e r d e -  u n d  Magnes i a -  
s i l i ca t en  zu ble ichen .  (D. P. 9981 v. 24. October 1579; Zusatz- 
Patent zu No. 9291 v. 21. August 1879, vgl. diese Rer. XIII, 1043.) 
Ausser den im Haupt-Patentamt genannten Rleichmitteln kiinnen zum 
Hleichen von Erdwachs u. s. w. auch alle Arten von Tbonerde- und 
Magnesiasilicuten verwendet werdeti. 

E r n e s t  F a r r i n g t o n  i n  Paris. B c h n n d l u n g  von A s p h a l t  
z u r  P f l a s t e r u n g .  (D. 1’. 2560 v. 26. J i i n i  1879.) Drr Asphalt 
sol1 nicht durch Hitze erweicht werden, sondern irn gepulvrrten Zu- 
stande durch Irnpragnirung van Schwefelkohlenstoff, Naphta, Henzin 
11. a. cine theilweise Lijsung erleiden. 

J o h n  C o w d e r y  M a r t i n  in Richmond, N e u c r u n g e n  a n  
M a h l v o r r i c h t u n g e n  bci D a r s t e l l u n g  von Rleiwciss.  (D. 1’. 
10209 v. 21. September 1879.) Um den giftigen Staub unsehiidlich 
zu niachen, ist die Mahlvorrichtung mit einem Mantel unigeben. Ein 
Schaber kann durch cine sinnreiche Vorriclitung zeitweilig herabgc- 
lasscn werden , urn das gemahlene Material hrrauszulassen ; derselhe 
hebt sic11 darauf aufomatisch wieder iiber das Nireau des Materials. 

N e u e r u n g e n  i n  d e r  Dar-  
s t . e l lung  van  Hleiweisa.  Die 
durch Sublimation von Bleiglanz erhaltenen Dhmpfe werden durch 

G e o r g e  J. L e w i s  i n  Philadelphia. 
(D. P. 10061 v. 26. October 1879.) 



einen starken erhitzten Luftatrom oxydirt. 
des Schwefels resiiltirende Warmc geststtet 
material. 

Die durch Verbrennung 
eine Ersparniss an Heiz- 

J. S. G r a w i t z  in Paris. D a r s t e l l u n g  v o n  A n i l i n s c h w a r z .  
(Engl. P. 2958 v. 21. Juli 1879.) Als Beispiel wird angefiihrt: Zu 
einer erwarmten Mischutig von 800 Gewichtstheilen Wasser, 150 Starke, 
50 Gummi,  70 Kaliumchlorid werde riacti den) Erkalten hinzugesetzt 
100 Gewichtstheile Anilin und 100 Snlzsaure von 1 : 16 Volumgewicht 
und 100 Wasser, schliesslich frisch gefalltes Eisenhydroxyd aus 
200 Theilen Eisenclilorid von 1.175 Volurngewicht. 

N e u e r u n g e n  
i m 0 x y d a t i o n s v e r fa h r e n b e  i m F a r  b e  n mi  t A n  i l  i n s c  h w a r z .  
(D. P. 9905 v. 8. November 18'79.) Zur Oxydation des Anilins wird 
das mit Aidinsalz , Raliumchlorat und Vanadiumchloriir dgl. impriig- 
nirte Material in einem geeigneten Apparat zunachst einem heissen 
Luftatrom ausgesetzt. Nachdem ein gewisser Grad von 'Trockenheit 
in dem Material erreicht ist, wird neben der Luft auch U'asserdampf 
zugelassen. Zum Zweck der Nentralisirung der frei werdenden Siiuren 
kaun dem Luft- und Dampfstrome noch Ammoniakgas beigemischt 
werden. 

G e Be 11 s ch a f t  f u r H o l z s  toff b e r e i  t u n g in Grellingen bei 
Basel. V e r f a h r e n  z u m  B l e i c h e n  v o n  g e s c h l i f f e n e m  Holz .  
(I). P. 9922 v. 7. November 1879.) Das feuchte geschliffene Holz 
wird mil schwefligsaurem Gas behandelt. 

A p p a r s t  
z u r  B e r e i t u n g  v o n  O e l l a c k  u n d  O e l f i r n i s s .  (D. P. 9144 v. 
15. Juli 1879.) Der Apparat zum Schmelzen von Harzen wird mit- 
telst heisser Luft oder iiberhitzter W a s s e r d h p f e  erwarrnt, wodurch 
eine Ueberhitzung des Iuhalts ausgeschlossen wird. Ein zweiter 
Apparat dient zur continuirlichen Herstellung von Firniss aus LeinB1. 
In dernselhen wird das Oel in dunner Schicht uber Bleiflaehen ge- 
leitet, wahrend ein Strom heisser Luft, von unten aus dem Schmelz- 
apparat in diesen Apparat tretend, deni Oele entgegenstromt. 

C h e m i s c h e  F a b r i k  a u f  A c t i e n ,  vorrn. E. S c h e r i n g  in 
Berlin. V e r f a h r e n  z u r  H e r s t e l l u n g  von G e r b s H u r e  i n  k r y -  
s t a l l n a d e l i i h n l i c h e r  F o r m .  (D. P. 10056 v. 10. December 1879.) 
Die Tanninlosung wird so weit eingedickt, dass die erkaltete Masse 
sich brechen lasst. Die in einem Kessel erwiirmte weiche Masse 
fliesst durch den Siebboden desselben und bildet beim Herabfallen 
von 5 m Hohe Faden, die auf einen rotirenden Cylinder aufgewunden 
uud nachher zerkleinert werden. 

B e s c h l e u n i g t e s  G e r b v c r f a h r e n .  
(D. P. 9919 v. 12. September 1879) Die IIaute werden mit einer 

T h e i l i g  utid C l a u s  in Crimmitschau, Sachsen. 

J. C. Z i m m e r m a n n  und 0. H o l t z w i c h  in Dresden. 

S i m o n  U l l m o  in Lyon. 
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Gerbfliissigkeit behandelt, welche auf 100 kg  der nasscn Haute enthalt: 
30 kg Dividivi, 20 kg Eicbenwurzelrinde (garouillc), 30 kg Alaun, 
15 kg gesauertes Gcrstenmehl, 1 kg  schwefelsaures Kupferoxyd. 

A l f r e d  C o r d s  und A u g .  D e i n i n g e r  in Berlin. V e r f a h r e n ,  
R e  s s e l s  t e i  n b i I d u n g z 11 b e  s e i  t i g e  n , beziehungsweise z 11 v e r -  
h i n d e r n .  Die Erfinder setzen dem 
Speisewitsser Eisenvitriol zu. Dadurch sol1 ein lcicht entfernbarer 
Schlamm sich bilden. Auch schon inkrustirte Kessel werden durch 
Auskochen mit Eiseuvitriollosung von dem Kesselstein befreit. ( In  
lofthaltigem Speisewasser wird sich ein basisches Salz bilden und die 
freiwerdende Schwefelslure kann,  wenn mehr d a w n  vorhanden ist, 
als zur Sattigung der Hasen erforderlich ist, die Kesselwlnde an- 
gre i fen .) 

K a  r 1 Dr e c  h s 1 e r in Dresden. P u l v e r  i g  es  S c h mi e r m a t e r  i a l  
f i i r  A x e n ,  W e l l e n  etc. (D. P. 10375 v. 17. December 1579.) 
Mischung von Graphit niit Eiweiss oder Eigelb, welche trockeri an- 
gewendet wird. 

K a r l  F r i e d r  i c  h H a r t  m a n  n i n  Wustewal tersdorf. Ve r f a  h r e n 
Z U L U  I m p r S g n i r e n  v o n  G e w e b c n  m i t  C e l l u l o s e .  (D. P. 10080 
v. 16. Januar  ISSO.) Vein zertheilte Pflanzenfaser wird mit Iiartoffel- 
mehl und Wasstar angeriihrt. Divse Masse wird ZULU Koclien ge- 
bracht, und dient dann ZUUI Impriigniren der Gewebe, indrm dieselbe 
mittelst Walzen auf die Waare gepresst wird. Die iinpritgnirten 
Sto5e werden darauf allmalig getrocknet. 

W. K e t t e  in lassen. V e r f a h r e n  z u r  A b s c h e i d o n g  d e r  
P r o t e  i’ 11 s t o f f  e a u s d e ti A b 1 a u f w a s s e r n d e r K a r t  o f f e 1 s t ii r k e- 
f a b r i k a t i o n .  (D.  1’. 10033 v. 29. October 1879.) Das Kartoffel- 
fruchtwasser wird mit saurer Gummiliisung gefdlt. Diese wird durch 
Kocben stlrkehaltiger Fabrikationsabgange mit Schwefelsaure her- 
gestellt und niithigenfalls noch mit etwas Salzslure rersetzt. Die 
Fhllung bildet ein gutes Viehfutter. 

E r n i e n g i l d e  C h a r l e s  C a r a t t i  und Marquis A d r i a n o  F r a o -  
c e s c o  R i c o l f i  D o r i s  C l a p a r Z d e  in Genf ,  Schweiz. V e r f a h r e n  
n e b s t  A p p a r a t ,  u m  d a s  C o a g u l u m  d e i  M i l c h  i n  ein t r o c k e i i e s  
P u l v e r  zu v e r w a n d e l n .  (D. P. 9485 I. 10. October 1878.) Die 
Milch wird durch Weinstein, verdiinnte Schwefelslure oder dergl. 
coagulirt und auf einem Sieb ausgebreitet, durch welchvs die wgsse- 
rigen Bestandtbeile ablaufen kiinnen. Zu dem i n  Ureiconsistenz ge- 
brachten Coagulum fiigt man zur Neutralisation des siiiiren Coagula- 
tionsmittels auf jedes Kilogramm der Hreimassc 2 g kotilensaures Kali 
oder aiich doppeltkohlensaures Natron und ausserdem sum Ersatz des 
abfiltrirten Milchzuckcrs & kg pnlverisirten Zucker hinzu, menet zu- 
sammen, trocknet und pulwrisirt. 

(D. P. 9185 v. 20. Juni  1579.) 
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G o t t h o i d  E i i h n e m a n n  in Dresden. N e u e r u n g e n  im Ver-  
f a h r e n  d e r  B r o t b e a r b e i t u n g .  (Zweites Zusatzpatent zu No. 4611 
r. 15. Miirz 1878. D. l'. 10019 v. 4. Januar 1880.) Nach dem Ver- 
fahren dee Verfassers (D. P. 4611 u. 7056; vgl. diese Ber. XII, 713 u. 
2025) wird aus den Getreidesamen ond der Kleie gewonnen: 

1) Amylo- Dextrin , 1Bsliches Eiweiss, Extractivstoffe und Salze 
(Getreidesaft); 

2) pulverfiicrnige Niederschlage, aus Starkemehl und Eiweiss- 
stoffen bestc41end. 

Diese Stoffe werden zur Brotbereitung wieder gemischt, wahrend 
die Hiilsen zur Papierfabrikation Verwendung finden. I n  eine 10- bis 
15procentige Losung der unter 1) genannten Stoffe, wird das Pulver 
aus Starkemehl und Eiweiss eingeriihrt. Darauf wird so vie1 Mehl 
zugeserzt, daes ein Teig entsteht, der dann noch mit Sauerteig oder 
Hefe und etwas Kochsalz versetzt wird. 

E. H e i n s o n  H u c h  in Dresden. V e r f a h r e n  z u r  C o n s e r -  
v i r n n g  d e s  B l u t e s  v o n  S c h l a c h t v i e h .  (D. P. 10031 v. 21. Octo- 
ber 1879.) Das  frische Blut wird mit pulverisirtem ungelBschtem Kalk 
vermengt. Das Blut wird in eine gleicbf6rmig gallertartige Masse 
verwandelt , die sich leicht von dem Kalkniederschlage abscheiden 
lasst und einen nahrhaften Futterstoff bildet. 

C h a r l e s  R o s s  in TeufelsbrGck bei Altona. A p p a r a t ,  um 
F l u s s i g k e i t e n ,  w e l c h e  G a s e  e n t h a l t e n ,  d e r a r t  z u  f i l t r i r e n ,  
d a s s  d i e  G a s e  w a h r e n d  u n d  n a c h  d e r  F i l t r a t i o n  g e b u n d e n  
b l e i b e i i .  (D. P. 9379 v. 16. September 1879.) Der g a m e  Filtrir- 
apparat eteht unter gleichmassigern und erforderlich starkern Druck 
desjenigen Gases, welches in der Flussigkeit enthalten ist. 

Ch. H a r t  T i f f e n  in Hove. M i t t e l  g e g e n  Z a h n w e h  u n d  
N e u r a l g i e .  (Engl. P. 2923 v. 18. Juli 1879.) Alkoholisches Extrakt 
von Pyrethrumwurzel, gemischt mit Opiumtinctur, Campherspiritus 
und Wasser. 

Nichste Sitzung: Montag, 12. J u l i  1880 im Saale der 
Hauakademie am Schinkelplatz. 

A.  W. 8 e b n d e ' s  Biichdruckerci (L. Gclrade)  In Berlin, Stallsebreiberstr. 47. 




