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skopischen Krystallen bestehen , bei denen das Prisma vorherrscht. 
Vie1 bedeutender als fiir Schwefel ist das  LosungsvermGgen des 
Essigsiiureauhydrids f i r  Quecksilberjodid. Beim Erkalten scheidet 
sich zuerst die gelbe und dann die rothe Modification in Form kleiner 
Kryetallflimmerchen aus. 

R e f e r  ate. 

Anorganische Chemie. 
Ueber die Dampfdichte des Jodes (Fortsetzung) von J. M. 

C r a f t s  und F. M e  i e r (Bull. SOC. chiin. X X X I I I ,  550-559). Vgl. diese 

Ueber die Bildungswtirme der Schiessbaumwolle von s ar rau 
und V i e i l l e  (Bull. sac. chirn. X X X I I I ,  581). 

Ueber die Bildungswtirme der Stickstoffoxyde von B e r  the1 n t 
(Bull. SOC. cliim. X X X I I I ,  505). 

Ueber die Bildungswtirme des Ammoniaks von B e r t h e l o t  
(Bull. SOC. cliim. XXXZII ,  50s). 

Ueber das Verhatniss der Molekulargewichte von Sub- 
stanzen zu den specaschen Gewichten derselben im fliissigen 
Zustande (Fortsetzung) von A. E. T h o r p e  (Chem. SOC. 1880, I, 341). 
Verfasser sieht ails seinen Beobachtungen folgende Schliisse: Es er- 
svheint tlls sicher, dass viele isomere Fliissigkeiten bqi ihren resp. 
Siedeternperaturen nicht dasselbe specifische Volumen haben. Solche 
Fiille werden am hiiufigsten bei Korpern angetroffen, die Kohlenstoff 
uud W asserstoff enthalten. Diese Thatsache scheint anzudeuten, dass 
das specifische Volumen des einen oder beider Korper nicht absolut in- 
variabel ist. Soweit die Erfahrung reicht, zeigen die nbrmalen Kohlen- 
wnsserstoffe bei ihren Siedetemperaturen ein niedrigeres specifisches 
Gewicht, als ihre Isomeren ; sie besitzen also ein grijsseres specifisches 
Volumen. Wabrscheinlich also werden die specifischen Volume von 
Kohlenstoff und Wasserstoff durch die Gruppirung modificirt. Eine 
analoge Abhangigkeit von der Art  der Gruppirung haben G l a d s t o n e  
und spiiter B r  ii hl  (diese BerichteXII,2135)fiir dieRefraktionvonKohlen- 
stoff und Wasserstoff nachgewiesen. Es ist mithin nicht unwahr- 
scheinlich, dass zwischen der lichtbrechenden Kraft solcher Substanren 
und ihrem specifischen Volumen eine enge Beziehung besteht. Fiir 
Sauerstoff, Schwefel und Stickstoff muss wie fiir Kohlenstoff und 

Berichte XIII ,  855 f. Gabnel.  

Ber.chte d .  V. chenr. Gesellsehslt. Jabrg. SIII. 98 
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Wasserstoff in Uebereinstimmung mit K opp ' s  Versuchen ein variables 
specifisches Volumen angenommen werden ; fiir andere Elemente erlaubt 
das Experiment bis jetzt diesen Schluss .nicht cu  ziehen. Die rer-  
schiedenen Glieder einer Familie von Elementen haben nicht dasselbe 
specifische Volumen, vielrnehr sind die Volume der Elemente periodische 

Notizen uber chemisches Gleichgewicht von P a t  t i s  o n M u i r 
(C'hem. 8oc. 1880, I, 421). Wenn Kaliumpermanganat, Oxalelure, 
Schwefelsaure und Mangansulfat mit einander gemischt werden, so 
rariirt die Geschwindigkeit der Umsetzung nach der Art ,  wie die 
Kiirper mit einander vermischt werden. 

Wenn Zink allein oder beispielsweise zusammen mit Hamatit in 
kocliende Schwefelsaure (2 Volume Wasser auf  1 Volumen Saure) ge- 
bracht wird, so lffsst nach einiger Zeit die Wasserstoffentwickelung 
nach und Schwefel beginrit sich auszuscheiden. In verdiinnten Losungen 
tritt dieser Zeitpunkt spater ein als in concentrirten; eine Modifikation 
des Umsetzungsprocesses wird also durch einen gewissen Grad der 
Coilcentration und durch eine bestimmte Temperatur bedingt. Der  
Schwefel entsteht hierbei auf mindestens zwei Weisen : einmal durch 
direkte Reduktion von Schwefelsaure zu FVasaer und Schwefel durch 
Wasserjtoff, dann von  Schwefelsiiureanhydrid - in heisser, concen- 
trirter S lure  sicher rorhanden - durch Zink. 

Es ist bekannt, dass gewisse chemische Umsetzungen, die schnelt 
erfolgen, wenn ein anderer Umsetzungsprocess nebenher erfolgt, dann 
plotzlich nachlassen oder scheinbar ganz aufbiiren, wenn der zweite 
Process unmoglich gemacht wird (so lost sich Eisenoxyd in Schmefel- 
aiiure bedeiitend schneller, wenu gleichzeitig Zink i n  der Saure geliist 
wird). Das System wird hierbei gedacht als in einen Zustand der 
Spannung versetzt, der aufhiirt, wenn der zweite Procese eingeleitet 
wird. Zwischen dieser ,,chernischen Induction' und der elektriscben 

Ueber complexe, Borstiure enthaltende Stiuren von F. M a 11 r o 
(BuZZ.soc. chim. XXXII I ,  501-565). Verfasser hat Wolframsaureso lange 
zu Boraxlosung gefiigt, bis auf dalzsaurezusatz keine Triibung mehr 
entstand, dann die Lasung eingeengt und krystallinische, Bor- and 
Wolframsaure enthaltende Produlrte erhalten, von deren Untersuchung 
w jedoch in Folge der Publication voii D. K l e i  II (diese Berichte LXIII. 
133.9) absieht. Dagegen will e r  seine Untersnchungen iiber Boro- 

Ueber eine Verbindung von Titantetrachlorid mit Phosphor- 
trichlorid r o n A . R e r  t r r rnd (Bzdl. SOC. cliim. X X X I I I ,  565-566). Beim 
Vermischen der genannten Chloride bilden sich kleine, gelbe, bei 85.5' 
schmelzende Krystalle, welche, dam Titanchlorid-Acetylchlorid (diese 

Funktionen der Atorngewichte. Schotten. 

w<rden sich bestimmte Analogien auffinden lassen. Schotten. 

rnolybdlnsluren fortfiihren. Gabriel. 
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Berichte XIII,  3139) analog zerlegt, sich der Forniel Ti C1, . P CI 
entsprechend zusammengesetzt erwiesen. Gabriel. 

Eine Verbindung von Titanchlorid mit Aethylsther entsteht 
nachA. B e r t r a n d  (Bull. S O C .  chim.XXXIII, 56'6) aus einerMischungder 
beiden Componenten in Gestalt griinlichgelber Krystalle. Analoge 
Verbindungen des Aethers mit den Chloriden 'resp. Bromiden von Zinn, 
Antimon, Wismutb sirid bereits bekannt. Gabriel. 

Organische Chemie. 
Ueber Tetrin- und OxytetrinsPure und deren Homologen 

voc D e m a r q a y  (Bull. SOB. chim. XXXIII,  516-525, 575-581). 1st 
eine eingehende Schilderung der Darstellung und Eigenschaften von 
bereits friiher (diese Berichte XII,  379, 670, 822) beschriebenen Ver- 

Ueber die Einwirkung von Organozinkverbindungen auf 
Chinone von F r a n c i s  R. J a p p  (Chem. societ. 1880, I, 408). Siehe 
diese Berichte XIII ,  761. 

Ueber den Einfluss der Amidogruppe auf die Art des Ein- 
tretens von Brom und NO, in den Benxolkern, illustrirt durch 
die 6 moglichen Dibromtoluole, die 6 moglichen Tribromtoluole 
und die 3 moglichen Tetrabromtoluole und verschiedene andere 
Brom- und Bromnitroderivate des Toluols von R. H. C. N e v i l e  
und A. W i n t h e r  (Chem. societ. 1880, I, $29). 1st bereits enthalten in 
diesen Berichten XIII ,  962 und 97L  

Dsrstellung der MalonsPure von E d m e  B o u r g o i n  (Bull. SOC. 

chim. XXXIII,  572). 

Isomere des Phloroglucins ron A r m .  G a u t i e r (Bull. SOC. chim. 
XXXIII,  582). Siehe diese Berichte XIII, 1110. 

Ueber die in den Petroleumkokes enthaltenen Produkte 
ron L. P r n n i e r  und E. V a r e n n e  (Bull. SOC.  chim. XXXIII,  56'7). 
Siehe diese Bm'chte XIII; 1121. 

Neue Synthese der DiphenylessigsPure von c. F r i e d e l  und 
B a Is0 h n  (Bull. ~ O C .  chim. XXXIII, 589-590). Diphenylmonobrom- 
metban (diese Berichte XIII, 1241) wird mit 5 Th. Quecksilbercyanid 
8 Stunden auf 16.50 erwarmt, die Masse mit Benzol und Wasser er- 
schiipft, die Extrakte verdampft, der dabei bleibende Riickstand mit 
alkoholischem Kali verseift, in Wasser gegossen, and durch Schiittcln 
mit Bether die wiissrige Lijsung geklart. Letzterer scheidet nach 
Zusatz einer Siiure reine, bei 148O schmelzende Diphenylessigsiiure 

bindungen. Gabriel. 

Siehe diese Berichte XIII, 1358. 

96 * 
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(C, H 5 ) z  C H . C O  0 H ab , deren Bildung aus folgenden Gleichungen 
erhellt : 

( C , H , ) , C H B r + ; t H g C y  = (C,H,) ,  . C H C y  + + H g B r 2 ;  
( C , H , ) , C H . C y + ' L & O  = C , H , C H  . C O O H  + N H , .  

Gabriel. 

Verhalten von Diphenylmonobrommethan gegen Ammoniak 
von C. F r i e d e l  und M. R a l s o h n  (Bull. aoc chim. XXXIII, 587-589). 
Diphenylmonobrommethan, (C, H5)* C H  Br, (vgl. diese Berichte XIII ,  
1241) giebt mit kaltem, a l k o h o l i s c h e m  Ammoniak Ammoniumbro- 
niid rind Aethylbenzhydrolather (C, H 5 ) z  H C . O C 2  H, ; mit starkem, 
wiisarigem Ammoniak in Reriihrung gebracht, wird es nach 24 Stun- 
den flijssig, nach 48 Stunden wieder fest; die feste Masse (A) giebt 
in kocbendem Alkohol gelijst einen nach dem Erkalten des Losungs- 
mittels in Nadeln sich ansscheidenden, nicht in Wasser, leicht in 
Brnzol loslichen, bei 136O schmelzenden Korper ab ron der Formel 
[(C,M,), : CHI,  . NH,  D i b e n z h y d r y l a m i n ,  ein sekundares Amin, 
welches indess sein letztes typisches Wasserstoffatom durch Behand- 
lung mit Jodmethyl resp. Chloracetyl bei looo nicht auszutauschen 
scheint j mit Pikrinsaure geht es eine gelbe, benzolunlBsliche Verbin- 
dung ein. Aus den Verdampfungsriickstanden der Mutterlaugen des 
Amins wird durch Kochen mit Wasser ein Hromhydrat in Losung 
iibergefuhrt. aus welcher h n m o o i a k  einen bei 295' siedenden, schliess- 
licb zu ortho- oder klinorhombischen Blattchen erstarrenaen, oligen 
Korper abscheidet, der sich ale Banzhydrylamin, (C,H,), . C H  . KH,, 
erwies. Die von A getrennte, ammoniakillische Fliissigkeit scheidet 

Reduktion des Aethylnitrats durch Alkohol von A. B e r t r a n d  
(Bull. aoc. chitn. X-XXIII, 566-567). Die durch Vermischen von 
alkoholiscber Silbernitratlosung rnit Jod-  resp. Bromathyl entstehende 
Fliissigkeit wird nach Entfernung der Jod-  resp. Bromsilberfallung 
fraktionirt; dabei geht znnachst etwas Aetbylaiher iiber, dann 2r bei 
78.5", hierauf bleibt das  Thermometer einige Zeit bei 84-870 sta- 
tioniir, schliesslich zerfiillt der Ruckstand unter Entwicklung nitroser 
Dampfe gegen 90-92*. Aus dem unter 80° siedenden Antheil ging 
l e i  weiterem Fraktioniren die Hhlfre unter 75O iiber; diese lieferte 
iiochmala destillirt eiue Praktion vorm Siedepunkt 18 -20, welche sich 
als A e t h y l n i t r i t  erwies, und einen zweiten, zwischen 20-70° (haupt- 
siiclilich Lei 58--COo) iibergehenden Antheil, welcher - besonders in 
den ersten Portionen - Aetliylaldehyd enthielt. Die Reaktion wird 
veranschaulicht durch folgende Gleichung: 

C,H,  . KO, + C,H, O H  = C,EI, .  NO2 + C,H,O + H 2 0 .  

beim Stehen etwas Beczbydrol ab. Gabriel 

Gobriel. 

Ueber Pyren von W. S m i t h  und G .  D a v i e s  (Chem. eociet. 1880, 
I, 413). Die Verfasser theilen Krystallmessuugen dea Pyrens mit, 
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welche ihnen die HH. S h a d w e l l  irn Lnboratorium des Hrn. Prof. 
G r o t h  ond Dr. T r e c h m  a n n  auegefiihrt haben. Weiter ver6ffent- 
lichen sie eine Elementaranalyse und zwei Darnpfdichtebestimmungen 
dieses Pyrens (C, H, o ) .  Fir die Dampfdichtebestirnrnung, die sie 
nach V. M e y e r  i m  Bleibad und in einer Stickstoffatmosphare vorge- 
nommen baben, empfehlen sie. den in das Blei tauchenden Theil des 
Apparate mit Lampenruss zu bedecken, wodnrch das Glas weniger 
eerbrechlich wiirde und das Rlei ibin nicht anhafte. Sc hotten. 

Physiologische Chemie. 

Ueber die Ursache der sauren Reaktion der thierischen 
Gewebe nach dem Tode von M. E k u n i n a  (Journ. pr .  Chemie 
N .  F. 21, $78). Fein zerhackte mit dem doppelten Gewichte Wasser 
angeriihrte Leber zeigte nach 13 stiindiger Digestion bei 40" stark 
saure Reaktion, uudeutlich ausser Essig- und Buttersaure wahrschein- 
lich auch Valerian - und Capronsaure, dagegen keine Milchsaure. Nach 
20 stiindiger Digestion wurde neben den fliicbtigen Sauren noch 
Fleiscbrni~chsiinre gefunderi, nach 40stiindiger Faulniss von 1 k Leber 
mit dem vierfachen Gewichte Wasser wurden 0,5 g Rernsteinslure 
erhalten. Bei der Faulniss von reinern Glykogen mit wenig frischem 
Pankreassaft elitstanden Fleischmilchsfiure und Gahrungsmilchslure;. 
in einem anderen Versuclie fehlten die Milchsluren und es wurden 
nur geringe Mengen von Hernsteinsaure gefunden. J e  reicber ein 
Gewebe an Kohlehydraten ist, urn so Ilnger erhalt sich die saure 
Reaktion desselben nacb dem Tode, am kiirzesten und relativ schwach- 
sten ist die saure Reaktion beim Pankreas; in den spateren Stunden 
der Faulniss verschwinden die Milchsauren und statt dereri tritt Bern- 
steinsaure auf. Friiher oder spater geht ausnahmslos bei allen Ge- 
weben die sanre Reaktion in alkalische iiber, indern nunmehr vor- 
wiegend die Bildung von vie1 Ammoniak eintritt. Baomann. 

Ueber die Vertinderungen der Harnstoffbildung bei der 
Phosphorvergiftung von M. T h i  b a u t ( Compt. rend. 90, 1173). 
Bei langeamer Phosphorvergiftung (die  Thiere lebten 7 -11 Tage) 
nirnmt die HarnstoKausscheidung im Harn zunachst bedeutend ab, 
steigt dann wieder und siokt am Ende auf ein Minimum. Mit der 
Verminderung des Harnstoffs im Harne zeigt sich eine Zunahme des 
Harnstoffgehaltes im Blute. Auch in der Leber, den Muekeln und 
im Gehirn der vergifteten Thiere fanden sich reichliche Mengen von 
Harnstoff. Preusse. 
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Ueber die Eiweissstoffe der Krystelllinse von A .  BBcharnp  
(Compt. rend. 90, 12,55). Aus dem loslichen Theil der Krystalllinse 
wurden zwei Eiweissstoffe gewonnen. Der erste, P h a c o z y m a s e  
genannt, lost sich nach der Filllung mit Alkohol in Wawer wieder 
auf; die Losung beginnt bei etwa 55O zu coagiiliren und scheint ein 
diastatisches Ferment z u  entbalten. Specifiscbes Drehungeverrnogen 
( ~ ) j =  -41 ' .  Der zweite, R r i s t a l b u m i n ,  wird, durch Alkohol 
gefiillt, nach eiiiiger Zeit in Wasser unliislicb; in essigsaurer Losung 
zeigt er eiri Drehungsvermogcn ( a ) j  = - 80,3O. Aus dem in Wasser 
unlijslichen Theil der Rrystalllinse wurde durch Behandlung niit sehr 
rerdiinnter Salzslure und Fillen mil Arnmoniak eine Eiweisssubstanz 
gcwonnen , welche in essigsaurer Liisung das Drebungsverrnogen 
(a)j = - 50,2O zeigt. Diese Substanz nennt B 6 c h a m p  K r i s t a l -  
f i b r i n i n .  R nll Nnlln . 

Ueber die Entstehung der UrochloralsLure und die Be- 
schaffenheit der Chloralharne von A.  B o r n t r i i g e r  (Arch. Pharm. 
216, 415-459). Die von M u s c u l u s  und von M e r i n g  (diese Be- 
richte VIII ,  662) nach Eingabe von Chloralhydrat im Harn entdeckte 
Urochloralsaure entsteht im Organismus nicht, wenn demselben Cbloro- 
form allein oder zugleich mit arneisenwurem Alkali zugefuhrt wird. 
Sie wird ferner ausscrhalb des Organismus, wenn man frisches Hlut 
rnit Chloralhydrat digerirt , nicht gebildet. Das spec. Drehungsver- 
mogen der Lijsungen der Urochloralsiiure wird durch Zusatz Ton iiber- 
schiisvigem Bleiacetat erhoht ; durch vorsichtigen Zusatz von Bleiacetat 
zu Harn , welcher Urochloralsaure enthiilt, kann indessen derselbe 
ohne merkbaren Fehler zum Zwecke dcr Bestimrnung der C'rochloral- 
saure durch Circurnpolarisation entfarbt werden. Die Menge von 
UrocbloralsRure, welcbe aus gleicben Quantitiiten Chloralhydrat irn 
Organismus innerhalb eines Tages gebildet und durch die Kieren aue- 
geschieden wird, untrrliegt betricbtlichen Schwankungen. Reim Stehen 
von Harn ,  welcher neben Urochloralsiure ZuclZ)er enthalt, wird der 
letztere zucrst zersetzt; spater wird auch die Urochloralsaure umge- 
wandelt. A m  Schlusse merden die Reaktionen von Traubenzucker 
niit denen der Urochloralsaure in Lijsungen verschiedener Concentration 
veiglicben. Bauninnn 

Ueber des Fixationsvermogen gewisser Organe fiir Alkeloide, 
welche in das die Orgene durchstromende Blut eingefiihrt 
werden ron  M. P. H d g e r  (Compt .  rend. 90, 1226-1227). Von 
sanimtlichen Organen ist die Leber am meisten irn Stande, dern Blut 
beigemengte Alkaloi'de festzuhalten: von Nicotin, Atropin, Chinin etc- 
bleibt fast die Hlilfte im Parenchym zuriick urid wird erst nach 
Stunden wieder ausgeschieden. (Nicotin verliisst das Organ vorzug8 
weise diirch die Lyniphe, Strychniu duroh die Galle.) Die Muskeln 
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lassen ungefghr + der eingefiihrten Menge des Alkaloi'ds durch. die 

Ueber die Stitigkeit der Zusammensetzung der Pflanzen . 
Analysen von Soja hispida. der chinesischen Fetterbse. von 
H . P e l l e t  (Compt . rend . 90. 1177) . Hr . P e l l e t  liisst es sich an- 
gelegen sein. fiir seine Ansicht. dass die Schwankungen in der Zu- 
sammensetzung der Pflanzenaschen nur scheinbare sind. indem die 
Rasen eintrnder in gewissen Grenzen vertreten kijnnen. die organischeu 
und mineralischen Bestandtheile in der Pflanze selbst tlber nur geringen 
Schwankungen unterworfen sind. weitere Helegbeispiele beizubringen . 
Die Analyse von drei Mustern der Samen von Soja hispida. I . atis 
China. I1 . aus Ungarn (Pressburg). 111 . aus Frankreicb (Etampes) 
e rgab  folgende sehr nahe iibereiostimmende Resultate: 

Lungen dagegen nehmen fast nichts auf . C Preusse . 

1 . I1 . 111 . 
Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.0 10.16 9.74 
Fett 16.60 14.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 
Proteinkorper . . . . . . . . . . . . . . .  35.5 27.75 3 1.75 
Amylum. Dextrin und Zucker . . . . .  3.21 3.21 3.21 
Cellulose . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.65 11.65 11.65 
Arnmoniak . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.29 0.274 0.304 
Schwefelsaure . . . . . . . . . . . . . . .  0.065 0.234 0.141 
Phoaphorsaure . . . . . . . . . . . . . . .  1.415 1.554 1.631 
Chlor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.036 0.035 0037 
Rali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.187 2.201 2.317 
3 a l k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.432 0.316 0.230 
Magnesia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.397 0.315 0.435 
In  Sauren unl6sliches . . . . . . . . . .  0.052 0.055 0.061 
Natron. Eisen und andere Mineralstoffe 0.077 0.104 0.247 
Solpetersaures Ammon . . . . . . . . . .  0.230 0.225 0.250 
Gesammtstickstoff . . . . . . . . . . . . .  5.91 4.72 5.44 
Asche . . . . . .  0 . . . . . . . . . . . .  4.86 4.87 5.15 

Die Asche der drei Muster hatte folgende Zusammensetzung : 
I . I1 . I11 . 

Kohlensiiure . . . . . . . . . . . . . . . .  4.10 1.20 1. 00 
Phosphorsaure . . . . . . . . . . . . . .  29.13 31.92 31.68 
Schwefelsaure . . . . . . . . . . . . . . .  1.37 . '4.80 2.74 
Chlor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.75 0.75 0.75 
Kali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.02 45.27 45.02 
Ealk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.92 6.50 4.48 
Magnesia . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 9 6.46 8.47 
Unliisliches . . . . . . . . . . . . . . . .  1.10 1.10 1.20 
Spuren. von Natron,  Eisen u . s . w . . . .  1.50 2.15 . 4.83. 

Yylius . 
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Ueber das Vorkommen einer in Alkohol loslichen Substanz, 
welche leicht in Glucose iibergeht, in der Soja hispids (Fett- 
erbse) ron A. L e v a l l o i s  (C'ompt. rend. 90 ,  12.93). Die Fetterhse 
enthalt 9 -  11 pCt. dieser Substanz, welche von dem Dextrin sich 
durch die griissere Leichtigkeit, mit welcber sie sich in Traubenzucker 

Ueber die Unverhderlichkeit der Zusammensetzung der 
Pflanzen von H. P e l l e t  (C'ompt. rend. .90, 1361). Aus Analysen 
von H. J o u l i e  ergiebt sich ein constanter Gehalt ron Pbosphorsaure 
in der ganzeo Pflanze (Knollen and Kraut)  und im Mehl von rer- 
d i e d e n e n  Arten der Kartoffel, die auf yerschiedenem Boden und zu 
rerschiedenen Zeiten gezogen worden waren. Die Sumrne der mine- 
raliecben Restandtheile in dem Kartoffelmehl ist nach Abzug der 
Iiieselsaure ziemlich gleichbleibend j dagegen zeigen sich grosse Un- 
terschiede hinsichtlich des Gebaltes an Calcium und Kalium. Diese 
kiinnen sich i n  der Weise gegenseitig ersetzen, dass die Menge der 
Schwefelsiurr , wclche erforderlich ist,  urn alle Basen zu neutrali- 
Firen, fact glcicli lllcibt. Der Gehalt an Kieselsaure, desgleicben a n  

Analyse von Zuckerriibensamen ron P e l l e t  und L i e b -  

umwandelt, unterscheidet. Baonisnn. 

%Aistoff, wechselt innerhalb ziemlich weiter Grenzen. Baiiznnnn. 

s c h ii t z (Con@. rend. 90, 1,763). 

Analytische Chemie. 

UeberFlusswasservonMeyrno t t  T i d y  (Chern.socie/. 1880, I, 268). 
E i n  Fluss vermag sich sowohl ron der vegetabilischen als ron der 
ariirnalischen Verunreinigung selbst E U  reinigen. Dieser Process roll- 
zieht sich einmal durch Absitzen der Veranrebigungen, dann mit 
Hilfe der Fische, \-or Allem aber durch den vom Wasser absorbirten 
Ssuerstoff der Luft. 1) Die Schnelligkeit der Reinigung hangt a b  von 
dem Grad der Verdunnung, von der Lange des Flusslaufe, ron der  
Stromgeschwindigkeit, von der Temperatur und ron der physikaliechen 
Beachaffenheit des Flussbetts. Hat  der Fliiss Stromscbnellen oder 
Wasserf5lle, so geniigen zuweilen wenige Meilen, urn ein durch Pflan- 
zenreste schwarzes Wasser klar zu machen. Der  viilligen Oxpdation 
mag ein Bleichen der organiscben Snbstanz vorbergehen, so dass ein 
farhloses Wasser doch noch organische Substanz enthalten kann : r o n  
praktischem Werth ist die Unterscbeidung zwischen Bleichen und 
Oxydiren nicht. Der zerstijrenden Wirknng des Wassers kijonen auch 

1)  Vgl. die$e Berichte XIII, 1366. 
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die organisirten Theile nicht widerstchen, die man in jiingster Zeit 
als Ursache rerschiedener Krankbeiten ansieht, indem die Z e l l w h d e  
durch die endosmotische Gewalt des Wassers gesprengt werden und 
die Zelle dann der Oxydation rerfiillt. Die Sterblichkeitetatistiken von 
18 mit Quell- oder Brunneowasser und 18 mit filtrirtem Flusswasser 
versorgten St ldten mit beziiglic’ner gleicher Einwohnerzahl zeigen 
lieine mesentlichen Unterschiede. In London, das theils mit Brunnen-, 
theils mit Flusswasser versorgt wird, spricht die Statistik fiir die Ver- 
sorgung mit Flusswasser. Verfasser will nicht absolut dem Fluss- 
wasser einen Vorzug ror dern Brunnenwasser geben, i n  jedem ein- 
zelnen Fall rielmebr sol1 man sich fiir dasjenige Wasser entscheiden, 
welches nach der chemischen Analpse das reinste ist. Wesentlich 
beeinflusst wird die gewohnliche Beschaffenheit des Fluaswassere durch 
eine von Regengtssen herbeigefiihrte Fluth. In den ersten Tagen der 
Fluth zeigt sich im Allgemeinen eine Zunahme der organischen urid 
rinorganischen Bestandtheile , in den folgenden Tagen geht dicses 
Maximum der Verunreinigong langsam in ein Minimum iiber. Beson- 
dere Einfliisse iitien ausserdem bei der Fluth die geologische Beschaf- 
fenheit des Flussgebiets und  die Jahreszeit, indem ein Winterregen 
das Wasser vie1 mehr rerdirbt, als der in den ausgetrockneten Som- 
mcrboden fallende. Von Vortheil ist es  daher auCh, weiin im Sorn- 
mer der Zeitraum zwischen zwei Fluthen lang ist, umgekehrt im Winter. 
Ein kurzer heftiger Regen endlich schadet mehr ,  als ein die gleiche 
Wassermenge zufiihrender, dauerndrr. Was die kiinstliche Reinigung 
des Wassers betrifft, so kann diese bei unreinen Quellen nichts leisten. 
Das von animalischen Bestandtheilen freie Wasser sol1 durch Auf- 
speichern, Absitzenlassen und Filtration gereinigt merden. Das beste 
Filtrirmaterial ist Sand, wegen seiner Wirksamkeit, Bestandigkeit und 
der geringen Kosten. Der Sand sei reiner Sand,  frei von Feldspath 
und Kaolin, die Korner gleichrniissig von mittlerer Griisse. Nach ge- 
gewissen Zeiten soll der Sand vollstandig, und zmar zuletzt mit denk- 
bar reinstem filtrirten Wasser gewaschen werden. Wirksam ist der 
Sand circa 2 Jahre. wahrend welcher Zeit man zuweilen die oberste 
zollhohe Schicbt durch frischen Sand ersetzen soll. - Die im Obigen 
mitgetheilten Ansichten des Verfassers basiren auf zahlreichen , in 
der Origioalarbeit ausfihrlich angegebenen Untersuchungen der ver- 

Die Abwesenheit des Quecksilbers in dem Wasser der 
Rocherquelle zu St. Nectaire (Puy de Dome) von J. L e  f o r t  (Monit. 
scient. 1880,731-734). Kupfer- resp. Zinkplatten wurden a u f  18Stiinden 
bis zu 10 Tagen in die Qoelle gesenkt: auf ersteren schied sich nur Eisen- 
oxyduloxyd a b ,  aiif letzteren bildete sich ein ebenfalls quecksilber- 
freier Ueberzug. Die Goldplatte eines S mithson’schen Goldzinn- 

schiedensten Wlsser. Sebolteii 



elements zeigte keine Amalgamirung; ebensowenig liees sich in den 

Ueber die Reflektion vom Kupfer und iiber die colorime- 
trische Bestimmung des Kupfers mittele des ,,Reflektions- 
Cuprimeter" von T b .  B a y  l e y  (Chem. societ. 1880, I ,  418). Ueber einem 
urn eine horizontale Acbse drebbaren Rupferspiegel befinden sich 
vertikal und nebeneinander in einem geeigneten, das Licbt abscblies- 
seriden Rasten zwei graduirte Glascylinder. Diese sind unten mit 
Olasplatten verschlossen und mit seitlicbem Tubulus versehen, an den 
sich ein Gummischlaucb befesligen lisst; sie sind durch Convexlinsen 
zu bedecken, welcbe die Lichtstrahlen auf halbdurchsichtige, mit 
Glycerin getrankte Stiickchen Seidenpapier werfen. Der  eine Cylinder 
wird mit einer salpeter-schwefelsauren Kupferlosung von bekanntem 
Gebalt 6 0  weit gefiillt, bis der durch ibn betrachtete Kupferspiegel 
durch Absorption der lberschussigen rothen Strahlen silberweiss er- 
scheint. Nunmehr wird in den andern Cylinder von der abgemessenen 
Losung von unbekanntem Gehalt so vie1 eingefiillt, bis derselbe Effect 
erreicht ist, und der Gebalt durch Vergleichung der beiden an der 
Graduirung abgelesenen Volumina ermittelt. E s  ernpfiehlt sich meh- 
rere Proben anzustellen, um eine Durchschnittszabl zu gewinnen. 
Eisen in Form ron Oxydul beeintrachtigt die Wirkung dee Apparates 
nicht, selbst, wenn es in grosserer Menge vorbanden ist, als daa 

Ueber die Analyse stickstoffhaltiger organischer Korper von 
W. H. P e r k i n  (Chem. societ. 1880, 6 A57). In  einer friiberen Mitthei- 
l u n g  (9. diese Berichte XIII ,  581) war ernpfohlen, beim Verbrennen 
im Sauerstoffstrom statt des bierbei nicht anwendbaren metalliscben 
Kupfers Kaliumchromat rorzulegen. Es hat sich gezeigt, das letzteres 
nivbt ausreichend oxydirt, wenn mail mit Bleicbromat statt mit Kupfer- 
oxyd verbrennt. Vollstaiidige Absorption der Oxyde des Stickstoffs 
wird aber erreicht, wenn man eine G Zoll lange Schicbt eines Gemisches 
Ton 2 Theilen Kaliumchromat und 1 Theil g e f s l l t  e m  Mangansuper- 
oxyd vorlegt. Das Kaliumchromat enthalte circa 10 pCt. Bichromat, 
wegen der im MnOz enthaltenen Pottasche; die Mischung muss 
dann natiirficb oorher ausgegliiht werden. Wabrend der Verbrennung 

Zur Veranschaulichung chemischer Curven, ein Vorlesungs- 
versuch von E. M i l l s  (Chem. son'et. 1880, I, 453). In  einem eigenen 
Gestell befinden sich nebeneinander 1 G Glascylinder in pneumatischen 
Wannen;  mit ibnen sind 16 Retorten verbunden, die mit Scbwefel- 
siiure urid reinem Zink beschickt werden. Der in den Cylindern 
sich ansammelnde Wasserstoff zeigt einrnal den in gleicher Zeit durch 
die verscbiedene Concentration der SPure in den einzelnen Cylindern, 

Quellabsatzen Quecksilber nachweisen. Gabriel. 

Kupfer. Schotteii 

sol1 sie auf nur 200-2500 erhitzt werden. Rcholten. 
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dann den bei gleicher Concentration der Sliure durch die Dauer dcr 
Einwirkung bedingten Fortschritt der chemischen Reaktion , so zwar, 
dass sich durch die resp. Niveaus krumme Linien legen lassen. Statt 
des Zinks und der Schwefelsaure lasst sich auch Aluminium und 
Natronlauge verwenden. Die geringen Fehler, welche der verscbie- 
dene Luftdrnck in den Cylindern und die bei concentrirterer Saure 
griissere Wcirmeentwicklung mit sich bringen, beeintrllchtigen nicht 

Fabrikation von Phosphors!lure von A. C o l s o n  (BUZZ. SOC. 

chim. X X X I I I ,  563-564). Natiirliches, nicht zerstossenes Phosphat 
wird in hiilzernen Gefassen circa 24 Stunderi mit verdiinnter Salzsaure 
in Beriihrung gelassen, die klare Fliissigkeit vom' Bodensatz abgegos- 
sen und mit Schwefelsaure von 500 B. vermischt, wobei ein Rrei ent- 
steht, der beim Abpressen Calciumsulfat hinterlasst, wahrend er eine 
Fliissigkeit abwirft, welche nach dem Eindampfen per Liter 400-500 g 
Phosphoreanreanhydrid und 100 -40 g Salzslure enthalt. J e  kalk- 
armer das Phosphat ist,  urn so weniger Schwefelsaure wird rer- 
braucht, und um so weniger Phospborsaure geht mit den Pressriick- 
standen (sie halten bis zu 15 pCt. zuriick) verloren. Die bei der 
Concentration der Saurelaugen entweichende Salzsaure wird conden- 

Erwiderung auf Hrn. W. Hempels Abwehr von E r n s t  
y o n  M e y e r  (Journ. pr .  Chem. 1V. F. 22, 108). Hrn. H e m p e l  wird 
erwidert, dass bei seinen Versuchen freie hfilchslure vorhsnden ge- 
wesen sein muss, d a  neben soviel hlilchsllure, wie das  phosphorsaure 
Natron etwa binden konnte , viel freie Salicylsaure rorhanden war, 
durch welche ein Theil der Milcbsaure arisgeschieden werden musstc. 
D e r  Vorwurf, dass durch Trocknen von Salicylsaure bei 40° so viel 
verloren gehe .dass jeder Werth zu erlangen sei', treffe die Ver- 
suche von K o l b e  und M e y e r  nicht, da die erhaltene Salicylsaure 
nur 2 Stunden lang auf 40° erwarmt worden sei, 'unter welchen Um- 
stiinden , wie Relegversuche zeigten, ein merkb:ires Verdampfen von 
Salicylsaure nicht stnttfindet, ebensowenig beim Verdunsten einer 

Ueber die Desinfection und Conservhng thierischer Stoffe 
ron V a u t e l e t  (Compt. rend. 90, 1365). Nach Zusatz von schwefel- 
saurer Thonerde, Schwefelsaure und Salpetersaure zu thierischen Ah-  
fallen, insbesondere Blut , kijnnen diese Stoffe als Diiuger langere 

Aschenanalysen des Holzes von Eucalyptus rostrata und 
E. globulus yon W. S t n i t h  (Chem. socict. 1880, I ,  416). E s  muss 
auf das Original verwiesen werden. 

die Darstellung der Curven. Schotlen. 

sirt und weiter rerwerthet. Gabriel 

atherischen Lnsung dersclben. Mylius 

Zeit aufbewahrt werden. Raumnnn 
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Notiz iiber Verbrennungsprodukte von Kohlengas ton L. 
W r i g h t  (Chem. societ. 1880, I, 422). Der im Gas enthaltene Schwefel 
verbrennt nur zu Schwefligaiiure, nicht zu Schwefelsanre. Die schwef- 
lige Siiure Iasst sich durch Jodliisung tritrimetrisch bestimmen, wenn 
man der letzteren etwaa reines Natriurnbicarbonat zusetzt. Rei der  
Verbrennung ron Gas entstebt kein Ozon; die von anderer Seite 
beobachteten , auf Ozon deutenden, Reaktionen riihren ron Oxpden 
des Stickstoffs her und werden dann nicht mahrgeaommen, wenn 
sowohl das Gas  als die zur Verbrennnng dienende Luft ron Ammo- 

Ueber die Herstellung der zur Jodgewinnung dienenden 
Aschen von Meerpflanzen (Varech) von T i e r c e  1 i n (Bid. SOC. 

chim. XXXIIZ,  ,559 -5S.S). Verfasser beschreibt einen zur bec!ueme- 
ren iind continuirlichen EinKscherang der Pflanzen dienenden Rerer- 
berirofen, dessen Feuergase fiir Trorknung der spRter zu rerbrennrn- 
den Massen nnd fiir Erhitaung roil Abdampfpfannen vermerthet wer- 
den. Wenn man die Pflanzen vor dem Einiischern mit Wasser iiber- 
gossen giihren liisst, so enthalt die resriltirende Fliissigkeit nach 
3-4 Tagen - darnach tritt Faulniss ein - bis z u  1 pCt. Alkohol: 
durch dieae CXihrung vor der Einiischerung sol1 die Kildung fliichtigen 
Jodcyanids bei der Vrrbrennung vermieden werdrn. Die zur Ver- 
wendiing gelrommene Pflanzc! war fucur digitatus; sic wurde das ganze 
Jahr uber gesarnmelt; ihr Jodgehalt schwankt mit der Jahreszeit; im 
Sonirner worden 0.52, im Winter 1.4- 1.5 pCt. Jod gewonnen. 

niak rollstandig gereinigt ist. Schotten. 

Gabriel. 

- 360. Itnd. Biedermann: Bericht uber Patente. 

A l f r e d  R a n g o d  P e c h i n e y  in Salindres. G e w i n n u n g  v o n  
S c l i w e f e l  a l s  X e b e n p r o d n k t  der ’  S o d a f a b r i k a t i o n  f i i r  A b -  
f a l l c .  (Engl. P. 3194 vom 8. August lXi9.) Die nus den Sodariick- 
stiinden erhaltene gelbe Lauge wird durch Injection von Luft  theil- 
weise oaydirt, derart, dass noch keine schweflige Saure entstnnden 
ist, dass aber a u f  Zusatz Ton Satire kein Schwefelwasserstoff mehr  
entwickclt wird. Dann wird die dem rorhandenen Calciiim aquira- 
lente Menge Salz- oder Schwefelpaure ziigesetzt , wodurch der ge- 
sarnmte Schwefel ausfallt. Man kann auch so rerfahren, dass ein 
Theil der gelben Lauge vollstandig oxydirt und dann mit nicht ox?- 
dirter Lauge versetzt wird. Bei Anwendurig eines Gemisches ron 
Luft und  Dampf geht die Oxydation rascher vor sich. 

Rri der Oxydation der gelben Lauge scheidet sich, wie der Erfin- 
der gefunden hat, ungeflhr + des darin enthaltenen Calciums a h  




