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R e f e r a t e. 
__ __ 

Anorganische Chemie. 

Ueber die neuen Wasserstofflinien, die Spectra der weissen 
Fixsterne und die Dissociation des Calciums von H. I&'. V o g e l  
(Bed. Acad. Ber. 1880, 192). 

Ueber die Verbrennungswbme organischer Verbindungen 
von c. v. R e c h e n b e r g  (Journ. pr .  Chem. A .  F. X X I I ,  1). Die 
Abhandlung enthiilt Bestimmungen der Verbrennungswarme einer 
grosseren Zahl organiscber Substanzen mittelst der von €1 o h m  a n n  
(vergl. diese Berichte XII ,  1012) angegebenen calorimetrischen Me- 

Ueber molekulare Erscheinungen am Zinn und Zink ron  
C. R a m m e l s b e r g  (Rerl. Acad. Rer. 1880, 225). Das Zinn erscheint 
in drei Modificationen: als graues vom specifischen Gewicht 5.8; als 
viergliedrig krystallinisches rom specifischen Gewicht 7, wie es immer 
durch galranische Fallung erhalten wird ; und als zuvor gescbmolzenes 
rom specifischen Gewicht 7.3. Die erste Modification geht beim Er- 
warmen a u f  circa 200° in die zweite und zuweilen unter nicbt be- 
kannten Umstanden in die dritte hlodification iiber. Die zweite wird 
weder durch Wlrme noch durch Ralte verandert. Die dritte laiest 
sich durch  Abkuhlen unter Oo in die erste iiberfiihren; aber nicbt 
jedes Ziun wird durch Kalte verandert. - In Betreff des Zinks best& 
tigt der Verfasser seine friiheren Beobacbtungen, dass rasch abge- 
kiihltes Zink sich einmal langsamer in Sauren lost, dann aber auch 
in hobem Grade sprode wird, gleichgiltig ob cs  vorher nur bis zum 
Schmelzen oder weit fiber die Scbmelztemperatur erhitzt wurde, aiiih- 
rend nach B o l l e y  die Verschiedenheit von der Temperatur beim 
Schmelzen ond Ausgiessen herriihrt. Das specifische Gewicht des ver- 
schieden behandelten Zinks fand der Verfasser imrner gleich, in ziem- 
licher C'ebereinstimmung mit den von €301 l e y  angegebenen Zahlen. 
Das Zink erleidet somit keine molekulare Modification; durch den 
scbnellen Uebergang vom flussigen in den festen Zustand wird nur 
die Sprodigkeit des Metalls erhoht und demselben eine gewiase Pas- 
sivitat ertheilt. 

Ueber die Zersetzung des Bariumsuperoxyds im Vacuum bei 
dunkler Rothgluth von M. B o u s s i n g a u l t  (Ann. chim. p h p .  
XIX, 46B). Es ist bekannt, dass der Baryt, welcher die Flhigkeit 

Siehe diPse Bem'clite XIII, ,272. 

thode. Doebner. 

Sehotteu. 
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besitzt, bei Rothgluth Sauerstoff aufzunehmen und denselben bei 
hijherer Temperatur wieder abzugeben, nachdem er kurze Zeit diesem 
Zwecke gedien t hat, wahrscheinlich durch molekulare Veranderungen 
seine Reaktionsfiihigkeit verliert. Verfasser hat  festgestellt, dass der 
Baryt schon bei ca. 450° beginnt, Sauerstoff zu absorbiren, uud dass 
das entstandene Rariumsuperoxyd bei derselben Temperatur bereits 
anfangt, den Sauerstoff wieder abzugeben, wenn es in ein Vacuum 
versetzt wird. Der  so nur auf  dunkle Rotbgluth erhitzte Raryt be- 
halt dauernd seine Reaktionsfiibigkeit. Scbotten. 

Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium der Uni- 
versittit Michigan von A. B. P r e s c o t t  ( h e r .  chem. SOC. I& 27). 

1) Aluminate von Kalium und Nstriwn in LBsung. Um 
1 ccm einer lotel normalen Liisung Ton Alumir~iumsalz zu fallen und 
den Niederschlag gerade wieder zu h e n ,  sind 8 ccm einer 1Otel nor- 
malen Kaliumhydroxydliisung nBthig. Das Iosliche Aluminat hat also 
unter diesen Bedingungen die Zusammensetzung K, Al, 0,. Rei dem 
Natriumaluminat findet genau dasselbe VerhHltniss statt. Es ent- 
spricht der Zusammensetzung h’a, Al, 0,. 

Versuche mit Zinkoxyd 
und Natrium-, Kaliuni- und Ammoniumhydroxyd zeigten, dass ein 
Ueberscbuss des Alkalis niitbig war ,  den Niederschlag wieder zu 
losen, dass derselbe aber mit Saure wieder neutralisirt werden konnte, 
besor das  Zinkoxyd wieder ausfiel. Bei 17O bedarf 1 ccm normalen 
Zinksulfats 8 ccm normalen. Kaliutrihydrats, um den h’iederschlag zu 
liisen. Hierzu wurden 4 ccm normaler Siiure zugesetzt, bevor derselbe 
wieder erschien. 4 ccm Kaliumhydrat halten folglich 1 ccm Zinksulfat 
in  Losung, diese entbl l t  also die Verbindung R,O, ZnO. 

2) Z i n k o x y d  in alkalischer LBsung. 

Z n S O ,  + 8 K O H =  K , 0 , Z n 0 + 4 K O H + 4 K 2 S O ;  + 2 H 2 0 .  
K,O,ZnO + 4 K O H  + 2 H 2 S 0 ,  = K,O,ZnO + 2 R 2 S 0 ,  + 4 H 2 0 .  

Die Losung mit dam Ueberschuss des Alkalis wird durcb Zugabe der 
12fachen Menge Wassers gefallt. 16.5 Kaliumhydrat in 1 L ist die 
schwachste Liisung, welche den Niederschlag mit normalem Zinksulfat 
iiberhaupt. wieder aufliisen kann. Eine Verdiinnung bis zur Normal- 
losung andert die Losungsfahigkeit nicht, bei weiterer Verdunnung 
nimmt dieselbe rasch ab. Diese Angaben gelten fur eine Temperatur 
von 170. Bei 50° ist etwa die 3fache Menge des Kaliumhydrats zur 
LGsung des Niederschlags n8thig. h’atriumhydrat TerhZilt sich analog. 
Man bedarf zur L6sung des Niederschlags eines geringeren Ueber- 
schusses. Dieselbe wird durch das 10fache Volum Wasser wieder ge- 
fallt. Versuche mit Ammoniak ergeben die Verbindung (NH,), (O), ZnO. 
Die Liisung wird durch das 9fache Wasserrolum gefallt. Bei 50° ist 
zur Wiederliisung des Niederscblags nicht mehr des Ammoniaks nothig 
als bei 170 (Unterschied ron den fixen Alkalien). Auch ist ein ge- 
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ringerer Ueberscbuss des Ammoniaks zur Losung des Niederscblags 
erforderlicb. 

3) Silberammoniumoxyd in Losung. Zur Losung eines Silber- 
salzes sind nahezu 2 Molekule Ammoniumbydrat bei den verschieden- 
sten Temperatoren und Concentrationeri erforderlich. Vernachliissigt 
nian den allerdings unbekannten Einfluss des Ammoniumnitrats, so 
wird der Vorgarig etwa durch folgende Gleichung dargestellt : 

2 A g K O ,  i - 4  X H , O H  = (SH, A g ) , 0 + 2 N H 4 X 0 3  + 3 H , O .  
WI11. 

Notiz iiber antimonhaltigen Braunstein von R. i t e i  nsch 
( J o u r . ~  p. C ' l i o i ~ .  A'. 1;: X X I I ,  111). Verf. conatatirte in eineni 
Braunstein von unbekannter Herkunl't eineri Aiitirnongehtrlt. 

Analyse eines Thorit - Lhnlichen Minerals von 1'. C o l l i e r  
(Amer. c h e n ~ .  soc. 11, 73). Der  Verfasser hat ein neues Mineral aus 
der Champlaiu-Eiseii-Regioii (der geuaue Fiuidort ist nicht bekannt) 
analyairt. Es hat grosse Aehnlichkeit niit dem Thorit,  seigt aber 
eiueii Urangebalt von 9.96 pc t .  Ur, 0, iieben 52 pCt. Th0. Die phy- 
sikalischen Eigenacliafteii und die Methode der Analyse des Minerals, 
das tirano-Thorit genannt wurde, sind genau beschrieben. wall 

Zur Kenntniss einiger Ultramarinverbindungen ron  K. H e u - 
m a n n  (Ann. Chum. 903, 271) .  Verfasser niinmt fur reinstes 
Ultramarinblau die Zusarrimensetzung 2Na, 81, di, 0,  . Ka, S, an und 
stellt sie in Beziehung niit der des Hauyns, 2Ka2 i l l ,  Si, 0 ,  . Xa, SO,, 
welcher durch Gliihen im Wasserstoffstrom in waisses Ultramarin, 
2 S a ,  81, Si2 0, . Sa,  S, ubergebt. 1'1 11 11 er 

Einwirkung des Chlors auf Chromsesquioxyd von 11. M o i 8s a n 
(Compt. rend. YO, LY57). Stark erhitztes Chromoxyd wird von Chlor 
bei der Temperatur des siedenden Schwefeiv nicht angegriffen, da- 
gegen entsteht aus Chromoxydhydrat bei derselben Temperatur Chlor- 
chromaaure Cr 0, C1,. Ebeiiso erzeugt mit nicht erhitztrm Chrom- 
oxyd bei 445O feuchtes Chlor Chlorchromsaure. Das Chromhydrat 
halt namlich bei 440" noch 5-1OpCt. Wasser zuriick und es  ist der 
Saucrstotf des Wassers, welcher die Oxydation des Chromoxyds be- 
wirkt. In iibnlicher Weise wie Chlor wirkt Sauerstoff. Nicht stark 
erhitztes Cbromoxyd vermehrt im SauerstoKstrom bei 440" sein Ge- 
wicht und liefert einen grauschwarzeii Korper , dessen Zusammen- 
setzung anniihernd CrO, ist und der mit Salzsaure Chlor entwickelt. 

Ueber ein neues Aluminiumsulfat (anderthalb basisches Alu- 
ruiniumsulfat) von P. M a r g u e r i t e  (Compt. rend. 90. 1354). Durch 
Erhitzen VOII Ammoniakalaun, aucb durch sorgfaltiges Erhitzen von 
gewohnlichem Alaun , durch Behandeln von neutralem Aluminium- 
sulfat mit Zink und durch Aufliisen der genau berecbneten Menge 

Piuoer. 
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Aluminiurnhydrat in Alurniniunisulfat entsteht das  neue Sulfat A1,0, 
2 SO, . 12 H 2 0 ,  welches in gut ausgebildeten RhomboEdero krystalli- 

sirt und sicb leicht in Wasser lost. Eine gesattigte Losung enthalt 

Ueber das colloidale Eisenoxyd von L. M a g n i e r  d e  l a  
S o u r c e  (Con~pt. rend. 90, 1352). Verf. hat eine Anzahl Proben 
von Ferrum dialysatum untersucht und darin wechselnde Mengen von 
Eisenoxyd gefunden; von 1 2 F e z 0 ,  bis 3 0 F e 2 0 ,  auf 1 Fe,Cl,. Das- 
selbe war also in letzterem Falle wie das G r a h a m ’ s c h e  Priiparat 
zusammengesetzt. Bei lange fortgesetzter Dialyse verliert es immer 
niehr Eisenchlorid (schliesslich wurde ein Priiparat 116 Fe,O, + Fe,C16 
erhalten, welches noch Spuren von Chlor durch die Membran passiren 
liess) und Verfasser halt es  daher fur erwiesen, dass das Eisenoxyd- 
hydrat fur sicL allein in Losung erhalten werden kann. Beim Ver- 
dunsteulassen in1 Vacuum bei 15 - l S o  hinterbleibt norxnales Eisen- 

bei 150 circa 45 pCt. Salz. Yinuer. 

oxydhydrat 2 F e , 0 , .  3 H 2 0  neben Fe2CI, . 4 H 2 0 .  I’inuer. 

BeitrBge zur  Charabteristik der alkalischen Erden und des 
Zinkoxyds von G. Br i ige lmal ru  (Zeitschr. ccttal. Chem. 19, 283). 
Schon in friihereu Arbeiten (Annul. Phys. Chew. LV, F. 2. $66, Z, 
277, 283) hat der Verfasser nachgewiesem, dass die Oxyde des 
Calciums, Strontiurns, Bariurns und Zinks durcb Erhitzeu der salpeter- 
sauren S a k e  in krystallisirter Porn1 gewonnen werden. Dieselben 
Oxyde sirid uuter Beiliigung der Magnesia BUS verschiedenem AUS- 
gangsmaterial, BUS den Hydraten, Carbonaten und Nitraten darge- 
stellt worden and in Beziehung auf specifisches Gewicht und Kry- 
iitallisations-Fiihigkcit untersucht worden. 

Der  I i a l k  aus dem Hydrate und Carbonate ist amorph, aus dem 
Nitrate reguliir, krystallisirt in Wiirfeln. Beide Formen haben das 
iipecifische Gewicht = 3.25. 

Der  S t r o n t i a n  aus dem Hydrate oder Carbonate amorph, 
specifisches Gewicht 4.51, aus dem Sitrate regular, krystallisirt in 
Wiirfeln, specifisches Gewicht = 4.75. 

Der B a r y t  BUS dern Hydrate in optisch 1 oder Zaxigen Kry- 
atallen, spec. Oew. 5.32, aus dem Nitrate regular, krystallisirt in 
Wiirfeln, spec. Gew. 5.72. 

Die M a g n e s i a  stets amorpb, spec. Gew. 3.42. 
Das Z i n k o x y d  aus dem Hydrate wid Carbonate amorph, spec. 

Gew. 5.47, aus dem Nitrate in hexagonalen Pyramiden, spec. Gew. 5.78. 
W I I I .  
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Organische Chemie. 
Bur Kenntniss der Dichloracrylsiiure v. 0. W a l l a c h  (Ann. 

Ueber einige Zerseteungen der Mesoxalslure v. C. Bij t t i n g e r 

Die chemische Constitution organischer Korper in Beziehung 
zu deren Dichte und ihrem Vermogen das Licht fortzupflanzen 
r. J. W. Brii h 1 (zweiter Theil Ann. Chem. 203, I ,  dritter Tlieil das. 
S. 255, Xuchtrag S .  363) ist im Auszuge vom Verfasser in diesen 
Berichten mitgetheilt. Piuoer 

Ueber Diphenylbenzole v. H. S c h m i d t  und G. S c h u l t z  (Ann. 
Chem. 203, 118) ist im Wesentlichen in diesen Berichten bereits mit- 

Ueber die Phosphorescenz der organischen und organisirten 
Korper v. B r o n i s l a u s  R a d z i s z e w s k i  (Ann. C?fem. 203, 305). Ver- 
fasser hat  seine Untersuchungen iiber das Leuchten organischer Korper 
(rergl. diese Berichte X, 70, 321, 4Y3) fortgesetzt und gefunden, dass 
ausser Lophin die Alkohole der Fettreihe von Amylalkohol aufwarts, 
Aldehyde und deren Ammoniakverbindungen , Oelsaure und andere 
ungeshttigte Fettsluren, deren Salze und Glyceride, ferner die litheri- 
schen Oele u. s. w. bei Gegenwart TOU Knliumhydrat, ferner bei 
Gegenwart von tetrasubstituirtem Ammoniumhydrat, von Cholin and 
Neurin im Dunlieln leuchten, wenn sie vorher dem Licht und der 
Luft ausgesetzt gewesen. Das Leuchten beruht auf Oxydation der 
leuchtenden Kiirper und tritt bei verschieden hoher Temperatur ein. 
Verfasser erklart das  Leuchten dadurcb, dass Ozon bei der langsamen 
Oxydation zunachst entsteht und dieses so energisch weiter oxydire, 
dass einzelne Molekiile der leuchtenden Substana bis zum Gliihen 
erhitzt werden. Das Leuchten organisirter Kiirper halt Verfasser f3r 
vollkommen identisch mit dem Leuchten organischer Verbindungen. 

Ueber eine Verbindung des Allylalkohols mit Baryt von 
C. V i n c e n t  und D e l a c h a n a l  (Compt. rend. 90, 1360). Trockener 
Allylalkohol erwlirmt sich stark mit Aetzbaryt und beim Abdampfen 
der vom iiberschiissigen Raryt getrennten Fliissigkeit hinterbleibt die 
Verbindung, 2 C, H,O , BaO, in mikroskopischen Krystallen. Diese 
Verbindurg iat ausserst leicht in Allylalkohol liislich und bewirkt zu- 
gleich die LBslichkeit von Barythydrat, so dass der Baryomgehalt der 
Krjstalle stets zu hoch gefunden wird. Rei gewiihnlicher Temperatur 
trocknet ihre allylalkoholische Liisung zu einer amorphen Masse ein 
und oberhalb 1000 zersetzt sie sich pliitzlich unter Zuriicklassung einer 

Chem. 20,?, 83) ist bereits in diesen Berichten mitgetheilt. Pinuer* 

(Ann. Chem. 203, 138) ist bereits mitgetheilt. Pioner. 

getheilt. Pinuer. 

Pinner 

kohligen, sehr roluminGsen Masse. Pinner. 



1743 

Ueber die Aethedcation der Bromwasserstoffsihre von 
A. V i l l i e r s  (Compt. rend. 90, 2488). Verfasser hat die Geschwindig- 
keit der Aetherbildung aus Aethylalkohol und Bromwasserstoffsaure fiir 

H B r  und :GHBr auf 1 Aeq. C, H, 0 bei gewiihnlicher Temperatur, 
bei 44O und bei looo bestimmt. Bei 1000 entsteht schon gewohnlicher 
Aethylather und complicirt die Reaktion. Gefunden wurde in Pro- 
centen atherificirter Saure 

bei gewohnlicher Temperatur fur -& HBr : C, H, 0 fllr BBr : C, H, 0 
nach 1 T a g  18.3 3.8 

- 78 Tagen 60.0 34.1 
- 406 - 67.2 49.0 
- 657 - 68.0 52.5 

bei 44O nach 150 Tagen 79.6 60.0 
- 100’ - 150 - 88.7 80.0. 

Bei Verdiinnung mit Wasser hort die Aetherification bald auf. So 
ist sie bei gewiihnlicher Temperatur fiir + HBr + C, H,  0 + 5 H, 0 
nach 657 Tagen noch = 0, bei 44O = 4.0, bei 100O = 20.5, da- 
gegen fiir & H B r  + C, H , O  + 5 H,O selbst bei ZOOo noch = 0. 

Piuuer. 

Ueber die Aetheriflcation der JodwasserstoffsBure und der 
Chlorwasserstoffsgure von A. Vi l  l i e r s  (Compt. rend. 90, 256.3). 
Bei der Fortsetzung seiner Untersucliung iiber die atherbildende Kraft 
der Halogenwasserstobauren hat  Verfasser gefunden , dass die Jod-  
wasserstoffsiiure riel schneller atherificirt, wie die Bromwasserstotf- 
saure. I n  Procenten von der SHure berechnet, bildete sich Aether 
bei gewohnlicher Temperatur und bei Anwendung von 

+ H J  + l C , I I , O  & H J  + l C , H , O  
sofort 33.8 0.3 
nach 1 T a g  53.4 6.9 

- 7 Tagen 69.1 19.9 
- - 78. - 7 1.4 

- 404 - 71.4 59.5 
- 657 - - 61.0. 

Die Grenzwerthe sind: 
Bei gew. Temp. Bei 44” Bei looo  

fiir -?,HJ + C 2 H 6 0  71.4 - 91.2 
- & H J + C , H , j O  - 69.9 85.5. 

Rei Gegenwart von Wasser sind die Grenzwerthe niedriger 
und zwar: 

Bei gew. Temp. Bei 440 Bei 1000 

fiir -&HJ + C P H 6 G  -t HZ0 50.1 73.3 85.0 
- + 5 H , O  4.7 23.3 44.9 - &HJ + C , H , O  + H , O  4.0 l5.G 27.3 
- + 5 H , O  0 4.5 9.3. 



Bei Anwendung VOII Salzslure wurden folgende Werthe gefunden : 

) N C l  + C , H z O  
Bei  gemahnlicher Temperat. 

,I5HCl + C , H , O  
nach I T a g  dpuren Spuren 

- 118 - 9.1 3.5 
- 344 - 31.6 16.9 
- 60U - 40.9 %.8 - s52  - 44.4 27.0 

- 8 Tagen 1.3 1.1 

Bei 1000 dagegen wird die Grenze schon nach 24 Stunden er- 
Bei Gegenwart von Wasser wurden folgende Werthe gefunden: 

nach 719 Tagen nach 221 Tagen Grenzwerth 

reicht. 
Bei gen6hnl.  Ttmp. Bei 4 4 ”  Rei l o o o  

fiir 3 I-ICI + C, I-I,O 43.5 71.3 93.3 
- + i H , O  28.5 Gti.8 b9.1 
- + & H Z 0  19.6 5S.9 86.0 
- -t I I , 0  7.9 Ci.2 79.0 

- + 5 H , O  II - 34.S 
- -I- 15H2O 0 0 0 

- &HCI + Cz H e  0 2 6 3  73.4 96.7 

- 4 2313,o 0 0 20.3 
- + 5 H , O  0 0 0. 

- + 2 H 2 0  0 24.3 68.2 

- + a H p O  0 31.5 83.6 
- 413,o 0 - 49.1 

I’Bnner. 

Ueber ein Hydrat des Jodmethyls von d e  F o r c r r r n d  (C‘ompt. 
rend. 90, 1491). Wenn man Jodmelhyl an gewohnlicher Luft  auf 
Pliesspapier verdunsten lasst, SO bilden sich Krystalle, die nach Ver- 
tluchtigung des Jodmethyls ein Wassertropfchen zuriicklassen. Diese 
Krystalle sind nach der Analyse ein Hydrat des Jdmcthyls ,  2 C H ,  J 
+ H a  0, bilden sich bei sehr niederer Temperatur und schmelzen bei 
- 4O. Analoge Hydrate kann man erhalten rnit Chloroform, Brom- 
dthyl und Jodathyl. Piliner. 

Ueber die Einwirkung von Brom- und Jodmethyl auf Methyl- 
amin von E. D u v i l l i e r  und A. B u i s i n e  (Co~npt. rend. 90, 1826). 
Verfasser haben beim Erhitzen von Methylamin mit Brom- und Jod- 
methyl fast lediglich Tetramethylammoniumsalz erhalten. pluuer. 

Ueber ein Bromderivat des Nicotins von A. C a h o u r s  und 
A.  E t a r d  (Compt. rend. YO, 1315). Auf Zusatz von Brom (4 Atome) 
zur L8sung ron Nicotin in  50 Theilen Wasser entsteht ein gelber, 
flockiger, barziger Niederschlag, der beim Erwarmen des Wassers auf 
65-700 zum grossen Theil sich liist und beim Erkalten in Nadeln 
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von der Farbe des Kaliumbichromats ausscheidet. Diese Nadeln 
verlieren beim Erhitzen Hrom und Bromwasserstoff , verkohlen dann, 
losen sich in warmem Wasser, verlieren aber oberhalb 700 Brom und 
besitzen die Zusammensetzung C,, H,, N, Hr,. I n  massig concen- 
trirter Bromwasserstoffsaure liiseu sie sich und lassen ein weriiger roth 
gefarbtes Produkt sich wieder abscheiden, anscheinend das Bromhydrat 
des Nicotintetrabromids, welches nach Ansicht der Verfasser auch die 
von H u  b e r  (Ann. Ckem. 131, 257) auf Zusatz von Brom zur atheri- 
schen Nicotinlosung erhaltene Verbindung zu sein scheint. Durch 
Pottaschelosung wird das  Tetrabromid tiefgreifend zersetzt. 

Ueber eine Schwefel enthaltende Acetonbasis von W. H e i  n t z 
(Ann. Ckem. 203, 236). Bei der Darstellung ron Triacetondiamin 
unter Mitwirkung ron Schw~efelkohlenstoff wurde nach Entfernung der 
Basen als Oxalate eine Mutterlauge erhalten, die beim starken Ab- 
kiihlen ein leicht zersetzliches Salz, C, H,, N, SO,, abschied. Aus 
diesem Salz wurde ein Platindoppelsalz der Zusammensetzung 
(C, H, N, S . H CI), PtCI, gewonnen. 

Triacetondiamin Ton W. H e i n t z  (Ann. Chem. 203, 336). Bei 
fortgesetzter Uotersuchung der Einwirkung von Ammoriiak und Schwefel- 
kohlenstoff auf Acetou, wobci wie Verf. friilier gefunden hat, nicht 
Acetonin entsteht, ist es gelungen, eine weitere Acetonbase zu isoliren, 
die wegen der Unlosliehkeit ihres sauren Oxalats in Weingeist leicht 
von Diacetonamin etc. befreit werden kann. Diese Base, das Tri- 
acetondiamin, C , H z o  N , O ,  entsteht auch in geringer Menge bei Ab- 
wesenheit von Schwefelkohlenstoff und ist in freiem Zustande eine 
dicke, leicht in WasserloslicheFliissigkeit. DassaureOxalat, C ,  H,,N,  0 
. 2 C ,  H,O, H,O, bildet farblose, monosymmetrische Prismen, ist leicht 
in  Wasser, nicht in Weingeist und Aether 18slich und schmilzt beim 
Erhitzen unterZersetzung. Das rieutraleOxalat, C, H z o  N, 0.  C ,  H204, 
ist leichter in Wasser lijslich als das saure, fast uriloslich in Weingeist 
und krystallisirt in zarten, flachen Nadeln. Dns Chlorhydrat scheidet 
sich beim Verdunsten seiner wlsserigen LZisung allmahlich in grossen, 
farblosen Prismen aus. Beim auhaltenden Kochen mit Wasser zersetzt 
es sich in Salmiak und das Chlorbydrat des Triacetonamins. 

Ptnner. 

Pinner. 

Pinner. 

Ueber die Zersetzung der BrommethacrylsBure durch Aetz- 
kali von A. R. F r i e d r i c  h (Ann. Chem. 303, 351). Bei der Darstellung 
der Brommethacrylsaure aus Citradibrombrenzweinsiiure entsteht in  
geringer Menge Propionaldehyd. Das Kaliumsalz der Brommethacryl- 
aaure wird beim Erhitzen in wasseriger oder weingeistiger Losung auf 
160-1700 zersetzt unter Rildung von Rromkalium, Allylen, Gruben- 
gas und Essigsiiure. Pinoer. 



Ueberfiihrung des Amylena und des Valerylena in Cymol 
und Benzolkohlenwasseretoffe von G. B o u c h  a r  d a t  (Compt. rend. 
90, 1560). Verf. hat  8 kg  constant siedenden Gahrungsamylalkohol 
mittelst Chlorzink in Amylen iibergefihrt und gefunden, dass jdas 
Amylen stets Amylwasserstoff, C, H, 2 ,  hei 320 siedend, entbiilt, dass 
ferner die niedrig siedenden Antheile (20-250) nicht aus  isomerem 
Amylen bestehen, sondern ihre Fliichtigkeit betrlchtlichen Beimengongen 
Ton Aethylen, Propylen und Butylen verdanken und dass das reine 
Amplen bei 420 siedet. Dieses Amylen wurde in Amylenbromid, 
Bromarnylen und dann in Valerylen verwandelt. Das robe Valerylen 
worde dann durch Hitze in Divalerylen, C,, H 1 6 ,  polymerisirt, die 
zwischen 170- 190° siedenden Antheile in zwei Volumen Schwefel- 
kohlenstoff gelost und mit 2 Atomen Brom versetzt, dann das ent- 
standene Rromid erst durch Erhitzen, schliesslich zur Vollendung der 
Reaktion durch weingeistige Kalilauge zersetzt. Von den so erhaltenen 
Kohlenwasserstoffen wurde der zwischen 170-190° siedende Antheil 
mit concentrirter Schwefelsaure behandelt, um das  der Reaktion epl 
gangene Divalerylen zu verharzen. Rei der Destillation des von der 
Schwefelsaure nicht veranderten Antheile wurde ein Koblenwaseerstoff, 
bei 170-185O siedend, erhalten, der die Zusammensetzung C, H, ,  
besass und durch rauchende Schwefelsaure in die Sulfonsaure und 
dann in deren Bariumsalz iibergefiihrt wurde. Es entstanden zwei 
Bariumsalze, die durch ihre verschiedene Wasserloslichkeit von ein- 
ander getrennt sich als cymolsulfonsaures and mesitylensulfonsaures 

Ueber zwei Azodisulfobeneohauren von H. v. R e i c h e  (Ann. 
Chem. 203, 6d) .  Die beiden von H e i n t z e l m a n n  dargestellten Nitro- 
disulfobenzolsauren wurden als Baryumsalze mit Zinkstaub gekocht 
und so die beiden Azoderivate gewonnen. cc-  A z o d i s u l f o b e n z o l -  
s a u r e ,  C ,  H, N, S, 0, 2 ,  hinterbleibt beim Verdunsten ihrer Lijsung 
als dunkler Syrup, der iiber Schwefelsaure krystallinisch wird und 
dann a n  der Luft schnell wieder zerfliesst. Das Ealiumsalz enthl l t  
3 H,O, wird bei 2000 wasserfrei, braunt sich bei 240° und blaht sich 
bei 260° auf. Das Ammoniamsalz ist sehr leicht in Wasser und 
Weingeist Ioslich. Das Baryumsalz bildet feine weisse Nadeln mit 
5 H, 0, die erst bei 2200 wasserfrei werden. Das Bleisalz ist ein 
leicht losliches krystallinisches Yulrer. Beim Erhitzen des Kaliumsalzes 
mit Phosphorpentachlorid unter Zusatz von Phosphoroxychlorid auf 
1200 entsteht ein ziegelrother amorpher Korper, der aus Benzol in  
braunen KBrnern sich abscheidet, bei 260° ohne zu scbmelzen sich 
zersetzt und vielleicht das  Chlorid ist. Durch Ammoniak wird der- 
selbe in ein gelbliches, schwer 16sliches Puloer verwandelt, welches 
bei 260° sich ebenfalls zersetzt. Durch Zinnchloriir scheint die Azo- 
verbindung in  die Hydrazosaure uberzugehen, deren neutrales Kaliom- 

Salz erwiesen. Pinner. 
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ralz 2 H 2 0 ,  deren saures Kaliumsalz 24 H,O, deren Baryumsalz an- 
scheinend 74 H, 0 und deren Bleisalz 4 H, 0 enthllt. Alle Salze sind 
leicht in Wasser lijslich. Durch salpetrige Saure wird sie in Metadi- 
sulfobenzolsaure iihergefiihrt. Die B -  AzodisulfobenzolsLure bildet ein 
Kaliumsalz rnit 3 H, 0 und ein Bqyumsalz  mit 4 H,O. Das Chlorid 
bildet bereits bei 58O schmelzende Nadeln, das Amid feine weisse, 
bei 222O schmelzende Nedeln. Die aus ihr  mittelst Zinnchloriir dar- 
gestellte Hydrazosaure bildet ein leicht lijsliches Kalium- und Baryum- 
salz und wird durch salpetrige Saure in  die Diazoverbindung iiberge- 

fiihrt. Das Kaliumsalz der letzteren, C,H,  . S03Klc::'N,3::,, ist ein 

Ueber zwei Azosulfotoluols%uren von A. T. N e a l e  (Ann. Chem. 
203, 73). A z 0 s u l  f o  t ol uol  s a u r e  aus o -Nitroparasulfotoluolsaurc 
durch Kochen rnit Zinkstaub und Ralilauge dargestellt, krystallisirt 
mit 73 H2 0 in langen, rosenrothen, glanzenden Prismen, verkohlt bei 
180' und lost sich leicht in Wasser und Weingeist. Das Kaliumsalz, 
C, HI K, N, S, 0, + 24 H,O, bildet rothe, schwer in  kaltem Wasser 
lijsliche Prismen, das  Raryomsalz enthalt 4 H, 0 und bildet sehr 
schwer losliche, rotbe Prismen, das  Calciumsalz mit 5 H,O ziemlich 
leicht liisliche, rothe Krystalle, das Bleisalz mit 4 H,O feine rothe, 
schwer liisliche Prismen. Das Chloriir krystallisirt aus Benzol mit 
2 C, H, in  langen, feinen, rothen, schnell verwitternden Prismen, ist 
sehr schwer in Aether liislich und schmilzt bei 2200. Das Amid ist 
nicht ganz rein erhalten worden. Die Hydrazotoluolsulfonsaure, 
C, HI , N, S ,  0, + 2+ H, 0, aus der Azosaure mittelst Zinnchlorir 
erhalten, ist ein weisses, sehr schwer lijsliches Krystallpulrer, das all- 
mahlich an der Luft und namentlich in alkalischer Lijsung unter Roth- 
farbung in die Azosaore sich zuriickverwandelt. Das Kaliumsalz 
bildet wasserfreie, leicht IBsliche Krystalle, das Baryumsalz mit 5 H2 0 
durchsichtige, farblose, verwitternde, sehr leicht liislicbe Krystalle, das  
Calciumsalz mit 34 H, 0 leicht liisliche, verwitternde, wasserhelle, 
monosymmetrische Prismen, das Bleisalz mit 2+ H, 0 leicht lijsliche, 
kleine, harte Krystalle. Das Chloriir konnte nicht gewonnen werden. 
Bei der Darstellung der Azosaure wurde die Nitrosaure einmal 
bis zur Entfarbung gekocht und dadurch als Hauptprodukt die 
Amidotoluolsulfonsaure erhalten. Die zweite Azosulfotoloolsiiure, 
C , ,H14N,  S, O6 + 7+ H, aus der p-NitroorthosulfotoluolsZlure ge- 
wonneo, krystallisirt in braunen, schlecht ausgebildeten Rhomboedern, 
die bei 1000 in ihrern Krystallwasser schmelzen, bei 145O wasserfrei 
werden und bei 190O verkohlen. Das Kaliumsalz ist hellgelb und 
enthalt 3 H , O ,  das Baryumsalz mit 1 H,O ist ein hell orangegelber 
Niederschlag, das  Calciomsalz mit 3 H, 0 bildet hellgelbe, leicht 16s- 
liche Krystalle, das Bleisalz mit 2 H, 0 dunkelbraune, leicht liisliche 

$0 

graues, durcb warmes Wasser sich zersetzendes Pulver. Pinner. 



Rrystalle, das Chloriir krystallisirt aus Benzol in tief roth gefarbten, 
1x4 I940 schmelzenden ICrystallen, das Amid ist eine gelbe, bei 270" 
scbmelzende, krpstallinische Maese. Die Hydrazoslure konnte nicht 
dargestellt werden. Beim anhaltenden Kochen der Nitrotoluolsulfon- 
saure rnit Zinkstaub und Ralilairge entsteht die Amidosiiure. 

Piiiner. 

Beitrage zur Geschichte der Orcine: Betaorcinol und einige 
seiner Derivete von J o h n  S t e n h o u s e  ond C h a r l e s  und E. G r o v e s  
(-4nn. Chem. 203, 285). Verfasser haben jetzt die das Betaorcin, oder 
wie sie e s  nun nennen Hetaorcinnl, liefernde Flechtensaure isolirt 
rind aosserdem das Retaorcinol selbst eingehender untersucht. Sorg- 
fiiltig aiisgesuchte Umea horbotn wurde rnit 20 Theilen Wasser 
16 Stunden lang aufgeweicht iind rnit einer ails .tF Theil Kalk herge- 
stellten diinnen Kalkmilch ausgezogen (die herausgenommene Flechte 
mird nnch mehrmals mit kleineren Mengen diinner Kalkmilch behandelt), 
der Auszug mit Salzslnre geflllt, der Niederschlag noch feucht am 
Riickflussklhler und bei sorgfaltigater Verrneidnng von Luftzutritt 
3-4 Ptunden rnit 1 Theil Ralk und 40 Theilen Wasser gekocht, wodurch 
die Usninslure i n  das unliisliche, basische Kalksalz, die Pie begleitende 
Flechtensiiurc in Kohlensaure und Retaorcinol zersetzt wird, dann die 
Lijsung durch ein Vacuumfilter in die zur Keutrzlisation des Kalks 
eben hinreichende Menge verdtinnter Salzsiiure hinein6ltrirt, das Fil- 
trat mit Essigsaure stark angesluert, wieder filtrirt, auf 4. eingedampft, 
rom aosgeschiedenen Theer ( d w  noch mit Wasser auszulrochen ist) 
abgegossen und weiter verdampft. Das anslcrvstallisirte, rinreine Beta- 
orcinol wurde i n  50 Theile heissem Renzol geliist, die Lijsung ver- 
dampft iind der Ruckstand mehrere Male aus Wasser umkrystallisirt. 

Es schniilzt bei 1 G 3 O .  ist schwer in kaltem Wasser liislich. gieht 
rnit Hypochloriten eine hellcarmoisinrothe, mit Ammoniak sehr schnell 
eine lichtrotbe, beim Erhitzen rnit verdijnnter Natronlauge und etwas 
Chloroform eine tiefrothe Farbung. Setzt man eine Liisung von Beta- 
orcinol i n  50 Theilen Wasser zu iiberschiissigem Cblorhydrat, so scheidet. 
sich T e t r s c h l o r b e t a o r c i n o I ,  C,H,CI,O,  = C,(CH,), C1, (OCI),, 
aus, welches aus Petrolenmather in grossen, farblosen Prismen kry- 
stallisirt, bei 109" schmilzt iind unlijslich im Wasser, leicht liialich in 
Aether und Benzol ist. Beim Rochen mit miissig starker Jodwasser- 
stoffsaure (15 pCt. Jod enthaltend) und etwas arnorphem Phosphor 
wird es zu D i c h l o r b e t a o r c i n o l ,  C, H, CI, 0,, reducirt, welches lange, 
farblose, bei 142O schmelzende Nadeln bildet iind in Aether, Benzol 
iind Schwefelkohlenstofl' liislich ist. I n  ahnliclier Weise, aber vicl 
langsamer, bildet sich beim Eintragen von Retaorcinol in iiberschiissiges 
Hromwasser T e t r a b r o m b e t a o r c i n o l ,  C, H, Rr, O,, wrlches in bei 
101 schmelxenden, farhlosen Prismen krpstallisirt und leicht in Aether, 
Renrol nnd Schwefelkohlenstnff liislich ist. Durch JodwassercltoffsRure 
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wird es zh D i b r o m b e t a o r c i n o l ,  C , H , B r , 0 2 ,  reducirt, es ist aber  
besser, diese Verbindung direct durch Eintragen ron  Betaorcinol in  
Schwefelkohlenstoff geliistes Brom darzustellen , da  bei Abwesenheit 
von Wasser selbst bei stark iiberscbussigem Brom sich nur das Di- 
bromderivat bildet. Das beim Eindampfen erhaltene Dibrombeta- 
orcinol krystallisirt aus Petroleumather in langen , bei 155O gchmel- 
zenden Nadeln, die durch Bromwasser leicht in das  Tetrabromprodukt 
iibergefiihrt werden. Durch Einwirkung von J o d  und Bleioxyd aaf 
eine Htherische Losung r o n  Betaorcinol entsteht M o n o j o d b e t a -  
o r c i n o l ,  C, H, J 0 2 ,  und krystallisirt nach Verjagung des Aethers 
aus Petroleumiither in bei 93O schmelzenden Krystallen, die sehr 
leicht in Aether, Benzol und Schwefelkohlenstoff, splirlich in Wasser, 
leichter in verdiinntem Weingeist sich losen. Beim Eintragen einer 
wiisserigen Losung von Betaorcinol in mit Wasser verdiinnte Nitro- 
sylschwefelsaure scbeidet sich N i t r o s o b e t a o r c i n o l ,  C, H, N O 0 2 ,  
als glanzend orangerother Kiederschlag aus, der miissig in heissem 
Wasser, leicht in Weingeist loslich ist, daraus aber nicht leicht wieder 
krystallisirt erhalteii werden kann. Aus  heissem Eisessig, worin ee 
sehr leicht 18slich ist,  krystallisirt es in kleinen rothen, glanzenden 
Prismen. Ein Nitrobetaorcin konnte nicht in krystallisirtem Zustande 
gewonnen werden. Die' Saure,  welche das  Betaorcin liefert und 
B a r b a t i n s t i u r e  genannt wird, kommt nur in  sehr geringer Menge 
neben der Usninsaure in Usnea barbata vor und ist in der Weise 
gewonneu worden, dass der mit Salzsaure aus dem Kalkauszuge der 
Flechte erhaltene Niederschlag nach dem Trocknen mit 40 Theilen 
beissem Benzol digerirt und die filtrirte Losung auf & eingedampft 
wurde. Die ausgeschiedenen Krystalle wurden mit Aether (10 Theile) 
ausgezogen, die iitherische Liisung abdestillirt , der Riickstand mit 
kaltem Aether, welcher die Usninsaure nur sptirlich lost, behandelt, 
zur Losung das gleiche Volum Benzol gesetzt und nun der Aether 
und ein Theil des Benzols abdestillirt. Es schied sich nahezu reine 
Barbatinsgure aus , die aus Benzol umkrystallisirt die Zusammen- 
setzung C, H a "  0, besitzt, farblose Nadeln oder Bliittcben bildet, 
bei 186O schmilzt und in hiiherer Ternperatur uoter Entwickelung 
von Kohlensaure und Betaorcin sich zersetzt. Sie ist wahrscheinlich 
Dimethylevernsaure und vielleicht identisch rnit der von H e s s e  aue 

Ueber die Constitution des Phenanthrens vou G. S c h u l t z  
(Ann. Chem. 203, 95). Von der zum grossen Theil in diesen Berichten 
bereits kurz mitgetheilten Abhandlung ist Folgendes nachzutragen. 
Der  Dimethylather der DiphensHure krystallisirt in grossen glanzenden, 
bei 73.5" schmelzenden, monosymmetrischen Prismen. Das bei 1570 
schmelzende neben Benzidin bei der Destillation der Diamidodipheneaure 
rnit Kalk entstehende Diamidotluoren (rergl. diese Ben'chte XII ,  235) 

Usoea harbata gewonnenen Usnetinshrc. Pinner. 

Berirhte d. D. chem. Gesellsclia!t. Jahry. X111. 115 



entsteht auch bei der Reduktion des Dinitrofluorens , krystaltisirt in 
meist braunlich oder grau gefarbten Nadeln und liefert wie Benzidin 
ein schwer losliches Sulfat, ferner eine in weissen Bliittchen kry- 
stallisirende, oberhalb 2500 sich zersetzende Diacetylverbindung, 
C 1 3  I T ,  ( N H C ,  H, O),. Beim Nitriren des Diphenylenketons rnit 
kalter rauchender Salpetersaure entsteht Mononitrodiphenylenketon, 
C, H, N O ,  0, welches in gelben, bei 220O schmelzenden und leicht 
sublirnirbaren Nadeln krystallisirt, wiihrend dorch warme Salpeter- 
saure Dinitrodiphenylenketon, C, H, 0 (NO,),, sich bildet, welches 
dem Anthrachinon ahnliche bei 290° schmelzende Nadeln darstellt. 
Bejm Nitriren der Djphensaure entsteht ausser der bekannten 
Dinitroverbindung eine Isodinitrodiphensaure , welche durch ihr sehr 
leicht liisliches Barytsalz von der isomeren Verbindung getrenn t 
werdeu kann. Ferner entsteht bei der Darstellung des Dinitrophen- 
anthrenchinons in betrllchtlicher Menge eine leichter loslicbe, nicht 
rollig rein daretellbare Substanz, welche bei der Oxydation die P-Di- 
nitrodipbensiiure liefert. Dieselbe ist sehr schwer in heissem Wasser, 
leicht i n  Weingeist Ioslich und krystallisirt in feinen, bei 2970 schmel- 
zenden Nadeln. Ihr Baryumsalz enthalt 4 H, 0, ibr Dimethylather 
scbmilzt bei 131- 1320, der Methylather der a-Saure bei 177-1780. 

Darstellung des Indolins und seiner Verbindungen .van 
E. G i r a u d  (Compt. rend. 90, 1429). Das von S c h l t z e n b e r g e r  ent- 
deckte Indolin C ,  H, N, entsteht leicht bei mehrtagiger Einwirkung 
von Natriumamalgam auf  in sehr verdunnter Natronlauge gelostes 
Flavindin, C3,  N , 0 3 ,  und scheidet sich aus der Liisung als blass- 
gelbes Pulver aus ,  das durch Auflosen in Weingeist und Fallen mit 
Wasser oder durch Sublimation gereinigt werden kann. Durch Chlor 
witd es in Dichlorindolin, C, ,H, ,N,CI, ,  durch Salpetersaure i n  
orangegelbes Diriitroindolin, C,, H,, N, (NO,), , durch Erhitzen mit 
Schwefelsiiure auf'lt30° in Indolindisulfonsaure iibergefiihrt. 

Ueber die Urnwandlung des Terpehinols in Cymol von 
B r u h r e  (C'ompt. rend. 90, L42R). Heirn 10-ljstiindigen Erhitzen 
gleicher Molekule von Terpentiniil und neutralern SchwefelsLurelthyl- 
ather auf  120° entsteht Cymol, schwef'lige Saure und Aethplather. 
Als Zwischenprodukt scheint eine leicht zersetzliche Verbindung, 

Ueber die Rinde von Alstonia spectabilis v. 0. H e s s e  (An?!. 
Clwn. 230, 170). In dieser eigentlichen Alstoniarinde sind von H e s s e  
ausser dem von S c h a r l C e  hlstonin benannten Alkaloi'd, welches 
H e s s e  Alstonamin nennt, Ditamin (0.132 pCt.), Echitamin (0.808 pCt.) 

Ueber die Alkelolde der Diatarinde v. 0. H e s s e  (Ann. Chem. 
Verfasser beschreiht jetzt die AlkaloYde dieser friiher schon 

Pinnrr. 

Pinner. 

C,, H, . SO, . C, H,, zii entstehen. Pinner. 

und Echitenin aufgefunden worden. Pinner. 

20.3, 1 4 4 .  
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(Ann. Chem.178,56) von ihm untersuchten R i d e  und fiihrt fur dieselben 
neue Namen ein. Die Oewinnung der  Basen geschah in der Weise, 
daes der aus der zerkleinerten Rinde erhaltene heisse weingeistige 
Auszug verdampft, der Riickstand rnit verdunnter 'Essigsiiure ange- 
sauert und die klare Losung mit Soda iibersattigt u n d  mit Aetber aus- 
geschiittelt wurde. Es wurden so aus 10 kg Rinde 0.4 g einer Base 
erbalten, die durch Ammoniak aus ihrer Salzlosung fallbar ist uud 
deren Zusammensetzung aus einer Analyse des amorphen Platinsalzes 
zu C , , H I 9 N O 2  angenommen wird. H e s s e  nennt sie D i t a m i n .  Die 
vom Ditamin befreite alkalische Liisung wurde mit Essigsaure new 
tralisirt, auf is-& vom Gewicht der Rinde eingedarnpft, etwas Salz- 
sanre hinzugefugt und so vie1 Kochsalz zugesetzt, bis der harzige 
Niederschlag seine Form beim Stehen nicht mehr iinderte. Das mit 
concentrirter Salzsaure gewaschene und BUS salzsaurem Wasser um- 
krystallisirte Chlorhydrat wird mit festem Kaliumhydrat zersetzt und 
die freie Base mit Aether oder Chloroform ausgeschiittelt. Diese 
Base, welche identisch mit dem von H a r n a c k  untersuchten ,,DitaYnu 
ist, nennt H e s s e  Echitamin. Sie hinterbleibt aus ltherischer Losung 
amorph, krystallisirt aber aus starkem Weingeist oder Aceton in glas- 
glffnzendem, schief abgestumpfteo dicken Prismen, die lufttrocken 
C,, H,, N, 0, + 4 H, 0 zusarnmengesetzt sind, bei 80° irn luftver- 
diinnten Raum 3 H, 0 verlieren, bei 150° wasserfrei werden. l )  Sie ist 
ziemlich leicht in Wasser, noch leichter in Weingeist loslich, ist frisch 
gefallt ziemlich leicht in Aether und Chloroform, sehr wenig in Benzol, 
kaum in Petroleurnather loslich und reagirt stark alkalisch. Das  
Hydrat, C,,H,,N,O, . H , O ,  schmilzt und zersetzt sich bei 2OGo, ist 
linksdrehend, farbt clich mit concentrirter Schwefelsaure und Salpeter- 
saure vorubergehend purpurroth, urn irn letztereii Fall nach kurzer Zeit 
intensiv griin zu werden, giebt mit Brom einen gelben, flockigen Nieder- 
schlng und wird aucb durch concentrirte Salzsaure allmahlich purpurroth. 
Es setzt aus Salmiak Ammoniak, sogar aus Chlornatrium und Cblor- 
kalium die Alkalien in  Freiheit. Das C h l o r h y d r n t ,  C , , H ~ , N , O ~ H C I ,  
bildet farblose, glanzende Nadeln, die schwer loslich i n  kaltem Wasser, 
fast unliislich in starker Salzsaure und in Kocbsalzliisung sind. Das Platin- 
doppelsalz mit 3 H, 0 ist ein gelber, flockiger, schwer liislicher, das 
Golddoppelsatz ein briiunlich gclber, aniorpher Niederschlag. Das 
Bromhydrat enthalt 2 H,O und verhalt sich in seiner Lijslichkeit wir 
das  Chlorhydrat, ebenso das noch schwerer lSsliche, wasserfreic! Jod- 
hydrat. Das  Rhodanid scheidet sich in der Kalte i n  fast unliisliclen, 
farblosen Prismen a b ,  das Bicarbonat, C,, H,, N, 0, . € I 2  C 0, 
+ 18 H, 0, durch Einleiten von Kohlensaure in die Itherische L6sung 

I )  Dns Hydrat, C,, H 2 , N , 0 ,  . 11, 0 ,  halt I I e s s e  filr ein Ammonium- 
hydrosyd und n e n n t  ee demgemiiss Echitnmmoniumhydrosrpd. 

115" 
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der Base zu erhalten, wird im Exsiccator wasserfrei und entlasst die 
Eohlensiiure bei 100-1100. Das Oxalat ist sehr leicht in Wasser, 
schwer in absolutem Weingeist loslich, das Sulfat ist ausserst leicht in 
Wasser Ioslich, das Tartrat  sehr leicht in Weingeist, etwas schwerer in 
Wasser loslich, das Acetat ein allm%hlich krystallinisch erstarrender Syrup, 
das Benzoat ist amorph und leicht loslich, ebenso das Salicylat; dasPikrat  
und das Tannat  sind amorphe Niederschliige. Das  Echitaminhydrat 
farbt sich in wassriger Losung an der Luf t  in Folge von Oxydation 
bald gelb, schliesslich braun, ebenso wird es  beim Erhitzen a n  der 
Luft auf 110--120* oxydirt. Das so entstehende Oxyechitamin ist 
sehr schwer in Wasser, leicht in Weingeist, ziemlicb leicht in Chloro- 
form liislich, schmeckt stark Litter und ist sehr leicht in Salzsiiure 
loslich. Seine Salze sind amorph und leicht reriinderlich. - Atis der 
bei der Gewinriung des Echitamins resultirenden Mutterlauge lasst 
bich mittelst Chloroforni ein drittes Alkaloi'd ausschutteln, das Echitenin, 
C,, H , ,  NO,, eine brlunliche, amorphe Massc, die oberhalb 1200 
schmilzt, leicht in Weingeist, in Chloroform und Aether sich lost, 
aus etwas concentrirter saurer Losung durch Ammoniak und durch 
Soda gefallt wird und amorphe Salze bildet. In concentrirter Schwefel- 
s%ure lost cs  sich mit rothlich violetter, in Salpetersaure mit purpur- 
rother Farbe, die schnell in Griin, endlich in Gelb iibergebt. Sein 
Platindoppelsalz ist ein gelber , flockiger Niederschlag , das Queck- 
silberdoppelsalx, (C,,H,, KO, . HCI),HgCI, . 2 H,O, ein blassgelbes, 
amorphes Pulver. Dns von Har  n a c k  beschriebene krystallisirte 
Ditai'n halt H e s s e  fiir das Carbonat oder Chlorhydrat des Echitamins. 

Piiiuer. 

Physiologische Chemie. 

Vorl&uflge Mittheilung einiger neuer Guanin - Reaktionen 
von S t e f a n 0  C a p r a n i c a  (Zeitschr. physiol. Cheniie IV ,  233-236). 
Das Guanin giebt mit Picrinsaure, mit chromsaurem Kali und mit 
Ferricyankalium Verbindungen, welche sich von denen des Xanthin 
und Sarkin in charakteristischer Weise unterscbeiden. Das Guaniu- 
picrat bildet mikroskopische, sehr feine, orangegelbe, in warmem 
Wasser wenig losliche, in kaltem fast unlosliche Krystalle, die sich 
pinselformig gruppiren. D a s  entsprechende Salz des Sarliin er- 
scheint in prismatischen, kauni gelb gefarbten Nadeln, welche in 
Wasser vie1 leichter loslich sind. Das  Xanthinsalz wird nicht be- 
schrieben. Mit chromsanrem Kali entstehen in  Guaninlijsungen orange- 
rothe, prismatische, das  Licht polarisirende, in Wasser ausserst we- 
nig losliche Krystalle. Die Xanthin - und Sarkin-Verbindungen sind 



in Wasser liislich. Ferricyankalium giebt mit Guanioliisungen Kry- 
stalle von gelbbrauner Farbe und prismatischer Form, welche das 
Licht nur wenig polarisiren und in warmem Wasser unter theilweiser 
Zersetzung loslich sind. Xanthin und Sarkin geben keine Reaktion 

Ueber das Vorkommen und die Entstehung von Methyl- 
amin und Methylharnstoff im Harn von Dr. J. S c h i f f e r  (Zeit- 
sc?il.ift yhysiol. Cheniie IV, 237-2$7). Auf Grund von Fiitterungs- 
versuchen kommt Verfasser zu den1 Resultat, dass das im Harn be- 
sonders der Fleischfresser auftretende Methylamin und der im Harn 
der PAanzenfresser erscbeinende Methylharnstoff dem Kreatin seine 
Entstehung verdari ke , das sich im Organismus hiichst wahrscheinlich 
in Methylguanidin und Oxals6ure und weiter i n  Methylamin, Kohlen- 
saure und Ammoniak zerlege. Beim Fleischfresser wird das Methyl- 
amin direkt ausgeschieden, beim PAanzenfresser nach seiner Urn- 
wandlung in Harnstoff. Zum Nachweis des Methylamin wurde die 

Ueber die Aufnahme und Ausscheidung des Eisens, zweite 
Abhnndlung, von Dr. E. W. H a m b u r g e r  (Zeitschr. physio2. Cheniie 
IV, 248-2252). Werden Hunden neben dem in der Nahrung ent- 
haltenen Eisen Eisensalze gegeben, so nimmt der Kijrper d a w n  nur 
niinimale Mengen auf. Die Ausscheidung geschieht vorwiegend durch 
den Harn;  die Galle und die iibrigen Darmsecrete betheiligen sich 

Zur Lehre vom Pepton von Dr. F r a n z  H o f m e i s t e r  (Zeitschr. 
physiol. Chemie I f - ,  25c?-281). Nach Aufziihlung der friiher iiblicben 
Methoden der Bebandlung des Harns zum Nachweis roil Pepton in 
demselben, welche fur nicht vollig vorwurfsfrei erklart werden, giebt 
Verfasser folgendes Verfahren als das  beste zur  Darstellung des 
Peptons an : Eiweisshaltige Harne miissen von Eiweiss befreit werden, 
entweder durch Fallen mit essigsaurem Blei unter nachfolgendem 
Kochen mit Rleioxyd, um die iberschiissige Essigsaure abzustumpfen, 
oder durch Rochen mit essigsaurern Eisenoxyd i n  ganz scbwach saurer 
Liisung. Die Filtrate werden darauf mit Gerbsaurelosung gefgllt, 
der Niederschlag gesarnmelt, mit Gerbsaure- nnd schwefelsaure Mag- 
nesia- haltigem Wasser gewaschen und mit Barytwasser zerlegt. In  
dem Filtrat findet sich .das etwa vorhandene Pepton. Stat t  der Gerb- 
saure liisst sich auch Phospborwolframsiiure in stark salzsaurer L6- 
sung zur Fallung dea Peptons verwenden. Der entstandene Nieder- 
schlag wird im Uebrigeo ebenso wie der gerbsaure behandelt. Die 
vorerwshnte Fallung des H a r m  mit essigsaurem Blei bat ,  aucb wenn 
Eiweiss nicht zugegen ist, den Vortheil, den Harn za entfarben, 
und einen etwa vorhandenen mucinartigen Korper, der wie die Pep- 

mit Ferricyankalium. C. Preusse. 

I1 o t m a n n n ’ s c h e  Isonitrilreaktion benutzt. C. Preasse. 

daran nur wenig. C. Preusse. 
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tone Biuretreaktion geben kann,  zu beseitigen. Das gefuodene Pep- 
ton wird auf Grund der Rothfarbung oiit M i l l o n s  Rcagens fur Ei- 
weisspepton, herstamniend von Zerfalleprodukten weisser Blut- resp. 

Ueber den Inhalt einer Lymphcyste von C. P r e u s s e  (2eit.schr. 
physiol. Clwniip 117, 282 -283.) Die gelbe, ilbalisch reagirende 
Flussigkeit hatte ein specifisches Gewicht von 1.019 und enthielt i u  
100 Theilen 95.5 Wasser ond 4.5 feste Bestandtheile. Die letzteren 
setzten sich zusnmnwn PUS 3.63 pCt. organischen Sabstanzen, bestehend 
aus 0.14 pCt. Fibrin, 3.37 pCt. Eiweiss, 0.13 pCt. Extraktivstoffen und 
0.87 pCt. Asche, ron welchrr eine delaillirte, quantitative Analyse 

Wirkung von Thonerdesalzen auf die Xagenflussigkeit bei 
dem Verdauungsprocess voti H. A .  M o t t  (Bnier. chem. SOC. II, 13). 
Die giftige Wirkung dieser Salze iut durch Versuche a11 Hunden fest- 
gestellt worden. die man niit Gebiick aos Alnun oder andere Thon-  
erdrsalze enthaltendem Mehl fiitterte. Es triit eine Stijrung des Ver- 
dauungsprocesses ein , indem die lijsende &aft der Magenflussigkeit 
auf Fibrin und  Eiweisssubstanzen aufgehnben wird. Rei anhaltendem 
Genuss von Alaun- etc. haltigen Speisen 18sst sich die Thonerde in 
den verschiedensten Organen nachweisen , da die Aluminiomsalze 
nicht durcb den Kiirper durchgehen, sondern sich in den betreffenden 

EiterkBrperchen , erklart. c Preosse 

mitgetheilt ist. C Preusse. 

Organen anhaufrn, indem Yie deren Punktioneii stijren. \ V I L  

Analytische Chemie. 

Neue Methode zur quantitativen Bestimmung der arsenigen 
Same bei Anwesenheit von Arsenstiure von L. M a s e r  (Journ. p ~ .  
Chem AT. I.: XXZJ lo,?). Die Metliode beruht auf der Eigenschaft der 
arsenigen Saure in der Siedhitze aus ammoniakalischen Silberlijsungen 
metallisches Silber zu reduciren nach der Gleichung 

Reine arsenige Saure oder Gemenge von crrscmiger und Arsensaure 
wurdrn durcb Ammoniak i n  Losnng gebracht und rnit uberschiissigem 
Silbernitrat 3 Stunde gekoclit. Das rrducirte Silher scheidet sich 
pulverig ab und wird mit wnrrnem Ammoniak und salmiakhaltigem 
Wasser gewascheo. Sollte sich ein Theil des Silbers als Spiegel ab- 
scheiden, so liist man in Salpetersiiure, fallt als Chlorsilber und giebt 
dies zur Hauptrnasse des Silbers. Die kleinen Mengen ron Chlorsilber 
werden beim Gluhen durch die Filterkoble reducirt. I n  Gemengen 

A s 2 0 2  + 2 A g 2 0  = BSZO, + 4Ag2.  
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ron  araeniger S h r e  und Arsensgure bestimmt man zunachst erstere 
nach der beschriebenen Methode, wobei sie zu Arsensaure oxydirt 
wird und nachher gemeinschaftlich mit der ursprfinglich vorhandenen 
Arsensaure bestimmt werden kann. Die Differeiiz ergiebt dann die 

Zur elektrolytischenBestimmung dessilbers von H . F r e s e n i u s  
und I?. B e r g m a n n  (Zeitschr. anal. Chem. 19,32$). In  Gebereinetimmung 
init L u c k o w  (Zeitschr. 1.9, I j?) wurde gefunden, dass das Silber so- 
wohl aus neutralen, wie aus freie Saure enthaltenden salpetersauren 
Liisungen leicbt rollstlndig aosgefhllt wird. Bus concentrirten und 
aus neutralen Liisungen fiillt dasselbe nur in flockigem Zustande, so 
dass es leicht von der Elektrode abfallt und nicht gut gewogen werden 
kann. Aus verdiinnten Liisungen, die freie Sarire enthalten, gelingt 
es, dasselbe mittelst eines schwachen Stromes in compakter .Form 
niederzusclilagen. Die giinstigsten Verhaltnisse bieten 200 ccm 
Fliissigkeit mit 0.03-0.04 g Silber u n d  3 4  g freier Salpetersaure bei 
einer Entfernung der Elektroden von 1 cm und einer Stromstiirke von 

Menge der letzteren. Die Resultate sind gut. W I I I .  

100-150 ccm Knallgas in der Stunde. \!'ill. 

Zur elektrolytischen Bestimmung des Nickels und Kobelts 
ron H. F r e s e n i u s  und I?. B e r g m a n n  (Zeitsckr. anal. Chem. 19, 314). 
G i p s  und L n c k o w  haben schon darauf aufmerksani gemacht, dass 
Kobalt und Nickel auf elektrolytischem Wege bestimmt werden kotinen. 
Es ist bekannt, dass die beiden Metalle aim Liisungen, welche freie 
Mineralsauren enthalten, durcb den elektriscben Strom nicht gefallt 
werden kbnnen, wohl aber  aus ammonikalischen Liisungen, aus solchen 
in Cyankalium und aus den niit essigsaurem, weinsaurem oder citronen- 
saurem Alkali rersetzten neutralen schwefelsauren L6sungen. Die 
ammoniakalischen Losungen miissen einen geniigenden Ueberbchuss 
an freiem Ammoniak enthalten. Begiiustigt wird die Ausfallung durch 
die Anwesenheit von scbwefclsaurem Arnmon und nach C h e v e  y und 
R i c h a r d s  durcb phosphorsaures Natrori, beeintrlchtigt dureh die 
Gegenwsrt von Chlorammonium. I n  Beziehung auf die Apparate, 
deren sich die Verfasser zur weiteren Untersuchung des Gegenstandes 
bedienten, muss auf das Original rerwiesen werden. Die Resultate 
sind in zwei Tabellen zusarnmengestellt. Die Ausfallung gelingt am 
besten, wenn bei einer Stromstarke von 300 ccm Knallgas in der 
Stnnde un.d einer Entfernung der Elektroden von +-a cm 200 ccm 
Flissigkeit der Zersetzung unterworfen werden, in welchen 0.1-0.15 g 
Nickel als scbwefelsaures Nickeloxydul, 2.5-4 g Ammoniak und G bis 
9 g wasserfreies schwefelsaures Amnion enthalten sind. Unter die 
nngegebene Menge Ammoniak darf man nieht herabgehen, mehr Am- 
moniak schadet fiir die Bestirnmung nichts, verlangsamt aber die 
Operation. Als Reagens auf Kickel wie Kobalt zur Controlle, ob 
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alles ausgefallt sei , diente Kaliumsulfocarbonat18sung. Die gtin- 
stigsten Verhaltnisse zur Abscbeidung des Kobalts sind genau die- 
selben, wie fiir Nickel. Beide lassen sich sehr gut gemeinschaftlich 
aas den Liisungen abscheiden. Das Ammoniak kann durch kohlen- 
saures Ammoniak ersetzt werden, docb erfordert dann die Operation 
vie1 mehr Zeit. Chlorarnmoniurn, wie auch salpetersaures Ammoniak, 
wirken nachtheilig. Die Gegenwart von phosphorsaurem Natron 

Ueber die Bestimmung des freien in Wasser gelosten Sauer- 
stoffs von J. K i i n i g  und C. R r u n c h  (Zeiteitschr. anal. Cliem. 1.9, 25.9)- 
Vergleichende Versuche zur Bestimrnung des in Wasser gelosten 
Sauerstoffs 1 )  nach der Bunsenschen Methode (mittelst des von 
E. R e i c h a r d t  (Zeitsclrr. anal. Chem. 11, 271) und des ron J a c o b s e n  
und B e h r e n s  construirten, Ton T o r n o e  (Journ. pr. Cliem. N. F. 
XZX, 2109) beschriebenen Apparats; 2) nach der M o hr’schen, und 
3) nach der S c h f i t z e n b e r g e r  und R i s l e r ’ s c h e n  Methode aus- 
gefihrt, haben folgende Resaltate geliefert. 

Der R e i c h a r d  t’sche Apparat erwies sich zu einer yuantitativen 
Bestimmung der in Fllssigkeiten eingeschlossenen Gasrnenge als nicht 
geeignet. Es geschieht leicht, dass durch das Ein- und Ausfliessen 
des Wassers aus der letztcn Flasche i n  die Sammelflasche der Gase 
(siehe die Zeicbnung im Original) Luft voh aussen in die letztere ein- 
gefiihrt wird. Vermeidet man dieses durch Kochen des Wassers in 
der letzten Flasche, so kann doch das aus der Sammelflasche aus- 
tretende Wasser leicht Luft, die aus dem zu untersuchenden Wasser 
berrlhrt, mit fortreissen und so einen Vcrlust bedingen. Der Umstand, 
dass auch in diesem letzteren Falle mehr Luft gefunden werde, als 
den B u  nsen’schen Xbsorptionscoefficienten entspricht, rnacbt wahr- 
scheinlich , dass diese Absorptionscoefficienten der Luft f i r  Wasser 
nicht unter allen Urnstanden Geltung haben. 

Die M o hr’sche Metbode der Sauerstoff bestimmung in Wasser 
liefert stets z i i  hohe Znhlen, ein Resultat, welches dem von T i e m a n n  
und P r e u s s e  gefundenen widerspricht. Man erhiilt aber mit der 
Mohr’sGen Methode stets relativ richtige, unter einander vergleich- 
bare Zahlen. 

Die S c h t i t z e n b e r g e r ’ s c h e  Methode der Sauerstoffbestimmung 
liefert zu niedrige Zahlen. S c h i i t z e n b e r g e r  und R i s s l e r  machen 
selbst darauf aufmerksam , dass wenigstens bei niedriger Temperatur 
die hydroschwefligsaure Verbindung den geliisten Sauerstoff in zwei 
Halften spaltet, deren eine von der reducirenden Verbindung aufge- 
nommen wird, wahrend die andere sich mit Wasser verbindet (etwa 
zu Wasserstoffsuperoxyd). Diese zweite Hlilfte wirkt nicht mehr auf 
die hydroschwefligsaure Verbindung, noch auf den Indigo. Man findet 

schadet nicht, wirkt aber auch nicht besonders giinstig. WI11. 
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so nur die Halfte des Saoerstoffs, wenn man das hydroschwefligsaure 
Natrium mit Kupferlosung titrirt. Man muss daher die nach ihrer 
Yethode gefundenen Sauerstoffrnengen rerdoppeln , um annahernd 
wabrbcitsgetreue Werthe zu erhalten. Wenn aucb der Verlauf bei 
hoherer Temperatur nach T i e m a n n  und P r e u s s e  ein anderer zu 
sein scheint, so ist doch nicht aoegeschlossen, daes selbst dann ein 
Theil des Sauerstoffs sich der Einwirkung auf die hydroschweflige 
Siiure entzieht. Fiir ganz genaue Sauerstoff bestimmungen scheinen 
weder die Mohr’sche noch die S c h u t z e n b e r g e r ’ s c h e  Methode ge- 
eignet. Urn relativ richtige Zahlen zu erhalten, z. B. bei Brunnen- 
wasseruntersuchungen , sind wohl beide gleich gut aneuwenden. Die 
M o h r  ’sche Methode ist fiir periodisch wiederkehrende einzelne Be- 
stimmungen am Platze, weil die Titerfliissiglceiten haltbarer sind. Die 
S c h i i t z e n  b e r g e r ’ s c h e  empfiehlt sich fur Falle, bei welchen eine 
grossere Anzahl Sauerstoffbestimmungen der Reihe nach au-sgefiihrt 
werden sollen. Doch empfiehlt es sich, den Titer des hydroschweflig- 
sauren Ratriums nicht nach einer Kupfer- oder Eisenalaunlosung, son- 
dern nach einem Wasser von bestimmtem Gehalt an gelostem Sauer- 

Zur Beetimmung des Bleies auf maasanalytischem Wege 
von W. D i e h l  (Ze i t sch .  anal. Cliem. 19, 306). Die Methode beroht 
auf der Ausfallung des Uleies aus essigsaurer Losung mit saurem 
ch_rornsaurem Kali und Bestirnmung des Chroms~ureiiberschusses mit 
unterschwef ligsaurem Natron in saurer Losung. Verfasser bedient 
sich einer normal. lialiumbichromatlosung, von der 1 ccm 0.01035 g 
BIei entspricht. Urn die Natriumhyposulfitlosung darauf einzustellen, 
setzt man zu 20-30 ccm der Kaliumbichromatlijsung 300 ccm Wasser 
und 20- 25 ccm verdiinnte ,Schwefelsiiure. Man erhitzt zum Sieden 
ond setzt die Losung des Natriumhyposulfits (etwa 4-5 g im Liter) 
zu, bis die Plussigkeit vollstHndig entfarbt ist. Um ein Erz auf 
seinen Bleigehalt zu priifen, schliesst man mit Konigswasser und 
verdiinnter Schwefelsiiure auf, dampft ab, bis schwefelsaure Dampfe 
weggehen, verdiinnt mit Wasser, kocht auf ziir Losung des schwefel- 
sauren Eisenoxyds , filtrirt und wascht mit schwefelsaurehaltigem 
Wasser aus. Den Riickstand lost man in essigsaurem Ammoniak, 
wlischt gut aus, sauert mit Essigsaure an und titrirt in der Kalte mit 
Kaliumbicbromat. Man setzt dabei einen Ueberschuss der Chromat- 
lBsung von mindestens 2ccm zu, l lss t  4 Stunde steheu und filtrirt 
unter Zusatz einiger Tropfen mit Essigsaure angesauerten essigsauren 
Natrons. Nach dem Ansiiuern rnit Schwefelsaure titrirt man in oben 
angegehener Weise. Weinsaures Ammoniak zur Losung des Bleisulfats 
ist nicht zu verwenden. Ammoniumtartrat reducirt Kaliumbichromat 
selbst in  saurer Losung und freie Weinsiiure 1Bst Bleichromat. 

stoff zu stellen. \VlIl. 

Will. 
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Weitere Xttheilungen uber das Zuruckgehen dea Eisen- 
und Thonerdehaltigen Superphosphate ( B e  r i c h t i  g u n g )  von c. F. 
Me y e r ( Zritschr. anal. Cltrm. 19, 309). Der  Verfasser berichtigt 
wine uber den Process des Zuriickgehens der Phospborsiiure friiher 
ausgesprochene Ansicht (9. dtese Ber.  XIII, 1037) dabin, dass durch die 
Umsetzung ron schwefelsaurem Eisenoxj d rnit einbasisch pbosphor- 
eaurem Kalk ein saures Phospbat entsteht, durch dessen Einwirkung 
auf dreibasiscb phosphorsauren Kalk nahezu ein Drittel der loslichen 
Phospborsaure unliislicb w i d .  Es wird hierdnrch das Zurtckgehen 
der Eisen und Thonerde haltenden Superphosphate erklhrt, doch bleibt 
nicbt ausgeechlossen, dass das saure Eisenphosphat aucli auf andere 
Hestandtheilc der Dingmittel einmirkt uud so das Zurtickgehen der 

Zur Bestimmung des Schwefelgehaltes der Schwefelkiese 
\ 011 B. D e u  t e c o  m (Zeitschr. crna2. Chem. 19, 31;'). Zur Aufschliessung 
der Pyrite dient folgende Methode, welche gute Resultate liefert. 
I g Pyrit wird mit 8 g eines Gemenges von gleichen 'rheilen clilor- 
aauren Iialis, kohlcnsauren Natrons und Chlornatriums in einem be- 
deckten Porcellaritiegel erst zur viilligcn Austrocknung langsam er- 
liitzt und d a m  geschmolzen. Die Masse wird init kocheiidem Wasser 
I)eliandelt, mit dem Niederschlag i n  einen 200 ccm Messkolben ge- 
bracht, aufgefullt und in] Filtrat in  abgeniessenen Theilen die Schwefel- 
ehure bestimmt. WIII. 

Apparat zur Verhiitung des zu weiten Eindampfens von 
Fliissigkeiten, zugleich auch Sicherheitsvorrichtung fiir Wasser- 
bBder und Trockenapparate von M. S a s s  (Zeitsclrr. anal. Cheni. 

Zur Gehaltsbestimmung des Glycerins von w. L e n z  (ZPiEGchr. 
anal. C'hrni. I,Y, 297). Bei \'ergleichung der vorhandenen Glycerin- 
gehaltstabellen zeigte sich sehr wenig Uebereinstimmung. Es wurden 
deshalb von fremden Angaben unabhangige Versuche gemacht, um 
7u einer neuen Tabelle zu gelangen. Der Glyceringehalt eines reinen 
kauflicben Glycerins wurde aus der Kohlenstoff bestimmung der Ele- 
mentaranalyse berechnet und mittelst dieser Zalil der Glyceringehalt 
einer Anzahl ron Lijsungen und dann deren specifiscbrs Gewicht 
und Hrechungsindex bestimmt. Die Brechungsindices sind sowohl 
durch das Rrfraktometer griisster Construction rnit Vorrichtung zur 
Bestimmung der Dispersion, als auch mit dem kleinen Procentrefrakto- 
meter ermittelt. Letzteres ist vie1 billiger und giebt wenigstens ebenso 
genaue Resultate, gestattet jedocb nur die Beobachtung von Rrechungs- 
indices, welche zaischen 1.30 und 1.43 liegen. Mittelst der aufge- 
stellten Tabelle (9. d. Original) kann man den Procentgehalt bis auf 
0.5 pCt. genau bestimnien. Die Bestimrnungen mittelst des Abbe'schen 

Phosphorsaure noch verstarkt wird. \\'Ill 

1.9, *?la). 
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Refraktometers steheii i n  Bezug aof Genauigkeit den areometrischen 
nicht sehr nach, erfordern aber nur wenige Minuten und nur 1 Tropfen 
Fliissigkeit. Wichtig ist es durch ein einfaches Verfahren diese Be- 
stimmungen unabhangig von der gerade herrschenden Temperatur und 
den kleinen Abweichungen des Index zu machen. Dieses ist moglich, 
indeni man zunachst die Refraktion der betreffenden L h u n g ,  dann 
direkt darauf die Refraktion reinen Wassers bestimmt. Die Differenz 
dieser Beobachtung ist eine von der Temperatur und den Storungen 
in der Justirung des Index unabhingige Gr6sse. Um den gesuchten 
Brechungsindex einer Substanz fiir die Temperatur 1 8 O  C. zu finden 
(fur welcbe ein justirtes Refraktometer deli Brechungsindex fiir Wasser 
= 1.333 angiebt) hat man nur die Differenz der Brechungsindices der 
Substanz und des Wassers bei gleictrer Temperatur zu bestimmen 
und zu 1.333 zu addiren. In einer Tabelle sind die Differrnzen der 
aus der vorhergehenden Tabelle bekannten Refraktionen reiner Gly- 
cerinlosungen und reinen Wassers ansgcrechnet, wobei der Brechungs- 
index des reinen Wassers l e i  12.5O-12.8O = 1.3334 angenommen ist. 

Beitrlge zur Eenntniss der Verseifung der Fette von v a n  
d e r  R e c k e  (Zeitschr. anal. Chem. 19, 291). Das Misslingen dcr Ver- 
seifung von Cacaofett rnit Bleioxyd fuhrte zu vergleichenden Versuchen 
der Verseifung mit Rleioxyd, Kali- und Kallihydrat. Diese ergaben 
(s. die Tabelle im Original), dass die Einwirkung dieser Agentien 
auf die Fette sehr rerschieden ist, besonders was die Ausbeute a n  
Glycerin anbelangt. Kaliumhydrat wirkt am giinstigsten. Der Unter- 
schied tritt am deutlichstrn bei den schwerer verseifbaren Fetten her- 
vor. Talg und Cacaofett gehen bei der Rleiverseifung nur Spuren 
von Glycerin. Die Mischung eines leicht verseifbaren Fettes der 
Butter mit einem schwer zersetzbaren wie Cacaofett giebt gleiche 
Mengen Glycerin, wie wenn Butter allein zersetzt wurde. Die ein- 
ma1 eingeleitete Reaktion scheint sich leichter fortzupflanzen. Auch 
das Verhiiltniss der fliissigen und festen Sauren, d. ti. der Sluren mit 
i n  Aether loslichen und unloslichen Bleisalzen ist j e  nach dem Ver- 
seifungsmittrl rerschieden. Die mit Bleioxyd schwer verseifbaren 
Fette werden durch vorheriges rnehrstundiges Erhitzen mit Wasser 
und ein paar Tropfen Schwefelsaure auf 150° leichter rerseifbar. 

WlII. 

WIII. 

Zerstorende Wirkung der Holzsubstanz auf Salicylslwe von 
H. K o l b e  (Journ. pr. Chem. hT. F. Ed.  22, S. 112) vergl. diese Ber. 
XII I ,  1142. In  Folge der Absorption der SalicylsBure durcb die 
Holzsubstanz verdirbt i n  Holzfassern auf bewahrtes salicylirtes Trink- 
wasser, wie friiher mitgetheilt, allmlhlich, indess nur dann. wenn die 
betreffenden Fasser unvollkommen verschlossen sind und in Folge 
dessen Fiiulniss erregenden Stoffen aus der Luft Zutritt gewahren. 
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Salicylirte Flussigkeiteo, die in d i c h  t v e r s c h l o s s e n e n  Fassern auf- 
bewahrt werden, cooserriren sich dagegen, da  die Salicylsiiure wiihrend 
des Liegens die vorhandenen, die Zersetzung einleitenden Stoffe riillig 
zerstiirt, so dass, nachdem die Salicylsaure durch das Holz absorbirt 
ist, der Inhalt keiner weiteren Zersetzung unterliegt, sofern die Luft 
abgeschlossen bleibt. Doebner. 

Des speciflsche Drehungsvermogen der Laktose von E. M e i s s l  
(Jorim. pr. Chenh. Bd. 22, ,?7-103). Bei Untersnchung einer nach 
der Methode ron S o x h l e t  (Journ. pr. Chem. N. F. 21, 227) durch 
Kochen von Milchzricker n i t  verdiinnter Schwefelsaure dargestellten 
nnd durch Urnkrystallisiren aus Alkohol und Methylalkohol gereinigten 
Laktose wurde ein von den Angaben P a s t e u r ' s  und F u d a k o w s k y ' s  
irbweicbendes Drehungsverrnijgen und die Abhiingigkeit desselben von 
der Concentration und Temperatur der Losung erkannt. Aus einer 
Tabelle, in aelcber d ie  Resultate der Polarisationen zusammengestellt 
sind, ersieht man,  dass fir dieselbe Temperatur die specifische 
Drehung proportional dem steigenden Gebalte der Losung an Laktose 
zunimmt, dagegen bei gleicher Concentration der Liisung proportional 
der steigenden Temperatur abnimmt. Allgemein berechnet man fir 
eine Liisung, die P Gewichtsprocente Laktose bei der Temperatur t o  
enthiilt die specifische Drehung nach folgender Gleiebung 

[a],, = 53.583 + 0.0785 P 0.209 t . 
Hiernach ist das specifische Drehungsvermogen der Laktose bei 

17.5O = + 85.08. Dieve Resultate niihern sicb den von P a s t e u r  
gefundenen, wlhrend F u d a k o w s k y  eineri etwa urn 1l0 hiiheren 
Wertb angiebt. In Uebereinstimmung mit den Resultaten der beiden 
genannten Forscher wurde Rirotation beobachtet. Dieselbe nimmt 
anfangs rasch a b  und wird beim Erhitzen sogleich, bei gewohnlicher 
Temperatur erst nach 7 - 8 Stunden constant. Die Concentration 
der Liisungen wurde, nachdern das Drehungsverrn6gen constant ge- 
worden, nach folgender Methode berechnet: 

Urn die Gewichtsprocente P Laktose in einer Liisung, welche ao 

der oben gefundene 
100. CL 

L . d . [a] dreht, zu finden, wird in der Formel P = 

Ausdruck fiir [aID bei to in P- procentiger Liisung eingesetzt. 
Man erbalt 

p =  100 CL 

L . d . (S3.88 + 0.0785 P - 0.209 t 
und wenn 83.883-0.209t = A 

0.0785 = B gesetzt wird 

100 EL a 
B . L . d  2B 
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Den Gehalt an aktiver Substanz in 100ccm erhHlt man auch 
bis auf 0.1 g genau, wenn man annimmt, dass bei 17.5O ein Drehungs- 
grad entspricht innerhalb 

50 und 15O = 0.620 Laktose in 100 ccrn Losung 
15 - 30 = 0.615 - - 100 - 
30 - 4 5  = 0.610 - - 100 - - 
45 - 60 = 0.605 - 100 - 

Man hat  also nur die bei 17.5 abgelesenen Drehungsgrade mit 
dem entsprechenden Paktor zu multipliciren , um die Gewichtsmenge 
Laktose in  100ccm zu finden. Will. 

Ueber den Verzuckerungsprocess bei der Einwirkung von 
verdiinnter Schwefelstiure auf Stbkemehl bei hijheren Tempe- 
raturen von A l l i h n  ( J o u r n . ~ ~ .  Chem. Bd. 22, IS. 46). Der  Verfasser 
hat  durch eine grosse Reihe mannichfach modificirter Versuche den 
Verlauf der Ueberfiihrung des Starkemchls in  Zucker bei Einwirkung 
verdiinnter Schwefelsaure unter Druck studirt. Die iu der Praxis  
gewohnlich angewandte Methode zur Verzuckerung der Stiirke besteht 
bekanntlich dar in ,  das man die rnit Waaver angeriihrte Starke in 
siedende, verdiinnte Schwefelsaure allmahlich eintrsgt. Der  so erhaltene 
kaufliche Starkezucker enthielt indess selten iiber 70 pCt. Trauben- 
zucker, im Mittel aus einer grossen Zahl von Analysen kauflicher 
Sorten 64.7 pCt. Die Versuche des Verfassers, beziiglich deren Details 
auf die Abhandlung verwiesen wird, ergaben, dass der Verzockerungs- 
process wesentlich befordert wird, wenn die Digestion der Stiirke mit 
der  Schwefelsaure unter Druck erfolgt. Die Einwirkurig der ver- 
diinnten Siiure wurde in 3 Versuchsreiben bei 100, 108 und 114O C. 
unteraucht. . Die in jeder Versuchsreihe zur Verwendung kommenden 
Sauren waren 0.1 - 0.2 - 0.5 und 1 procentig. Die Operationen 
wurden in L i n  tner 'schen Druckflaschen von 100 ccrn Capacitat in 
Quantitaten von 10 g wasserfreier Starke und 50  ccm der verdiinnten 
Saure ausgefiihrt. Der  Verlauf der Verzuckerung wurde bis zu einer 
Einwirkungsdauer von 1 6  Stunden verfolgt. Aus den Versuchen er- 
gaben sich folgende Schlusafolgerungen: 1) die Verznckerung der  
Starke durch verdiinnte Schwefelsaure geht um so rascber und voll- 
stlndiger vor sich, j e  concentrirter die Siiure, j e  langer die Einwir- 
kungsdauer und j e  hoher die Einwirkungstemperatur ist; 2) die Menge 
der verzuckerten Starke ist bis zu einer Umsetzung von 40-50 pCt. 
der Einwirkungsdauer proportional, 3) in den splteren Stadien ver- 
llSuft der Process immer langsamer, so dass eine vollstzndige Ver- 
zuckerung, wenn iiberhaupt unter den gegebenen Verhzltnissen mig-  
lich (die Maximalausbeute betrug 94.5 pCt. Zucker), erst nach einer 
unverhaltnissmiissig langen Einwirkungsdauer erreichbar ist ; 4) die 
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Ursache dieser Verzcgerung liegt haoptsachlich in der Widerstande- 

Ueber die Constanz des Kohlenstiuregehaltes der Luft von 
Th. S c h l i i s i n g  (Compt. rend. 90, 1410) lasst sich im $uszUg nicht 
wiedergeben, desgleichen die polemische Abhandlung fiber den Kohlen- 
sauregehalt der Luft von J. R e i s e t  (das. 1457). 

fiihigkeit der Dextrine gegen verdiinnte Sliuren. Doebner. 

430. Rud. Biedermann: Bericht iiber Patente. 
E l i e  C e l e s t i n  E r n e s t  L a b o i s  & L e o n  L o u i s  L a b o i s ,  Paris. 

A p p a r a t e  z u r  D a r s t e l l u n g  v o n  S c h w e f e l k o h l e n s t o f f  u n d  
S c h w e f e l s a u r e  a u s  S c h w e f e l -  u n d  R u p f e r k i e s e n .  (D. P. 10561 
rom 2. November 1879.) Durch einen Rumpf werden die Pyrite und 
Holzkohlen in passendem Verhaltniss in eine verticale Retorte einge- 
fiihrt, welche durch Kohlenfeuer erhitzt wird. Die entwickelten Dlimpfe 
streichen durch eine am obern Theil der Retorte angebrachte seitliche 
Riihre, welche durch einr zweite Feuerung erhitzt wird. Der  aus- 
tretende Schwefelkohlenstoff wird dann in bekannter Weise condensirt. 
Wenn der Pyrit ungefahr 15 pCt. seines Gewichtes verloren hat (was 
erfahrungsmassig festgestellt werden muss), so wird die erwlihnte Rijhre 
geschlossen, und der untere geneigte und aus dem Ofen hervorragende 
Theil der Retorte mit einer Leitung in Verbindung gesetzt, welche in 
einen Pyrit-Riietofen ftihrt. Nach Oeffnung eines Schiebers und einer 
horizontalen Oeffnung in dem Verbindungsstiick werden unter An- 
wendung eines Schiireisens die Pyritmassen in den Riistofen befijrdert, 
wo sie die ubrigen in ihnen enthaltenen 25-30 pCt. Schwefel in Form 
von schwefliger Silure abgeben. Der  Schieber wird geschlossen, so- 
bald frische Pyritmassen erscheinen. Die schweflige Silure wird in 
eine Flugstaubkarnmer und dann in die Bleikammern geleitet. Wenn 
man das Verbindungsstiick zwischen Schwefelkohlenstoffofen und R6st- 
ofen nicht anbringen kann oder will, so werden die heissen Pyritmassen 
aus jenem mittelst eines schliessbaren, eisernen Wagens in den letzteren 
gebracht. 

W. F. N a s t  in Paris. A p p a r a t  z u r  G e w i n n u n g  v o n  A m -  
m o n i a k  a u s  D i i n g e r  u n d  H a m .  (D. €'. 10704 vom 11. Januar  
1880.) Diinger und Harn kommen zusammen mit Kalkmilch in einen 
Kessel zwischen zwei falsche, durchliicherte Boden. Wahrend der 
Ressel urn seine eigene Achse gedreht wird, stromt iiberhitzter Dampf 
durch eine zweischenklige Rohre ein. Die ammoniakalischen Darnpfe 
entweichen durch eine andere Riihre in einen mit einer alkalischen 
Losung gefiillten Behalter, von da  in einen Condensator und dann i n  




