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R e f  e I’ a te. 

Anorganische Chemie. 
Ueber Chromsesquioxyd von H. Moissa n (BUZZ. soc. chim. 

XXXIV, 70-73).  Vergl. diese Berichte XIII, 1740. 
Ueber das Atomgewicht und die wesentlichen Eigenschaften 

des Berylliums v o n .  L. F. N i l s o n  und 0. P e t t e r s o n  (Compt.  
rend. 91, 168) ist in diesen Berichten (XIII, 1451) mitgetheilt. 

Pinoer. 

Ueber Molekularw%rme und Molekularvolumine der sel- 
tenen Erden und ihrer Sulfate von L. 1.”. N i l s o n  und 0. P e t -  
t e r s o n  (Conipt. rend. 91, 232)  ist in d,iesan Berichten (XIII, 1459) 

Ueber das Atomgewicht und einige Salze dee Ytterbium8 
von L. F. N i l s o n  (Compt. rend. 91, 5G) ist in diesen Berichten 

Ueber das Atomgewicht und einige charakterietische Salze 
des Scandiums V O I I  L. P. N i 1 s o n  (Compt. rend. 91, 11 8) ist in diesen 

Chemische AffhWitsbestimmungen von W i I h. 0 s t w a 1 d 
(Joum. p r .  Chem. N .  F. 22, 251). A u s  den Versuchen des Verfassere 
ergiebt sich, dass es gewagt ist die Geschwindigkait ron Reaktioneo 
zur Bevtimmung der Affinitat zu benutzen, da aueser dem Grade 
der Affinitiit auch andere schwer zu controlirende Faktoren die 
Reaktionsgescbwindigkeit beeinflusem. Am wenigsten fand sich die 
Wechselwirkung zwischen Salzsaure und oxalsaureni Kalk von un- 
bekannten Faktoren abhatigig, PO dass i n  diesem Falle wenigstens 
feetgestellt werden konnte, dam bei der Wechselwirkung zwischen 
feeten und fliissigen Karpern ein wirklicher b l e i b e n d e r  Gleich- 
gewichtszustand zu erzielen ist. Von oxalsaurem Kalk,  Ca C, 0, 
t H ,  0, wurden bei 20° durch .$ normale Salzsfure constant 7.23 pCt. 
der der vorhandenen Salxsaure aquivalentcn Menge gelost. Von der 
urspriinglichen Anordnung der Stoffe ist dieses Gleichgewicbt unab- 
hangig. Zwar erhalt man beim Zusammenbringen von Oxalsliure- 
losung und Chlorcalcium bei Gegenwart von Salzsaure anhnglich vie1 
mehr Oxalsaure in Losung, allein nach Verlauf von 6 Wochen finden 
sich auch nur 7.23 pCt. der Oxalsaure, welche der vorhandeoen 
Salzsaure entsprechen in Liisung. Erwarmt man das Gemenge von 
oxalsaurem Ralk und Salzsaure, so liist sich vie1 mehr Oxalsaure 
auf, doch stellt sich nach 3 -4 Tagen das Gleicbgewicht wieder her. 

mitgetheilt. Piiiner. 

(XIII, 1430) bereits mitgetheilt. Pinnor. 

Berichten (XIII, 1439) mitgetheilt. Pinner. 
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Wendet man den oxalsauren Kalk entwassert a n ,  so befinden sich 
statt 7.2 pCt. anfiinglich 9 pCt. Oxalshure in Losung, nach 24 Stunden 
jedoch findet man ebenfalls 7.2 pCt. Filtrirt man den durch Oxal- 
saure in Chlorcalciurn gebildeten Niederschlag ab und hringt ihn lioch 
feucht i n  halb norriiale Salzsaure, so l i k t  sich anfiinglich viel rnehr 
Oxalsaure a1s 7.2 pct .  Erst  nach mebreren Wochen tritt das Gleich- 
gewicht ein. In  einigen Tagen jedoch kann es hergeetellt werden, 
wenn man die Fliissigkeit erwlrmt oder rnit entwassertern Kalk- 
oxalat scliiittelt. Dies hangt dainit zusnmmen, dass der ails Oxal- 
slurelosung rnit Chlorcalciurn soeben gefiillte Niederschlag zwischen 
2 und 3 Aeq. Krystallwasser enthalt, w*t=lche erst irn Laufe rnehrerer 
Wochsn bei gewohnlicher Temperatiir oder in kurzer Zeit beim 
Kochen his auf 1 Aeq. verringert werden. Bei anderen Cornbinationen 
firidet ein bleibendes Gleichgewicht ebenfalls statt, tritt aber erst sehr 
viel spiiter ein. So wird bei der Urnsetzurig zwisclien 4 normaler 
Chromsaure und Chlorbaryum ein Gleicbgewicht nach 168 Stuhden 
noch nicht erreicht, wahrend es bei +, =&, -& normalen Losungen 

Ueber die Loslichkeit des Chlors im Wasser von B e r t h e l o t  
(Compt. rend. 91, 191). Das Wasser liist j e  riach der Dauer des 
Einleiteils u n d  nach der Illtensitit des Lichts bei derselhen Telnperatnr 
verschiedene Mengen Chlor; bei 12O lost 1 L Wasser durch Siittigung 
i n  einer reinen Chloratrnosphare 4.0 g Chlor , bei larigem Enleiten 
6.0g. Die erste Menge (4 g)  schrint nach B e r t h e l o t  der wahren 
Liislichkeit zu entsprecheri, alsdann sollen sich Oxycblorverbindungen, 
H CIO etc. bilden. Aucli die Lijsungswiirrne variirt zwischen 1.5- 
3 . 7 7 ~ .  In concentrirten Losungen von CaC12, MgCI,, MnCI, ist 
die Liislichkeit geringer, so fur 1 L der Liisungen von CaCI,  + 
15 H,O = 2.45 g, MgCI, + 15 H,O = 2.33 g ,  MnC1, + 11 H,O 
= 2.0 g ,  und die Lijslichkeit wiichst rnit der Verdiinnung dieser 
Fliissigkeiten. So lijst die erwahnte ChlorrnagnesiurnlBsung, wenn sie 
rnit dem 10-fachen Vol. Wasser verdiinnt wird, bis 5.5 g Cblor aufs 
Liter. Bei Salzlosungen wiirden also Sauerstoffverbindr~ngen dea 
Chlors nur in verdiinnten Losungen entstehen konnen. Anders rer- 
halt sich concentrirte Salzsiiure. Diesclbe liist viel reichlicher Chlor 
als reiues Wasser, so eine Salzsaure. die ca. 33 pCt. Salzsiiure ent- 
halt,  bis 11 g Chlor, bei verdiinnter Salzslurc dagegen nibert sich 
die Liislichkeit wieder der des reinen Wassers. Die Wiirmeentwickelung 
(fiir j e  35.5 g Chlor) ist bei der Liisung des Chlors in Salzsiiure auch 
viel betrachtlicher, 4.7", und B e r t h e l o t  nirnmt daher a n ,  dasa in  
diesem Falle die Verbindung HCI, entstehe, die nur bei Gegenwart 
von viel freier Salzsiiure cxistenzfahig sei und erinnert a n  die Loslicb- 
keit von Brom in Bromwasserstoff, von J o d  in Jodwaeserstoff, die 

in 72 Stunden schon eintritt. Mylios .  

Polyjodide etc. Piuuer. 
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Ueber die Derstellung des Chlors von B e r t h e l o t  (Compt. 
rend. 91, 250). Die Natur der bei der Chlorbereitung aus Braun- 
stein und Salzsaure entstehenden, schon von F o r c h h a m m e r  beob- 
achteten braoneo Fliissigkeit zu ergriinden, hat B e r t h e l o t  eine Reihe 
von Versuchen angestellt. Diese Fllssigkeit wird nur durcb Kochen 
entfarbt und lasst bei grosser Verdiinnung mit Wasser Mangansuper- 
oxyd fallen ( F o r c h h  a m m e r ) .  Eine concentrirte Manganchlorfirl6sung 
nimmt bei der Sattigung mit Chlor bei 12" nur 2 g Chlor auf I L 
der Fliissigkeit auf, d. h. etwa balb so vie1 als 1 L Wasser. Rei 
sehr anhaltendem Einleiten von Chlor losen sich bei 19" 3.5 g des 
Oases, aber bald setzt sich etwas Mangansuperoxyd ab. Noch niebr 
MnO, setzt sich aus dieser Lijsung beim Verdunnen derselben mit 
Wasser ond namentlich mit Chlorwasser ab. Andererseits lost sich 
Mangandioxyd in concentrirter Salzsanre vollstgndig unter geringer 
Chlorentwickelung zu einer braunen Fliissigkeit. Ferner verrnab eine 
concentrirte Manganchlorurlosung, welche mit einem halben Volumeti 
concentrirter SalzsHure vermischt i s t ,  bei 14O 5.9 g Chlor pro Liter 
aufzuliisen und bei dem Verdiinnen der sauren Lijsung mit dem 10- 
fachen Vnlumen Wasser 5.35 g. Im ersten Fall entsteht eine braune 
Flissigkeit und auch nach Monaten setzt sich kcin MnO, ab ,  im 
zweiten Fall entsteht anfangs weder Fiirbung noch Kiederschlag, jedoch 
nach mehreren Wochen scheiden sich Spuren von M n O ,  ab. Im 
ersteren Fall ist die Warmeentwickelung bei der Buflosung des Cblors 
(berechnet auf 35.5 g Chlor) fur die ersten 1.57 g = 4.6c, fur die 
darauf fogenden 0.51 g = 3.2c und die letzten 0.24 g = 3.3c ,  und 
Hr. B e r t h e l o t  fnlgert daraus, dass die braune Liisung leicht zer- 
eetzliches perchlorirtes Chlorhydrat des Mangans (HCI, + n Mn CI, 
oder MnC12 + nHC1) enthalte, welches nur bci Gegenwart von 
Salzsiiure entstehen kann. Piuuer. 

Untersuchungen uber Ozon ron P. H a u t e f e u i l l e  und J. 
C h a p p u i s  (Compt. rend. 91, 228). Verfasser haben den Einfluss dcr 
Temperatur und des Druckes bei der Ozonbildung quantitativ bestimmt 
und in folgender Tabelle zusammengestellt: 
- .- . -_ - -. 

Tension des Ozons Gewichtsverhlltniss I Tension 
des 

- 

1.48 
- 

0.058 
- 

-23" I 0" I 20' Sanerstoffu I 
I 

I 0.914 1 0.149 0.106 
0.201 I 0.152 ' 0.125 

0.191 0.153 0.104 
0.181 I 0.137 0.089 

0.201 ~ 0.1525 ~ 0.112 

760 
380 
300 
225 
180 

82.84 53.96 
38.76 31.54 
30.60 22.20 
22.95 1 15.52 
16.55 1 10.52 

108.70 
51.65 
40.20 
24.80 
22.30 

- 
0.0117 
- 

0.0118 
- 



1973 

Es nimmt also bei Verrninderung des Druckes, unter welchem 
der zu ozonisirende Sauerstoff sich befindet, dies Mengenverhaltniss 
des entstehenden Ozone zum Sauerstoff nicht erheblich a b  (bei O o  so- 
gar bei Abnahme des Druckes von 760-225 zu). Dagegen ist die 
Menge des entstehenden Ozons bei 29O nur etwa halb so gross wie 

Ueber die Dampfdichte des Jods Ton L. T r o o s t  (Compt. 
rend. 91, 54). Hr. T r o o s t  hat die Dampfdichte des Jods  mit dem 
von ihm urid S a i n t e  C l a i r e - D e v i l l e  friiher benutzten Apparat so- 
wohl bei sehr boher Temperatur als bei der Temperatur des sieden- 
den Schwefels unter rerschiedenem Druck wieder bestimmt und hat 
dabei folgende Werthe gefunden : 

bei 1235O - D = 5.82, bei 1241 - D = 5.71, bei 1250 - D = 5.65, 
bei der Ternperatur des siedenden Schmefels bei dem Druck von 
768"" D =  8.70, ron  67.2"" D = 8.20, von 48.6mm D = 7.75, 
von 48.57"" D = 7.76, von 3P.5ZNm D = 7.35. Es wird also die 
normale Dichte des Joddampfs (8.8) auch verringert bei verhaltniss- 
mzssig niederer Temperatur, wenn der Druck sehr klein wird und 
Hr. T r o o s t  glaubt daber, dass weder eine Dissociation des Jod-  
dampfes, noch eine Umwandlung des Jods in eine isomere Modifikation 
anzunehmen sei, sondern lediglich, dass der AusdehnungscoEfficient 
des Joddampfes niit der Temperatur und mit dern Druck sich lindert, 

bei -23O. Pinuer. 

nicht dem M a r i o  t t e -  G a y -  L us  s a c'scben Gesetz folgt. Piriner 

Ueber Erbium yon P. T. C l e v e  (C'ompt. rend. 91, 381). Hr. 
C l & v e  hat Erbinerde nahezu irn Zustand der Reinheit, mit nur Spuren 
von Thnlin- und Holrnirierde, dargestellt (was friiher unter Erbinerde 
verstanden wurde, war ein Gemenge der drei Erdan) und das Atom- 
gewicht des Erbiums zu 1GG bestimmt. Das Erbiumoxyd, E r 2  0,, be- 
sitzt eine sehr schone und reine Rosafarbe, die es auch bei starkem 
Gliihen behlilt, ist langsarn in Sauren loslich und hat das specitische 
Gewicht 8.64. Seine Salze besitzen eine sehr schon intensiv rothe 
Farbe. Das N i t r a t ,  E r ( N  Os)6 + 10 H, 0, bildet grosse luftbe- 
stiindige Krystalle, das S u l f a t  enthlilt 7 H ,  0, das Kaliumerbiumsulfat, 
E r K ( S O 4 > *  + 2H20, ist sehr liislich i n  kaltem Wasser, ebeiiso das  
Salz, ErN H,  . ( S O , ) ,  + 4H,  0. Das Selenit, ErzO,  . 4 S e 0 ,  . 5 H ,  0, 
entsteht als krystallinischer Niederschlag aiif Zusatz von Alkohol zur 
Mischung von seleniger Sliure und Erbiumnitrat, das Oxalat Er, (C, O , ) ,  
+ 9Hz0 ,  scheidet sich aus heisser saurer Losung in rothen Krystallen 
aus. Das Formiat ist ein rothes kauri1 krystallinisches Pulver, das 
langsam sich in Wasser lost und nach dem Abdampfen der Liisung 
allmahlich ans der syrupdicken Lsuge in schiinen rothen Krystallen 
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Er, (CH0, )6  + 4H20 sich aussc,heidet. 
+ 21H,O bildet rothe Prismen mit riolettem und griinem Reflex. 

Das Platocyanat Er2Pt,Cy,, 

Pinner. 

Ueber das Thulium von f'. T. C l e v e  (Compt. rend. 91, 328). 
Hr. C l h v e  hat vor eiriem Jahre niichgewieseri, dass das fruhere Er- 
bium aus 3 Metallen besteht, Erbium, Thulium und Holmium von 
ihm genarint. Das Thtiliuni, welchee in nur geringer Menge i n  dcrn 
Rohninterial sich belindet, ist weiss, ebenso sind seine Salze unge- 
fiirbt ; aher deren Lihungen zeigen zwei A bsorptionsstreifeii, von 
denen der eine sehr stark und im Roth, der andere sehr breit und 
in1 Blau ist. Das Atomgewicht des Thulinms ia t  ca. 129.6 oder 170.7. 
je niichdrui das Element zwei- oder dreiwerthig nrigeuommen wird. 

Pi nn er. 

Die Wirkung des Lichts auf die loslichen Jodide und Um- 
risse einer neuen aktinometrischen Methode ron A. L e e d s 
(Amer. chem. soc. 1880, 249 und C h e w  A'ews 42, 147). Zur Zersetzung 
von Jodiden durch SRiiren im intensivsten Sonnenlicht, wie in der 
Dunkelheit, is! die Gegenwart von Sauerstoff nothwendig; in ge- 
schlosnenen GefLssen erfolgt selbst bei melirstiindigem Erhitzen auf 
105O wcder in rerdiinnten, noch in concentrirten Liisungen Zersetzung. 
Eine iiusnahme macht die SalpetersHure, die schon fur sich i m  Sonneti- 
licht zersetzt wird. In  Gegenwart von Sauerstotf erfolgt die Zer- 
setzung irn Licht wie im Dunkeln nach der Gleichung: 4MJ +AHA 
-t 0, = 4 M A  + 2 H ,  0 + 2J , ,  worin A ein eitiwerthiges SBure- 
radikal ist. Die Menge des in Freibeit gesetzten Jods wicbst im 
Licht wie im Dunkeln proportional mit der concentration u n d  bei 
gleicher Concentration proportional mit der Zeit, wahrend welcher 
die Liisung dem Licht aiisgesetzt ist. Bei gleicher Lichtintensitat und 
Hqiiivalenten Mengen S l u r e  verhalt sich die Wirkung der Salzsiiure 
zii der von $H,SO, wie 1.45: 1. Ein bestimmtes Verhsltniss scheint 
auch derselben Saure grgeniiber zwischen verschiedenen Metallen in 
den Jodiden zu bestehen. Ein grosser Theil der Abhandlung ist eioe 
Polemik gegen einen Artikel von S m i t h  in den Chem. News 41, 211. 

Die bei der Zersetzung Bquivalenter LBsungen von Jodiden 
geltenden Gesetze von A. L e e d s  (A,mer. chem. SOC. 1880, 270). I n  
Tabellen ist die Wirkung der  Schwefelsaure und Salzsiiure a u f  
Kalium-, Lithium - und Cadmiumjodid zusammengeatellt iind zwar 
bei Sonnenlicht, bei dern viel s t l rker  wirkenden elektriscben und 
dem viel schwachern Magnesiumlicht: weiter die BeeintrRchtigong 
der Wirkung durch Zuciatz ron S t l rke ,  die Wirkung organischer 
SLuren und endlich die Wirkung der Sonnen- und elektrischen Strah- 
len, nachdem sie diirch Absorptionsmediti, wie Ammoniumkupfersulfat, 

Bchotten. 

Raliumcliromat und Fuchsin gegangen sind. S clio tt en. 
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Ueber die LBslichkeit des Platins in Schwefelsawe von 
S c h e u r e r - R e s t n e r  (Compt. rend. 91, 50). Vollig reine Schwefel- 
saure ist ohne Wirkung auf das Platin, dagegen wird das Metall an- 
gegriffen, wenn die SBure auch nur geringe Spuren von salpetriger 
Saure enthalt, und um SO s t l rker ,  je concentrirter die Schwefelsiiure 
ist. Selbst wenn sie scliweflige SHure enthalt, wird diese beim Er- 
hitzen ausgetrieben , wahrend die vorhandene salpetrige S iure  sich 
nur wanig beim Kochen der Sch wefelsaure vermindert. Eine urspriing- 
lich 94.84procentige S l u r e  wurde auf ein Viertel eingedampft und 
dadurch auf 98.45 pct. gebracht. Dieselbe enthielt vor der Concen- 
tration 9 3  Millionstel, nach der Concentration 89 Millioristel N, 0, 
und verrnocbte noch Platin atifzuliisen. Fcrncr liisten 60 g Saure, 
welche 0.01 pCt. Pi, 0, enthielten, bei zweistiindigem Kochen 2 mg 
Platin sof .  Eine vollige Zersfiirung der adpetrigen Siiure gelingt 
nur diirch Zusatz von Ammoniumsulfat zur Schwefelsaure, wie 

SecundLre Reaktion zwischen Schwefelwasserstoff und 
Nstriumhyposulfit von F. Rel l r rmy (Compt. rend. 91, 330). Wenn 
man schwefligsaures Natrium mit loslichem (krystallisirtem) Schwefel 
kocht, so erhalt micn ohno jede Nebenerscheiriung unterschwefligsaures 
Natriuni. Wenn man aber unliislichen Schwefel, erhalten durch Aus- 
ziehen der Schwefelblumen mit Schwefelkohlenstoff, anwcndet, so 
beobachtet man wahrend des Kochens Geruch nach Schwefelwnsser- 
stflff und die filtrirte Fllssigkeit fiihrt wahrend des Erkaltens fort 
Schwefelwasserstoff auszuhauchen und lfisst neben den Hyposulfit- 
krystalleo wei9sc.n Schwefel sich ansscheiden. Der amorphe Schwefel 
lost sich in vie1 griisserer Menge in kochender NatriumsulfitlBsung 

Einwirkung von Antimonpentachlorid suf Schwefelkohlenstoff 
van A r m a n d  B e r t r a n d  und E t .  F i n o t  (Bull. SOC. d i m .  XXXIV, 201). 
Sorgt man beirrr Vermischen der beiden Componenten fur Abkiihlung, 
so erstarrt die Masse zu Krystallen, welche die Eigenschaften des 
Antimonsulfoclilorids (Clogz)  zeigen. Wird gelinde erwarmt, SO er- 
halt mail Antimontrichlorid und Schwefel (KI ei  n). Die Reaktion 
verliiuft demnach im Sinne folgender Gleicbungen: 

2 SbCI, + CS, = 2 SbCl ,  S + CCI, 

P e 1 o u z e i h n em pfohlen hat. Pinner. 

auf als der krystallisirte. Pinner. 

2 SbCI, S = 2 SbC1, + s,. Gabriel. 

Ueber einen Dirtmentkrystall von H. B a k e r (Chem. societ. 1880, 
I ,  579). Die Messung eines irn Besitz des Hrn. R o s c o e  befindlichen 
siidafrikanischen Diamanten ergiobt durch die glnzliche Abwesenheit 
tetracdischer Ecken die holoEdrische Gestalt desselben. 

Ueber einige hohere Oxyde des Mangans und ihre Hydrate 
von V. H. V e l e y  (Chem. societ. 1880, I, 581). Das durch Einleiteo 

Schotten. 
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von Chlor in Manganacetatliisung dargestellte Manganauperoxyd hat  
die Zusammensetzung MnO . 5  MnO, mit wecbselnden Mengen Was- 
sers. I m  Luftstrom erhitzt beginnt dieses Oxyd bei lSOo Sauerstoff 
zu absorbiren und verwandelt sich in die Verbindung M n O  . 11 MnOz 
. H,O. Beim Erhitzen im Sauerstoffstrom beginnt die Absorption 
schon bei looo; es entsteht MnO . 2 3 M . n 0 2 .  2 H,O; niemals, auch 
nicht unter den giinstigsten Bedingungen, Mn 0,. Schotten. 

Ueber Pentathions%ure ron T. T a k n m a t s u  und W. S m i t h  
(Chem. societ. 1880, I, 592). Entgegen den Resultaten von S p r i n g  
(Ann. 199, 107) beweisen die Autoren die Existenz der Pentathion- 
saure in W a c k e  nroder'scher Losung - hergestellt durch Einleiten 
von Schwefelwasserstofl in eine L8sung von Schwefligsaure und Ab- 
filtriren des Schwefels unter Zusatz von etwas frisch gefalltem Ba- 
ryumcarbonat. Sie beweisen sie durch direkte Analysen, durch das 
Verhalten der Siiure gegen Alkali und ferner durch die Synthese 
einer identischen Saure nach der Gleichung: 

3 P b S , O ,  + 2 H J  + 2 J, = H 2 S , 0 s  + 3 P b J z  + SO,. 
In  einer Tabelle werden die Reaktionen der PolythionsLuren 

Ueber die Existenz und die Eigenschaften des Phosphor- 
pentajodids von F r a n k  H s m p t o n  (Chern. News42, 180). Eine ge- 
wogene Menge Phosphor in Scbwefelkohlenstofflosung wurde mit etwas 
mebr als der zur Bildung von Pentajodid nothwendigen Menge Jod 
innerhalb einer Atmosphare von trocknem Stickstoff gemischt, der 
Schwefelkohlenstoff uiid das iiberschuseige J o d  bei 45 -50" unter 
Druckrerminderung entfernt nnd das Produkt mit iiberschiissiger 
Natronlauge versetzt, wahrend der Apparat mit Eis gekiihlt wurde. 
Aus der Menge der gebildeten Pbosphorsaure, phosphorigen und Jod- 
wasserstoffsaure liess sich berechnen, dass ein Gemenge von 80 pCt. 
PJ, und 20 pCt. PJ, zereetzt worden war. Demnach besteht zwar 
ein Phosphorpentajodid, ist aber so unbestiindig, dass es bei 50° be- 
reits in Phosphortrijodid utid J o d  zerfallt. Die zum grossten Theil 
aus  Phosphorpentajodid bestehendc Masse hatte das Anselren diinner, 
fast schwarzer Prismen, welche sich wesentlich von den aus Schwefel- 

Ueber eine neue isomere Modifkation des Aluminiumhydrats 
von D. T o m m a s i  (Compt. rend. 91, 231). Lasst man durch Ammo- 
niak gefalltes Aluminiunihydrat mit Wasser mehrere Monate in Re- 
riihrung, so verliert es ohne seine Zusammensetzung zu andern seine 
Loslichkeit. Concentrirte Salzsaure und Salpetersaure losen es erst 
nach langer Zeit, Essigsiiure so gut wie gar nicht, nur concentrirte 
Schwefelsaure verbindet sich sofort mit ihm. (Dass das Aluminum- 
hydrat beim Aufbewahren unter Wasser allmalig seine Leichtliislich- 

nebeneinander gestellt. Sclio tten. 

kohlenstoff anschiessenden Jodkrystallen unterschieden. Mylius. 
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keit in Sauren und Alkalien verliert, ist eine liingst bekannte That- 

Ueber die Entstehung griiner bestwdiger Chromchlorid- 
krystalle von A. M e n g e o t  (Compt. rend. 91, 389). Wenn man eine 
mit Salzsiiure versetzte Kaliumbichromatlosung langsam verdunsten 
Iiisst, so erhiilt man schijne tiefviolette Cbromcbloridkrystalle, daneben 
kleine griine Krystalle, die in Wasser loslich sind und ihre griine 
Farbe behalten, wabrend sonst die griine Modifikation der Chromoxyd- 
salze nur bei 10Oo entsteht, amorph ist und allmiilig in die violette 

Ueber WoBamborstLure ron  D. K l e i n  (Compt. rend. 91, 415). 
Wenn man zu einer kochenden alkalischen Wolframsaurclijsung Bor- 
siiure setzt, so entsteht neben Roraten parawolframsaures Salz. Bei 
Anwendung von Natronsalz erhalt man neben Boraten nur amorphe 
Massen. Dagegen entstehen bei Anwendung von wolframsaurern Kalium 
ausser Kaliumboraten verschiedene krystallisirte Salze, von denen bis 
jetzt nur die in spitzen Krystallen sich abscheidende Verbindung 
2K,O.2H20.B20,.9W0, + 11H,O analysirt worden ist. Es 
liist sich in 1.8 Theilen kaltem und in +- l& Theilen heissem Wasser. 

Ueber Fluorverbindungen des Urans von A. D i t t e  (Compt. 
rend. 91, 115). Wenn man das  griine Uranoxyd, U,O,, mit starker 
Flusssaure behandelt, SO findet namentlich beim Erwarmen auf 50° 
unter schwacher Wasserstoffentwickelung rasche Einwirkung statt und 
es scheidet sich ein sehr feines, leichtes, griines Pulver, UO,  F, , ab, 
wabrend aus der gelb gewordenen Lijsung bei vorsichtigem Abdampfen 
die Verbindung U F, . 8  H F  auskrystallisirt. Dieses Pluorwasserstoff- 
Uranhexafluorid schmilzt beim Erhitzen im geschlossenen Platintiegel, 
entwickelt Flusssaure und Spuren der sparer zu erwahnenden Ver- 
bindung UOF,.  Beim Erhitzen an dcr Luft  zersetzt es sich schnell 
unter Bildung schwarzer Krystalle von Uranoxydul und ron Uran- 
fluorid, U F , ,  welches leicht in Wasser liislich ist. Das erwiihnte 
griine Uranylfluorid , UO, F,, welches unter Wasserstoffentwickelung 
auch durch Erhitzen von Uranoxydul mit concentrirter Flusssaure ent- 
steht, ist unliislich in Wasser, sehr wenig lijslich in heissen verdiinnten 
Sauren, ausser in Schwefelsiiure und Kijnigswasser, giebt in  kochender 
SalzsHure gelijst mit Ammoniak einen griiulich braunen Niederschlag 
von Uranoxydulhydrat und liefert beim Erhitzen im geschlossenen 
Tiegel neben schwarzem Uranoxydul ein leichtes, aus gelblich weissen 
durchsichtigen Nadeln bestehendes Sublimat Uranoxyfluorid , U 0 F,, 
welches sehr leicbt mit gelber Farbe in Wasser liislich ist, in der 
Rotbgluth schmilzt, unmittelbar darauf sich verfliichtigt und beim Er- 
hitzen an der Luft sogleich zn Uranoxydul sich zersetzt. 

sache.) Pinner. 

Modifikation tiibergebt. Pinner. 

Pinoer. 

Pjnner. 



Ueber e d g e  Fluorverbindungen des Urans mit den Alkali- 
metallen von A. D i t t e  (Compt. rend. 91, 166). Durch die Einwir- 
kung eiiies neutralen Alkalimetallfluorids auf das griine Uranoxyd, 
U3 0,, entstehen schone nnl6sliche Krystalle der Formel UO, F, . 4  M F. 
Wenn man zu geschmolzenem uud durcb etwas Kaliumcarbonat 
schwach dkaliscb gemachtem Fluorkaliuni das griine Uraiioxyd setzt, 
so verwandelt sich Jasselbe iiach wenigen Augenblicken in gelbe, 
durchsichtige, sehr glaneende, i n  Wasser unlijsliche Flitter, UO, F, . 4 K F ,  
welcbe regulare sechsseilige, dunne,  auch beim Gliihen an der Luft 
sich nicht rerandernde RIltter darstellen, sich mit Leicbtigkeit i n  ver- 
diinnten dauren losen und nach dern Mischen mit Salmiak beim 
Gliihen im Wasserstoffstrom in Uranoxydul und Kaliumchlorid fiber- 
gehen. Dieselbe Verbindung entsteht aucli, wenn man griines Uran- 
oxyd in geschmolzenem Fluorwasserstoff - F l u o r k a h m  lijst und die 
Liisung mit Kaliumcarbonat neutralisirt. Wenn man jedoch die Masse 
mit heissem Wasser behandelt, so lost sich zuerst nur Fluorkalium, 
wahrend ein gelbes I<rystallpulver zuruckbleibt, welches dann eben- 
falls sich aufliist. Heim Erkalten scheidet sich das  Salz UOF, . 4 K F  
+ + H , O  oder + 3 N,O aus. Dieses Salz entsteht auch auf Zusatz 
von Potasche zur Losung des griineri Uranoxyds in  Flusssaure. A u s  
einer LBsung iri Floorwasserstotf- Fluorkalium scheidet sich das Salz 
bei 50-600 mit 1 H,O aus. I n  gleicher Weise konnen erhalten 
werden die Verbindungen UO,F,  .4 R b F ,  UO,F, .4 NaF,  UO,F, 
. 4 L i F  und UO, P, .4 TIP, letzteres wegen der Fliichtigkeit des 

Ueber die Zersetzbarkeit des Calomel von P h i l .  H o g l a n  (Chem. 
News 42, 178). Die experinientelle Priifung einer Behauptung von 
V e r n e ,  dass Calouiel weder durch Chloride der Alkalimetalle, noch 
durch organische SBuren i n  Quecltsilberchlorid verwandelt werde, er- 
gab,  dass deniioch eine solche Umwandluug, wenn auch in unbe- 

Die Zusammensetzung eines krystallisirten Sakes, welches 
durch Einwirkung von Schwefelshre mit einer Spur Salpeters'kure 
auf Quecksilber in der K2lte entstanden war, wurde durch P h i l i p  
B r a h a n i  (Chem. Xezcs 42, 168), der  Povnrttl H g H S O ,  ent.sprectrerid 
gefunden. s a u r e s cli w cf e 1 s a u r  e Q 11 e c k s i I b e r o x y  d u 1 
biidet rhombische Prisnien, welche nur unter concentrirter Schwefel- 
sHure d u d s i c h t i g  blcitien , an der Luft aber uiiter Wasseraufnnhme 
se hr rasch in sch we fel sa u res Q u  ec ksi I beroxy d u 1 u n d Scti w e felsi u re 

Ein Vorlesungsversuch ron  He 11 r y L e ffm a n n (Cheni. Xeccs 42, 
118). Statt \\'asser durch glchendes Eisen zu zersetzen, kann man 
eineu analogen Versucli bcquemer ausfiibren, indem man Magnesium- 

Pluorthalliuma schwierig darstellbar. Pinuer. 

deuteridem Maasse, bei Kijrperwiirme stattfindet. Myliou. 

Dieses 

zerfallen. hlylius. 



band in einem Verbrennungsrohr iiber looo erhitzt, durch Wasser- 
dampf die Luft austreibt und wahrend der Dampf auch ferner durch- 
streicht, das Band an eiriem Elide zum Gliihen britigt. DHS Gliihen 
setzt sich dann van selbst im Daoipfstrom fort, wlhrend der frei 

Ueber die Anwendung von Membrandialysatoren zur Ge- 
winnung des Jodes aus den Varech-Stiften ron J. P e l l i e u x  und 
E. A 1 I a r J (Bull. soc. chitn. XXXIV, 197-20 1 ). Die Varechpflanzen 
konnen nicht in drm Maasse, wie man sie sammelt, eingeiischert 
werden, sondern bleiben griisstentheils einige Zeit liegen; wiihrend 
dessen geratheii sic i n  Giihrong, und sondern eine Fliissigkeit ab, die 
neben organischen Materieii betrlchtliche Mengen Jodes enthllt. Wurde 
diese Fliissigkeit eingeengt auf  32" B. und sctiliesslich verascht, so 
erhielt man bei einem Versuch mit 1 L nur 1.315 g Jod, whhrend eine 
gleiche Meiige der Flussigkeit dialysirt 9.33 g in dem diffundirten, 
und 1.109 g Jod in dem nicht diffundirten Antheil aufwies. Die Ver- 
fasser verfahren derunach in der Kiirze folgendermassen : Die beim 
Veraschen der Varechpflanzen abzieheiiden heissen Gase streichen 
Bber die in geeigneten Gefsssen befindlichen Varechsafte, welche einer- 
seits concentrirt werdeu, audererseits die beim Einhschern u. A. ver- 
fluchtigten Jodide aufnebmen. Haben die Laugeii eine Concentration 
von 32-40° B. erreicht, so dialysirt man sie und gewinnt krystalli- 
sationsflbige Flussigkeiten , aus deneri ohiie Calcination Jod abge- 
schieden werden ltann. Die Dialyse verlluft in der Whrme zehnmal 

werdende Wasserstoff gesammelt wird. Mjlius. 

so schnell nls in der Khlte. Gabriel. 

Organische Chemie. 

Ueber das Alkannin von G. C a r n e l u t t i  und R. N a s i n i  (Gazz. 
chim. X, 383, siehe diese Rerichte XIII, 1514). 

Ueber das Aethylnaphtalin \-on G.  C a r  n e 1 u t t i (Guzz. chim. X, 
388, siehe diese Berichte XIII, 1671) .  

Ueber die Zersetzung von Nitrososufhydantoin durch Baryt 
und uber eine neue S&ure, die Nitrosothioglycolsaure von M a  1 y 
und A n d r e  a sc h ( W i e n .  Akad. Rer. 81,234; siehe dieseBerichteXIII ,601) .  

Ueber die Verbrennungswtirme organischer Verbindungen 
(Schluss) voii C. v. R e c h e n b e r g  (Joum. pr .  Chem. N. I?. 2 2 ,  2'23). 
Es muss aiif das Originti1 verwiesen werderi. 

Ueber das Verhalten der Chinaalkaloide gegen ubermangan- 
saures Kalium von S. H o o g e w e r f f  und W. A. r a n  D o r p  (Ann. 
Chem. 204, 84 - 11 8). Verfasser berichten ausfthrlich uber die Er- 
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gebnisse ibrer Versucbe bei der Oxydation der Cbinaalkaloide und 
beschreiben die Pyridintri- und Dicarbonsaure und deren Salze. (vgl. 
diese Ben'chte X, 936; XII, 158, 1287; XIII, 61, 151.) Pmner. 

Untersuchung der Einwirkung des Zeien Saueretoffs auf 
bromhaltige Molekiile , deren Kohlenstoffatome untereinander 
mehrfach gebunden sind von E. D e m o 1 e (BUZZ. SOC. c h h .  XXXIV, 
201-207). Die bereits f r iher  (diese Berichte XI, 1307) geschilderte 
Reaktion der Umwandlung von Dibromiithylen, C 2 H 2 B r 2 ,  durcb freien 
Sauerstoff in Bromacetylbromid, C ,  11, Br, 0, ist nicht durcb inter- 
mediare Bildung von C , H B r  und darnacb durcb eine Reaktion im 
Sinne der Gleichung C, HBr + HBr + 0 = C, H,  Br, 0 zu erklaren, 
weil sich, wie ein Versucb lebrte, unter den Einwirkungsprodukten 
Ton C z H B r  auf Bromwasserstoff und Sauerstoff keine Spur Bromacetyl- 
bromid resp. Bromessigsaure nacbweisen liess. Die beiden Rrom- 
atome des Dibromathylens werden vielinehr nach des Verfassers Mei- 
nung durch ein Sauerstoffatom deplacirt und darnach wieder aufge- 
nommen; einen analogen Fall siebt e r  in der Bildung von PBr,  und 
von P B r 3 0  beim Durcbleiten ron Sauerstoff durcb PBr, ,  indem er  
folgende Reaktionen annimmt: 

P B r ,  + 0 = Rr2 + POBr(7)  
P O B r + B r 2  = POBr, 
P B r 3  +Br2  = I'Br5, 

Ein weiteres Beispiel gewahrt das Verhalten des Tribromathylens, 
C, H Br3, a n  der Luft, indem es Pentabromatbyl, CIIBr , ,  und Dibrom- 
essigsaure (neben Wasser) bildet. 

Schliesslicb wurde folgender Versuch angestellt : Ein langsamer 
Strom sebr trockener Luft diircbstrich 12 Stuuden laog einen Kolben 
mit Dibrorniithylen (130g, Sdp. ca. goo), welches nicht uber 40° 
warm war,  passirte darnach einen aufrechtstehenden Kiihler, 2 halb 
mit Wasser gefiillte Waschflaschen, ein Chlorcaliumrobr, ein mit 
Kaltemiscbung gekiibltes, mit Kolbchen rersehenes U -Rohr ,  endlicb 
ein Gefass mit Brom. Nach beendigter Operation liessen sich mit 
dem Brom gegen 5 0 g  C 2 € 1 2 B r 4  abscheiden; im gekiihlten Kiilbchen 
fand sich eine Spur der festen polymeren Verbindung, C,H,Hr,, im 
Kolben eine griissere Menge desseiben Rorpers, neben einem anderen 
Polymeren, (C, H , Hr,)., rorn Siedepunkt 220-230°, ausserdem Rrom- 
acetylbromid, Bromessigsiiure und Hroniwasserstoffsaure. Die Menge 
der letzteren Siiure war im Verbaltniss zur Menge der Bromessigsaure 
grosser als der Gleichong: 

C 2 F - 1 2 B r 2 0 + H 2 0  = C 2 H , B r 0 2 + H R r  

entspricht, so dass das durch Sauerstoff in Freiheit gesetzte h o r n  
nicbt bloss auf C,H,Br, iind C,H,O, sondern aucb substituirend auf 

BromacetTlbromid 



n. 23Std. 48.7 39.3 34.1 
n. 69Std. 38.2 35.7 28.0 
n. 154Std. 37.0 33.8 27.5 

n. 142Tag. 44.5 37.9 3G.O 
n. 221Tag. 44.5 37.4 33.6. 

Pinner. 

den Wasserstoff dieser Kiirper, d. h. Bromwasserstoffsaure bildend, 
gewirkt zu baben scheint. 

Aus den Versuchen zieht Verfasser folgende Schliisse: Elektro- 
negative Elemente (Sauerstoff, Chlor, horn )  scheinen, wenn sie auf 
Korper mit doppelter Kohlenstoffbindung wirken, die eine Bindung 
zu losen: die Halogene werden darnach, insofern sie einwertbig sind, 
fixirt; der zweiwerthige Sauerstoff dagegcn wird nicht aufgenomrneo, 
vorausgesetzt, dass der zu erwartende Korper unbestlndig whre, allein 
in diesem Fall befinden sich die Molekiile mit geliisten Bindungen in  
einern eigenthiirnlicheri, noch nicht geniigend gekannten Zustand, auf 
welcben irn letztbeschriebenen Versuch die iiberaus grosRe Fliichtigkeit 
der Verbindung C,H,Dr, (Rildung der grossen Menge von C2H2Br,) 
und die Entrtehung des Polymeren (C2H2Hr,),  sich vielleicbt ziiriick- 

Bemerkungen iiber die Aetheriflkation der WasserstoEsmren 
von A. V i l l i e r s  (Compt. rend. 91, 62). Verfasser stellt eine Reihe 
tlieoretiscber Betracbtungen iiber die Resultate seiner friiber mitge- 
theilten Untersuchungen (siehe dime Berichte XIII, 1743) an. 

Ueber die Aetherifikation der Schwefelshure von A. V i 1 li  e r s  
(Compt. rend. 91, 124). Bei der Aetherifikation der Schwefelstiure, 
bei wclcher .sich nur Aethylschwefelsiure bildet, tritt sehr rasch ein 
Cileichgewicht ein, wobei der Coefficient der Aetherbildung zu einem 
Maximumansteigt. Alsdann abersiukt allmahlich undzwar urn so schneller, 
j e  hoher die Temperatur ist,  durch Entstehong von Aethylather, die 
Menge der zuerst entstandenen Aetherschwefelsaure, bis, nach mehr 
oder weniger langer Zeit, eiri zweites Gleichgewicht, welches unab- 
hangig von der Temperatur ist, sich -eingestellt bat. Der Riickgang 
der Menge entstandener Aetherschwefelsaure wird an folgeuden Bei- 
spielen ersicbtlicb : 

bei 100° 

fiibren lassen werde. Cabriel. 

Pinoer. 

bIeiige der Aetherschwefelsnure in Procenten. 
H, S O ,  + IC,H,O + 2C,H,O + 4 C , R , O  

An fangs 59.0 74.6 53.2 
nach 15 Min .  58.0 $2.0 - 
nach 24 Std. 49.3 64.3 76.0 
nach 26 Std. 45.5 4 6 5  53.9 
nach 69 Std. 45.5 45.3 34.1 
nach 154 Std. - 44.1 32.1 

bei 1000 FI,SO, + C,H,O bei 44O H,SO, +C,H,O 
+ f H , O  ++IIao + H , O  + ) I I , O  ++IT20 

1 -  . - .  

Berichte d. D. rliem. Gesellscliak. Jnhrg. X l I I .  130 
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Ueber schnelle weingeistige GBhrung von J. €3 o u s  B i n g a u I t 
Con@ rend. 91, 373). Eine sehr schnelle and vollstlindige Vergab- 
rung des Zuckers wird bewirkt, wenn man die entstehenden Gahrungs- 
produkte, Kohlenshure urid Alkohol, so schnell alu miiglich aus der 
Gihrungsfliissigkeit entfernt. Mw erwarmlt das Giihrgefass in1 Wasser- 
bade auf 40° urid pumpt die Luf t  so weit aus, dass die Flussigkeit 
kocht. Es wurde eine Reihe von Versuchen angestellt, zaniichst um 
die gahrungshindernde Kraft d rs  Alkohols einigermassen quantitativ 
festzutellen. I n  Weingeist von Pjo, der 1 pCt. Zucker enthiilt, findet 
bei gewohnlichern Druck keine Grihrung nieltr statt, l e i  15 gradigem 
Alkohol sind nach 9 Stunden noch 0.72 pCt. Zucker unvergohren ge- 
wesen (urspriinglich 1.0 pCt. Zucker), whhrend unter denselben Be- 
dingungen eine wiisserige, 1 procentige Zuckerliisung in G Stunden 
vollig vergohren war. Dagegeu war ein mit I 5 g  Aefe und 10U CCEI 

Wasser versetzter Wein (100 ccm), welcher 18.9 g Zucker und 20 ccni 
Alkohol enthielt, im luftverdiinnten Raum in 6 Stunden viillig ver- 
gohren. Die Menge Alliohol und Kohlenslure, ebenso die Menge 
Glycerin ist dieselbe bei der VtrcuurngBhrung, wie bei der Giihrung 
unter gewijhnlichem Druck. Piiiner. 

Ueber eine Verbindung von Chloralhydrat mit Camphor VOR 

P. C a z e n e u v e  und I m b e r t  (Bull. SOC. c h h .  XXXIV, 209-210). 
Chloralhydrat und Carnpher, in krystallisirtem Zustande gemischt, 
verfliissigen sich unter Erkaltung; das  entstandene Fluidum ist unlos- 
lich in Wauser, loslich in Alkohol, Chloroform, Aettier. Sein Rota- 
tionsvermiigen ist +44O l e i  19". Durch Wasser, welches achon eine 
gewisse Menge Chloralhydrats gelost enthhlt, wird die Verbindung 
nicht zersetzt, reines Wasser entzieht ihr das Chloralhydrat. Auch 
Alkohol zerlegt bic, insofern die verdunnte alkoholisehe Losung das  
Drehungsvernidgen des Caniphors zeigt, wahrend bei Zusatz van vie1 
Chloralhydrat die Zersetzung nicht statrfindet. Aus diesern optischen 
Verhalten schliessen die Verfdseer , dass eine wirkliche clemische 
Verbindung vorliegt. Gilbrlel. 

Antwort auf Gautier's Bemerkungen zu Vincent  und 
Delachanal's  Notiz iiber reines Cyanmethyl von C. V i n c e n t  
und H. D e l a c h a n a l  (BdZ. soc. chim. YYXIV, 141-145). Die Ver- 
fasser betanen, dass durch ihre Arbeiten auf die betrachtliche Siede- 
punktserniedrigung der Mischungen ron Cyanmethyl uod Methylalkohol 
aufmerksam geniacht. worden ist (vgl. diese Berichte YIII, 1022). 

Hinsichtlich der Eigensctiaften des reinen Cyanmctliyls wird noch 
hervorgehoben (im Gegensatz zu fruheren Angaben), dass es eine 
farblose , angenehni zugleich nach Essigather urid nach Alkohol rie- 
chende Fllssigkeit darstellt, die auf den Organismus niclit merklich 
einwirkt, und i n  allen Verhdtnissen mit Wasser mischbar iet. G ~ ~ ~ ~ ~ I .  



Ueber die Produkte der Einwirkung von Natrium aufGly- 
cerin von A u g .  F e r n b a c h  (Bull. SOC. chim. XXXIV, 146-147). 
Es entstehen 9-10 pCr. Propylenglpcol {vgl. diese Berichte XII, 1872). 
Was die h'ebenprodulite anlangt, so liess sich in dem w a s s e r l o s -  
l i c h e n  Theil derselben Methyl-, Aethgl- und Normalpropylalkohol 
nachweisen, wiihrend in der unter 1000 siedendenden Fraktion des 
w a s s e r  u n l i i s  l i c h e n  Antheils ein Hexylen vorhanden war, welches, 
insofern es sich rnit Chlorwasserstoff zu Hexylenchlorhydrat (Sdp. 1150) 
vereinigte, ale ein Hexylen mit Seitenkette angesprochen wurde. 

Gabriel. 

Ueber swei neue Synthesen der Aethylmethyloxyessigsikire 
von E d .  B a c k i n g  (Ann. Chem 204, 14-26). Die von F r a n k l a n d  
und D u p p a  zuerst dargestellte Aethomethoxalsiinre, C S H 1 2 0 3 ,  (durch 
Einwirkung von Zink auf ein Gemisch von Jodiithyl, Jodmethyl und 
Oxalsaureather erhalten), wurde aus Aethylmethylketon und aus Aethyl- 
methylessigeaure gewonnen. 

Aethylmethylketon, CH, . CO . C,H,, wird in das  Cyanhydrin 
iibergefiihrt und dieses verseift, indem man zu einer Mischung des 
Ketons und etwas mehr als der berechneten Menge Cyankalium erst 
tropfenweise 1 Mol. rauchende Salzsaure, dann noch 1 Mol. Salzsaure 
setzt und bis zur Vollendung der Reaktion die Masse erwarmt. Ferner 
wurde synthetisch dargestellte Valeriansaure durch Erhitzen mit Brom 
in a-  Bromvaleriansiiure, diese durch Salzsiiure und Weingeist in  den 
bei 184 - 185O siedenden Bromvaleriansaureiither iibergefiihrt und 
letzterer durch Rochen mit Soda zersetzt. Nach beiden Methoden 
dargestellte Oxyvalerlansaure zeigte sich identisch mit der Aethometh- 
oxalsiiure, welche bei 660 schrnilzt (nach F r a n k l a n d  630) und 
beim Erhitzen mit Jodwasserstoff auf 170-180° in Valeriansiiure 
iibergefiihrt werden kaun. Piuner. 

Ueber octylsubstituirte Acetessiggther und ihre Derivate 
von M a x  G u t  h z  e i  t (Ann. Cheiu. 204, 1-14). Aus Katriumacetessig- 
ather und normalern Octyljodid wurde Octylacetessigather, C, H,  603, 
dargestellt. Durch Fallen rnit Wasser urid Frnktioniren (zuerst im 
luftverdunnten Raum) gereinigt ist derselbe eine bei 280-282O sie- 
dende Fliissigkeit vom spec. Gew. 0.9354 bei 18.5'). Bei der Zer- 
setzung desselben mit mlissig starker weingeistiger Kalilauge entsteht 
in vorwiegender Menge Methjlnonylketon (Sdp. 224-2260) identisch 
mit dern bekannten Rauteniil. Dagegen entsteht bei der Zer- 
setzung des Aethers rnit sehr concentrirter Lauge die mit der be- 
kannten Caprinsiiure identische Decatylsaure. 

Durch Vermischen des Aethers rnit einer weingeiatigen Losung 
von Natriumathylat und Erwiirmen der Mischung mit Octyljodid wurde 
der  Dioctylacetessigather dargestellt, der nach dern Fraktiooiren im 
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Vacuum eine bei 540-3420 unzersetzt siedende Flhsigkei t  ist. Der  
Dioctylacetessiggther liefert bei der Verseifung mit massig starker, 
weingeistiger Kalilauge in geringer Menge das Dioctylaceton, C H, 
. C O  . C H  (C,H, ,)2, bei 325-3300 siedend. llauptsacblich entsteht, 
and namentlich bei Anwendung aehr starker wasseriger Lauge die 
der Stearinsaure isomere Saure, C,,H, ,O, ,  I s o s  t e a r i n s a u r e .  Die- 
selbe ist eine weisse bei 38.5O schmelzende Krystallmasse, ist ziemlicb 
leicht in Weingeist lijslich und siedet bei 100 mm Druck bei 270-2750. 
lhre  Alkalisalze sind wahre Seifen und werden schon durch Wasser 
unter Triibung etwas zersetzt. Das Haryumsalz ist ein weisser, kry- 
stallinischer Niederschlag , der nus Weingeist in verfilzten Nadeln 
krystallisirt. Das Silbersalz ist ein weisser, etwas in Weingeist, mehr 
noch in Aether loslicher Niederschlag. Der Aethylather ist flussig 

Ueber Dibutyllactinsaure und. ein Polymeres der Methacryl- 
saure von L. B a l b i a n o  und A. T e s t a  (Gazz. chiin. X, 373). Die 
niit Salzaure ubersgttigte Liisung des Produktes der Einwirkung von 
Alkalien auf Chlorisobuttersaurejther hatte auf Zusatz von Aetber 
einen amorphen Niederschlag gegeben (diese Berichte  XI,  1693), in 
welchem D i  b u t y l l a c t i n s a u r e  entdeckt worden war. Neben dieser 
wurde jetzt eine in Wasser weniger leicht lijsliche Saure aufgefunden, 
welche sich schwer von der Dibutyllactinsaure trennen lasst. Allem 
Anschein nach ist sie ein Polymeres der Metbacrylsaure, wenn auch 
die physikaliscben und chemischen Eigeuschaften von den von E 11 g e l -  
11 or  n bescbriebenen (diese Berichte XIII, 433) etwas verschieden sind. 
Sie bildet sich namentlich dann, wenn der Aether durch einen grossen 

und siedet bei 100mm Druck bei 27f1-280~. Pinner. 

Ueberschriss sehr concentrirter Kalilauge zersetzt wird. blyliue.  

Ueber die Einwirkung des Ealihydrats auf Chlorisobutter- 
s&ure&thyl%ther von A n d r e a s  T e s t a  (Gazz. chiin. S, 377). Enter  
den Produkten der Einwirkung con Kalilauge auf Chlorisobutterstiure- 
ather hatte R a l b i a n o  (diesa Barichte XI, 1693) ausser der haupt- 
sachlich entstandenen Oxyisobuttersaure eine in sehr geringer Mengo 
entstehende bei -loo fliissig bleibende Saure gefunden, welche sich 
fiihig zeigte, Brom aufzunehmen. Das Ergebniss der Untersuchung 
dieser Saure durch den Verfasser war  nun, dass dieselbc Silbersalze 
liefert vom Silbergehalt des a t h y l o x y i s o b u t t e r s a u r e n  und des 
m e t h l r c r y l s a u r e n  Silbers, deninach wohl nus einem Gemenge dieser 
beiden Sauren besteht. I n  verhaltnissmassig grosserer Menge bildet 
sich diese Saure, wenn man in kochende, sehr concentrirte Kalilauge 
(6 Th.  Kalihydrat, 1 Th.  Wasser) den Aether (4 Tbeile) allgemach 

Ueber Monobromaceton und den Alkohol des Acetons von 
A. E m m e r l i n g  und R i c h .  W a g n e r  (Ann. Chem. 204, 27-49). 

tropfen 18est. Mylius. 
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Verfasser beschreiben eingehend eine Anzahl weiterer vergeblicher 
Versuche zur Isolirung des aus Bromaceton durch Silberoxyd entste- 
hendeo, alkaliscbe Kupferlosung schon in der  Ralte redocirenden 
Kijrpers, welchen sie a h  C H ,  . C O  . CH,OH zusammengesetzt halten 
nnd A c e t o l  nennen (vergl. diese Berichte VI,  22). Sie zersetzen 

Ueber die Endrertktion des Broms auf Mrtlonsaure: Bromo- 
form von E. B o u r g o i n  (Coinpt. rend. 91, 121 und Bull. SOC. chim. 
XXXIV, 215). Beim Erhitzen von Malonsiiure mit Brom und Wasser 
auf 170O entsteht Kohlensaure, Tribromessigsliure und Bromoform. 
Die Tribromessigsiiure und das Bromoform verdanken jedoch ihre 
Entstehung nicht dern vorangehenden Zerfall der Malonsiiure in Koh- 
lensaure und Essigsiiure, denn wenn man Malonsaure mit Brom und 
Wasaer im Wasserbade erwiirmt, so findet sich wohl neben vie1 Tri- 
bromessigsiiure eine kleine Menge EssigsHure , aber Essigsiiure selbst 
mit Brom und Wasser aof 1600 erhitzt, liefert eine klare und homo- 
gene Fliissigkeit. E s  muss daher die Malonsaure zunlichst in wenig 
bestiindige , gebromte Derirate ubergehen , die 'dann in  Tribromessig- 
aiiure und Kohlensaure, bezw. Bromoform und Kohlensaure zerfallen. 

Zu dieser Abhandlung macht Hr. B. P e t r i e f f  (das. 232) die Be- 
merkung, dass er bereits in den Berichten der chem. Gee. VIII, 730 
angegeben habe, dass schon bei gewiihnlicher Temperatur Malonsliure 
durch Brom bei Gegenwart von Wasscr in Dibromessigsiiure, Tri- 

Eine neue Methode der Dmstellung von Dinitro&thyls%ure, 
C , H ,  . N , 0 2  H, von E . F r a n k l a n d  undC. Greham(Cheni.societ.1880, 
I, 570). Zu 100 g Zinklithyl wird so vie1 Natrium get'iigt, dass sich 
die Verbindung Z n N a  (C, H 5 ) 3  bilden kann;  letztere wird in 100 g 
trocknen Benzols gelost und in die Losung Stickstoffoxyd geleitet, bis es  
nicht mehr absorbirt wird. Dann wird Aetber zugesetzt, der Sporen 
von Wasser und Alkohol enthiilt, um iiberschiissiges Zinkathpl zu zer- 
storen ; darauf werden dnrch Einleiten von Rohlensaure kaustisches 
Alkali und Zinkoxyd in Carbonate verwandelt, es wird filtrirt und 
das Piltrat eingedampft. Aus  dem Ruckstande wird mit Alkohol das 
Natriumsalz der Dinitroathylsaure extrahirt; das zerfliessliche Natrium- 
salz wird mittels CuSOd in das in dunkelblauen platten Nadeln kry- 
stallisirte Kupfersalz verwandelt. Die Ausbeute a n  letzterem betragt 
50 pCt., nach der Menge des angewendeten Natriums berechnet. 

jetzt das Bromacetol rnit concentrirter Potaschelosung. Pinner. 

bromessigsaure und Bromoform zerlegt wurde. Pinner. 

Scbotten. 

Ueber Kyanathin und dareus hervorgehende neue Basen 
von E r n s t  v. M e y e r  (Journ. pr.  Chem. N. P. 22,  261). Kyaniitbin 
wird dargestellt durch Behandeln von Natrium mit der etwa acht- 
fachen Menge CyanAthyl zunachst bei gewohnlicher Temperatur, dann 
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unter Erwiirmen im Oelbade bis alles hTatrium verschwunden ist. Die 
Luft muss aus dern Apparat durch Kohlensaure verdrangt sein, der  
Inhalt unter einern Druck von 150 mm Quecksilber iiber Atmospharen- 
druck stehen und Feuchtigkeit rollstandig fern gehalten werden. Nach 
Verschwinden des rnetallischen Natriums wird das iiberschnssige 
Cyanathyl abdestillirt und der Rickstand in Wasser eingetragen, in 
welchem das Kyanathin zum Theil ungelost bleibt. Ein anderer 
Theil wird aus der Lauge durch Eindampfen krystallisirt erhalten. 
Die Ausbeute betragt 55-65 pCt. des in Reaktion getretenen Cyan- 
iithyls, nach dem Umkrptallisiren des Produkts an reiner Substanz 
50pCt.  Das K y a n a t h i n  schmilzt bei 189O, lost sich in etwa 1370 Thei- 
len Wasser von 17O, in 17.6 Theilen Alkohol von 90 pCt. Das salzsaure 
Salz krystallisirt (entgegen den Angaben von F r a n k l a n d  und K o l b e )  
in grossen durchsichtigen gestreiften Prismen. Das salpetersaure Salz 
des Kyanathins wird durch Silbernitrat als (C, 11, N3) ,  . Ag NO, 
gefallt. Gegen Jodathyl verhalt sich Kyanathin als tertiiirc Base, in- 
dem es das Jodid C g H 1 ,  (C2H5) N , J  liefert. Von salpetriger Saure 
wird es  nicbt angegriffen. Durch Erhitzen mit etwa dem doppelten 
Gewicht Salzsaure auf 180-200° entsteht aus Kyanathin unter Auf- 
nahme von Wasser und Abgabe von Ammon die Base, C, H I 4  ON,, 
welche in 133 Theilcn Wasser von 25O, 12.4 Theilen Alkohol (90 pCt.) 
von 180, wetiig in Aether, leicht i n  Benzol und Chloroform liislich 
ist. Sic zeichnet sich dorch bedeutende IZrystallisationsfaliigkeit Bus, 
sublimirt bei vorsichtigem Erhitzen, schmilzt bei 156- l57O und ist 
einsaurig. Gegen Jodathyl verhalt sie sich als tertiare Base, von Essig- 
saureanhydrid wird sie nicht angegriffen. Werden gleicbe Molekule 
C, H, ON,, und Phosphorpentachlorid allgemach miteinander erwiirint, 
so entsteht neben Phosphoroxycblorid und Salzsaure cine Base von 
der Zusarnmensetzung, C, H, ClN, ,  ein unter gewtihnlichem Druck 
nicht unzersetzt destillirbares Oel. Aus diesern Oel bildet sich durch 
Digestiori mit alkoholischem Amnioniak bei 240° K y  a n  a t h i n  zu- 
riick. Alkoholiscbes Eal i  wirkt a u f  die chlorhaltige Base wie Kalium- 
alkoholat, indem OC,H, an die Stelle des Chlors tr i t t ,  die Base 
C, H ,  (OC, H , ) S ,  bildend. Aus letzter l l s s t  sich mittels Salzsaure 
bei 2000 Chlorathyl abspalten unter Eintritt von Hydroxyl, so dass 
eine Base von der Zusammensetzung der oben erwahnten sauerstoff- 
haltigen, C, H, ,ON,, hijchst wabrscheinlich mit ihr identisch, eut- 
steht. Alle diese Thatsachen lassen den Schluss zu, dass das K y a n -  
a t h i n  und die aus demselben dargestellten Basen sich von einer Base 
C g H , , N ,  durch Ersatz eines Atoms Wasserstoff durch NH,, OH, C1 
und C, H , O  ableiten. Diese Base c, H,, N, bildet sich in der 
That  aus dem chlorhaltigen Kiirper C, H ,  ClN, unter dem Einfluss 
von %ink und Salzsaure. Sie ist fliissig, siedet bei 204-205O, 16st 
sich mit alkalischer Reaktion iu Wasser, aus welchem sie sicb beim Er- 
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warmen wie Coniin wieder abscheidet und liefert keine krystallisirbaren 
Salze. Die Base ist sehr giftig, in ihren Wirkungen dem Coniin 
iihnlich. Deshalb und weil ihre Zusammensetzuog der ron C y a n -  
c o n i i n  entspricht (C,H, ,N,  = C,H,,(CN)N),  wi rd ihr  d e r x a m e n  
K y a n c o n i i n  gegeben, der gleirhzeitig an die Abstammung vom 

Ueber die Einwirkung der Sahs%ure auf organieche Amide 
ron  L u d w i g  S c h u l e r u d  (Journ.pr. Citrm. N. F. 22, 288). Der Ver- 
fasser macht die vorlaufige Mittheilung, dasR tracknes Salzsauregas 
erhitzte M e t a m i d o b e n z o G s a u  r e  unter Ammoniakabspaltung in eio 
Condensationsprodukt verwandelt und Salicylsmid i n  D i s  a1 icy1 a m i d  
(Schmelzpunkt 197 - 199O) und Ammoniak spaltet. Von O x y b e n z -  
a m i d  wird mitgethcilt, dass es diinne farblose Blattchen vom Schmelz- 
punkt 1670 bildet und in  heissem Wasser, Alkohol und Aetber leicht 
Iiislich , unliislich i n  Chloroform, Schwefelkohlenstoff uud Renzol ist. 

Die Cyanamidverbindungen der Bernsteine%ure von H r m. 
M i i l l e r  (Journ. pr .  Chem. N.F. 92,  193). Das zur Darstellung der 
spBter E U  beschreibenden Verbindungen nothwendige Rernsteinsaure- 
anhydrid wurde fnlgendermaassen gewonnen : 1.37 g Bernsteinslure 
wurden mit 180 g Kernsteinsaurechlorid (siedend zwischen 19Oo-21O0) 
aus einer Retorte destillirt. Die Ausbeute a n  Anhydrid betrug 230 g. 

S u c c i n c y a m i n s a u r e s  K a l i ,  C,N,]C(N.  c s )  OR + H 2 0 ,  wurde 

dargestellt durch Addition von Kaliumcyanamid zu Bernsteinsaurean- 
liydrid in alkoholischer Liisung. Es ist i n  Wasser leicht liislich, un- 
liislich in Alkohol. Aus ihm wurde durch Flilleo mit Silbernitrat in 

wlssriger Liisang Sir c c i  n c y a m i  o sa  u r e s  S i 1 b e r ,  CzH4 C(N. cNIOAg 
erhalten, welchea unter Anweodung der heziiglichen Chloride zur 
Darstelluog der beiden folgenden S a k e  dient. Es wurden rein 
erhalten: S u c c i n c y a m i n s a u r e s  N a t r o o ,  C , H 4 0 , N 2 N a 2  +5H,O, 
wasserliisliche, an der Luft rerwitternde Krystalle, die im Krystall- 
wasser beim Erwiirmen echmelzen; S u c c i  n c g a  rn i n sa u re r  K a l k ,  
C , H , 0 3 N 2 C a  -t- 4H,O, i n  Wasser liislich, durch Alkohol daraus 
fiillbar. S u c c i n  c y a m i  n s a u r e  r H a r y  t, C, H, 0, N,Ba + 2H,O, in 
Wasser leichter liislich als das  Ralksalz, wurde dargestellt durch Ein- 
tragen von 50 ,g fein grpulvertem Bernsteinsgureanhydrid i n  eine 
Losung ron 21 g Cyanamid in Wasser und nacbheriges Zufiigeo voo 
concentrirtem Barytwasser unter Umschiitteln bis eur schwach alka- 
lischen Reaktion. Einmaliges Erhitzeo bis zom Kochen rollendet die 
Reaktion. - Die wiissrige Liisung aller succincyaminsauren S a k e  zer- 
fiillt leicht, namentlich durch langeres Kochen, in Bernsteinsauresalee 

Kyanathin erinnern soll. Yy1ius. 

M y l i w .  

C O O K  

t c  O OBg 9 
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nnd Cyanamid. Von aauren Salzen der Succincyamirisaure wurde das  

Silbersalz dargestellt, C, H 4 ) C o ( N  . c N)+ - S u c c i n  c y a  mi n s a u r  e, 

C , H , .  C O O H  * C O  ( H C N )  N, wird zweckmassig aus dem neutralen 
Silbersalz durch Zersetzen rnit Schwefelwasserstoff unter Aether dar- 
gestellt. Sie ist eiue starke Saure, Ioslich in Alkohol, Aether und  
Wasser, in Form lanzettfiirmiger Rlatter krystallisirend. - S u c c i n -  
c y a n i m i d ,  C z H , C O .  CO * (CyN), erhalten durch Einwirkung von 
Bernsteinsaurechlorid auf Cyanamid in atherischer LGsung bei deren 
Siedetemperatur, lost sich schwer in kalteni, leicht in siedendem 
Alkohol, nicht in kaltem Wasser. Chloroform, Benzol und Aceton 
16sen es ebenfalls leicht. Aos seinen Lijsungen wird es  in grosseo 
Krystallblatteru erhalten, welche bei 138O unter Hraunung schmelzen. 
Durch Erwarmen mit wenig Wasser wird.es in S u c c i n c y a m i n s a u r e  
ibergefuhrt. - S u c c i n c y a m i d s i l b e r ,  C,H, ( C O ) ,  ( C y N ) n A g a  
++H,O, wird durch Fallung mit Silbernitrat aus dem Kliliumsalz 
erhalten. Letzteres gewinnt man, indeni man 40 g Rernsteinsaureiithcr 
rnit einer Losung von 18 g Kalium und 20 g Cyanamid in Alkobol 
5 Stunden am Ruckflusskiihler digerirt, wobei es  sich als in Alkohol 
unlosliche amorphe Masse ausscheidet. S u c c i n  c y a m i d  wurde a u s  
Succincyamidsilber durch Zersetzung mittels Schwefelwasserstoff unter 
Alkohol erhalten. Es krystallisirt rnit 2 Mol. Wasser in monoklinen 
Prismen, lost sich in Wasser, Alkohol, Aetber, Chloroform und Aceton, 
schmilzt wasserfrei bei 104- 105O, verpufft bei hijherer Teniperatur 
und zerfallt mit Wasser beini Erwarmen in Bernsteinsaure und Cyan- 

Ueber die Einwirkung von Chlorathyl 8Uf die Aethylamine 
von E. D u v i l l i e r  und A. B u i s i n e  (C'ompt. rend. 91, 173). Wenn 
man Chlorathyl auf das Gemenge von Mono- und Digthylamin, welches 
man nach H o f m a n n  (diese Berichte 111, 109) durch Erhitzen V O D  

Chlorathyl rnit Ammoniak auf 100O erhalt, bei looo einwirken lasst, 
so entsteht in vorwiegender Menge Triathylamin, neben betrachtlichen 
Mengen von Tetraathplamnioniumsalz. Das annahernde Verhaltniss 
der verschiedenen im Reaktionsprodukt vorhandenen Aethylbasen ist: 
Triiithglamin 4 Theile, Mono- und Ditithylamin je 2 Tbeile, Tetra- 

Ueber die Einwirkung des Aethyl- und Diathylamins auf 
Aceton von O s c a r  E p p i n g e r  (Ann. Chem. 204, 50-67). Durch 
Erwarmen einer Liisung von reinem Bethylamin in Aceton auf 80° 
entsteht Aethyldiacetonamin. Man fiillt mit weingeistiger Platinchlorid- 
liisung und erhalt das Platinsalz, (C, H, ,NO)HCI) ,  . PtCJ,, als hell- 
gelben , durch Umkrystallisiren aus Wasser zu reinigenden Nieder- 
schlag. Aus der wasserigen Mutterlauge krystallisirt das Platinchlorur- 
doppelsalz derselbeu Rase in  dunkelkirschrothen Prismen. Das aus 

C O O H  

amid. Myllus 

iithylammoniumsalz 1 Theil. Pniner. 



1989 

dem Platinsalz darstellbare Chlorhydrat zersetzt sich beim Eindarnpferi 
seiner Liisung zu Aethylaminsalz, ebenso zersetzt sich die freie Base 
schon bei gewohnlicher Temperatur. Bus dern Chlorhydrat sind fol- 
gende Salze dargestellt worden : das Golddoppelsalz (glanzende qua- 
dratische Tafelchen), ferner mittelst der entsprechenden Silbersalze, 
das Nitrat (kleine sehr hygroskopische Nadeln), das Sulfat (langc 
hygroskopische Nadeln), das Oxalat (leicht lijsliche kurze Nadeln), das 
saure Oxalat (eine glasige Masse, die durch Schlag zu langen, glan- 
zenden Nadeln zerspringt), endlich das Pikrat (kurze Kadeln). Aethyl- 
triacetonamin konnte nicht erhalten wcrden. Durch andauerndes Er- 
hitzen der Aethylaminacetonlijsung auf 80- 8 1 0  wurde vielmehr das  
zuerst entstandene Aethyldiacetonamin wieder zersetzt. Ebenso waren 
die Versuche, aus Dilthylamin und Aceton ein Diiithyldiacetonamin 

Ueber die Amylamine des inactiven Amylalkohole von R. 
P. P l i r n p t o n  (Cornpt. rend. 91, 433). Aus Gahrungsamylalkohol 
wurde nach der Methode von L e  Be1 durcb Erhitzen mit Salzsaure 
inactives Amylchlorid dargebtellt nnd ails diesem mittelst alkoholischen 
Bmmoniaks bei 150° die Aminbasen dargestellt. Das Amylamin 
siedet bei 96.50, das Chlorhydrat ist sehr leicht in Leissem Weingeist, 
nicht in Aether liislich, das Platin- und Goldsalz bilden gelbe Blattchen. 
Das  Diamylamin siedet bei 185O, sein Chlorhydrat bildet prachtige 
Hlattchen, die in heissem Waaser wenig loslich sind, sein Platin- und 
Goldsalz sind i n  Weingeist, nicht in Wasser lijslich. Das Triamyl- 
amin, durch die Lijslichkeit seines Chlorbydrats in Aether gereinigt, 
siedet bei 2370, sein Chlorhydrnt ist sebr leicht in Weingeist und 
Aether, weniger in Wasser loslich und schmilzt unter looo, das  

Einwirkung der Chloride von Sulfone%uren auf Harnetoff 
POD S. U. E l a n d e r  (Bull. SOC. chim. XXXIV, 207-209). 1 Molekil 
Benzsulfonchlorid mit 2-3 Molekiilen Harnstoff lassen, auf dem Wasser- 
bad zusammengeschmolzen, Chlorwasserstoffsaure entweichen; aus dern 
Reaktionsprodukt wird durch kochendes Wasser eine in farblosen, 
halbkugligen Msssen krystnllisirende Substanz isolirt, deren Zusammen- 
setzung durch die Formel C, €1, . S 0 .  N, H ,  , C, 0, . + H,O gegeben 
wird. Die Constitution bleibt zu ermitteln. - Verlliuft die Reaktion 
der beiden Componenten bei hiiherer Ternperatur, so entweicht Kohlen- 
siiure, es bilden sich perlmutterglanzende Blattchen, deren Analyse 
zur Formel C ,  H, . SO. N, H ,  . CO + H,O fiihrt. - Mit a-Naphtyl- 
sulfonchlorid erhielt Verfasser in analoger Weise die Verbindung 

Ueber einige zur Gruppe der Kreatine und der Kreatinine 
gehorende Verbindungen von E. D u v i I I i e r (Conipt. rend. 9 1, 17 I) .  

zu gewinnen, erfolglos. Pinner. 

Platin- und Goldsalz sind unlijslich in Wasser. Pinner. 

CL-C, ,H, .  S O .  N,H,.  (CO), . + H,O. Gabriel. 
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Lasst man a -  Amidobuttersaure und Cyanamid in aquimolekularer 
Menge u n d  in concentrirter, wasseriger Liisung unter Zusatz einiger 
Tropfen Ammoniak bei gewohnlicher Temperatur llngere Zeit (circa 
1 Monat) stehen, so scheidet sich a-Oxybutyrocyamin, C, H I  N 3  O,, 
in feinen Nadeln aim. Eine weitere Ausscheidung findet statt, wenn 
man zum Filtrat noch Cyanamid und etwas Ammoniak hinzufiigt und 
stehen liisst und diesen Zusatz mehrmnls wiederholt. Das Oxybutyro- 
cyarnin wird mit heissem Weingeist, worin es fast unlaslich ist, ge- 
waschen und aus schmach amrnoniakalischem Wusser umkrystallisirt. 
Es bildet wasserfreie, sehr feine, kleine Nadeln, ist wenig in kaltem, 
etwas mehr in heisseni Wasser, leicht in verdiinnten Siiuren liialich. 
Kocht man es mehrere Stunden niit rerdiinnter Scbwefelsaure, so geht 
es in a-Oxybutyrocyamidin, C, H,  N, 0 + H, 0, iiber. Man entfernt 
die Schwefelsiiure durch Uarynmcarbonat, rerdampft das Filtrat zur 
Trockene, nimuit den Riickstand in Weingeist a u f ,  verdarnpft die 
Liisung und krgstallisirt a118 Wasser um. Es bildet lange, durch- 
sichtige Nadeln, wird bei 1500 wasserfrei, iat ziemlich in kaltem, vie1 
leichter in heissem Wasser und zicmlich leicht in Weingeist liislich. 
Isooxyvalerocyamin, C, H I  ,N3 0, , in nnaloger Weise aus Anrido- 
isoraleriansaure, (CH,) ,  . C H  . C H ( X H , )  . C O , H ,  dargestellt, bildet 
wiirfeliihnliche, kleine Krystalle, wenig in kalterc, etwas niehr in 
hcissem Wasser, kaum in Weingeist, nicht in Aethcr, leicht in ver- 
diinnten Sliuren 13slich. Das lsooxyvalerocyamidin, C, H I  K ,  0 
+- 3 H,O, bildet frinc, gllozende Kadeln, deren Loslichkeit der der 
Butylverbindung entspricht. Pinner. 

Ueber Propylneurin von H. G. M o r l e y  (Con@. rend. 91, 333). 
Durch Erhitzen POII Propylenchlorhydrin mit Trimethylamin auf 100' 

entsteht das Chlorid, CEI, . C H S : , ~  (CH cl, in farblosen, durch- 

sichtigen, sehr  hygroskopischen Krystallen, die am Licht sich braunen 
und deren Platinsalz, (C, H I  N OCI), P t  Cl,, in Weingeist nnd Aether 
unlosliche, spitze Lamellen bildet. Die Chloridloaung reducirt Silber- 
oxyd beim Kochen. Erhitzt man Propylenchlorhydrin rnit Dimethyl- 
arnin auf 1000, so erhalt man ein Chlorid, dessen in Nadeln krystalli- 

sirendes Platinsalz der Formel [ CH3.CII<: ,N(CH H C I ]  . PtCI, 

- C H , O H  
3 3  

.CH,OH 
3 2  2 

entspricht (vcrgl. diese Berichte XIII, 222). Pi 11 11 er. 

Synthese des Hexamethylbenzols und der Mellithsaure von 
C. F r i e d e l  und J. M. C r a f t s  (Conipt. rend. 91, 257). Die Verfas- 
ser haben auf Toluol, welches mit & Chloraluminium rersetzt war und 
auf 800 erhitzt wurde, Cblormethyl nnter einem Ueberdruck ron 100 
bis 150 mm bis zur Sattigung einwirken lassen und das Reaktions- 
produkt nach dem Waschen mit Wasser fraktionirt. Die hochsicden- 
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den Fraktionen, welche in der Ki l te  zum Theil erstarrten, wurden 
ausgepresst und weiter fiaktionirt und so Tetramethylbenzol (Durol) 
vom Siedepunkt 1900 und Schmelzpunkt 1100, Pentamethylbenzol, 
bei 225O siedend und bei 50° schmelzend und endlich Hexamethyl- 
benzol, bei 264O siedend und bei 1640 schmelzeod gewonnen. Durch 
mehrmonatliches Zusammenstehenlassen des fein gepulrerten Hexame- 
thylbenzols rnit Kaliumpermanganatlosung in der Kalte wird der 
Rohlenwasserstoff zu Mellithslure oxydirt, welche identisch ist mit 
der bekannten Mellithsaure. Pinner. 

Elektrolyse desBenzols von Ad. R e n a r d  (Compt. rend. 91, 175). 
Verfasser hat  in derselben Weise wie das Terpentinol jetzt Renzol 
der Einwirkung des elektrischen Stromes unterworfen, und zwar wurde 
ein Gemenge von je  65 ccm Weingeist, 15 ccm einer Mischung glei- 
cher Theile Schwefelslure und Wasser und 20 ccm Benzol elektroly- 
sirt. Am negativen Pol entwickelt sich Wasserstoff, am positiven 
scheidet sich ein schwarzer Theer  aus und nach 2 Tagen ist das Ben- 
zol im Weingeist zu einer tiefbraunen Fliissigkeit gelost. Dieselbe 
liisst auf Zusatz ron 2-3 Vol. Wasser ein schwarzes Oel sich ab- 
scheiden , welches aus Benzol, Essigather und einer braunen Harz- 
masse hesteht, wiihrend in der wasserigeri F l h i g k e i t  eine Verbin- 
dung gelost bleibt, welche in  folgender Weise isolirt wird. Man slt- 
tigt mit Kreidc, verdampft das Piltrat zur Entfernung des Alkohols, 
entfirbt rnit Thierkohle, versetzt die LBsung mit Bleiacetat und das 
Filtrat rnit Rleiacetat und Ammoniak. Es enteteht ein reichlicher 
Niederschlag, der durch Schwefelwasserstoff zersetzt beim Verdunsten 
des Filtrats Krystalle liefert von der Zusammensetzung C, H, (OH),, 
I s o b e u z o g l y c o l .  Das Isobenzoglycol ist loslich in Wasser, Wein- 
geist und Aether, schmilzt bei 1 7 1 0 ,  beginnt bei 200° iinter Zer- 
setzung zu sublimiren, reducirt alkalische Kupferlosung und arnmoniaka- 
lische Silberlijsung, wird beim Erwarrnen mit verdiinnter Salpeter- 
saure zu Oxalseure oxydirt urid giebt nur mit arnmoniakalischern Blei- 
acetat einen Niederschlag. Beirn Erhitzen mit Essigshureanhydrid 
auf 140° liefert es das D i a c e t a t  C ,H,  (OC,H,O), ,  welches unlBs- 
lich in Wasser, Ioslich in Weingeist und Aether ist, bei 121O schmilzt 
und hei circa 300O siedet. Pinner. 

Ueber die Bereitung von reinem Resorcindimethyl'dther von 
O e c h s n e r  d e  C o n i n c k  (Bull. soc. chim.XXXIV, 149 -150). 1 Theil 
Resorcin wird in Methylalkohol gelost, rnit 1.5 Thl. frisch geschmol- 
zenem Kali und 3 Thl. Jodmethyl vermischt, 5 bis 6 Stunden im 
Autoklaven auf 2500 erhitzt. Das Reaktionsprodukt wird in Wasser 
gelost, mit Salzsliure ubersattigt, wobei eine aus Monomethyl-, Dimethyl- 
und reinem Resorcin bestehende 6lige Schicht sich abscheidet, die 
man dekantirt und rnit den Rhkstiinden vereinigt, welcbe nach 
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dem Verdunston der Aetherausziige der w a s s r i g e n  Schicht hinter- 
bleiben: die vereinigten Massen versetzt man mit Alkali und destil- 
lirt mit Wasserdampf, wobei hauptsachlich Resorcindirnethylather iiber- 
geht. Die mit Oeltropfchen durchsetzten Destillate werden mit Aether 
erschopft, welcher verdunstet, einen gegeri 2150 siedenden, noch un- 
reinen Resorcindimethyliither liefert : man fraktionirt und eammelt den 
bei 205 - 2100 iibergehenden Antheil, versetzt ihn mit iiberschiissiger 
Kalilauge, die mit dem halben Volumen Wassers versetzt ist; darnach 
wird mit Aether ausgezogen und der nach dem Verdunsten des Aethers 
bleibende Riickstaiid nocbrnals mit Kali behandelt. Schliesslich erhalt 
man reinen Resorcindirnethylather; er siedet bei 210- 212O, hat bei 
Oo die Dicbte 1.075 und ist eine olige, farblose oder schwach hrautie, 
lichtbrechende Fliissigkeit, von atherartigem, siisslichem, angenehrnern 

Ueber die Thymoglycols&uren von P. S p i c a  (Gazz. c h h  X, 
340). Durch Einwirkung von natiirlichem Thyrnol und concentrirter 
Natronlauge auf Monochloressigsaiire, Ansauern des Reaktionsproduktes 
in  wasseriger Losung rnit Salzsaore, Uebersattigeo mit Ammoncar- 
bonat, Ausschiitteln des Thymols durch Aether ond nochmaliges Ueber- 
sattigen der Losung mit Salzsaure wrirde T h y r n o l g l y c o l s a u r e ,  
C6€13.  C,H,  . C H , - - - O C H , .  C O O H ,  als weisser Niederschlag er- 
halten. Sie schrnilzt bei 147-1480. Ihr Barytsalz, (C12 H , , 0 , ) 2  Ba 
+ 2 H 2 9 ,  ist sehr leicht liislich in Wasser, das Bleisals ein weisser, 
kasiger Niederschlag. Das Silbersalz wird i n  Form mikroskopischer 
Krystalle erhalten. Der Aethylather, C6 H, , C 3 H , .  CH,- - -OCH,  
, C O a C 2 H , ,  siedet bei 2900; das aus diesern dargestellte Amid 
schmilzt bei 9G-97". Die Einwirkung der Monochloressigsaure auf 
C a m p h o t h y m o l  (Carvacrol) ist minder einfach, da  neben der er- 
warteten C a r v  tic r o l g l y c o l  sa u r e  noch andere Produkte entstehen. 
Die C a r v a c r o l g l y c o l s ~ u r e ,  aus ihrem Barytsalz im Zustande der 
Reinheit gewonnen, schrnilzt bei 149O, lost sich wie ihr Isorneres in 
kaltem Watser wenig, leicht in Alkohol und Aether. Ihr Barytsalz 
ist zusarnrnengesetzt (C, H I  0,)2 Ba, das Bleisalz ist in Wasser un- 
loslich, krystallisirt aber aus Alkohol; das Silbersalz ist dem der 
Thgmolglycolsaure iihnlich. Der  hethylather (Sdp. 2590) konnte zum 
Unterschiede ron seinem Isomeren durch Abkiihlen krystallisirt er- 
halten werden (Schmp. 1000). Das Amid schmilzt bei 67-680. Von 
einer neben der Carvacrolglycolsaure entstandenen SBure vom Schmelz- 
punkt 126- 127O wurde festgestellt, dass sie die Zusammensetzang 

Geruch. Gnbriel 

einer Thymotinsaure hat. Yyliua. 

Untersuchungen iiber die Constitution der Camphorgruppe. 
I. Ueber die Einwirkung von Zinkchlorid auf Brom- 

camphor von R o b e r t  S c h i f f  (Gazz. chim. X, 317). 



II. Ueber die Einwirkung der Salpeters%ure auf Brom- 
cmphor von R o b e r t  S c h i f f  ond P. M a i s s e n  (Gazz. chim. X, 324). 

m. Ueber die Stellung des Broms im Bromcamphor ron 
R o b e r t  S c h i f f  und P. M a i s s e n  (Gazz.  chim. X,  332). 

Theoretische Betrachtungen iiber die Constitution dea 

Ueber den Amidocemphor und einige seiner Abktimmlinge 
\-on R. S c h i f f  und P. M a i s s e n  (Gazz. chim. X, 362). Siehe diese 
Rerichte SIII . ,  1402, 1406, 1407. 

Ueber Dibjomanthrachinone und die sich von ihnen ab- 
leitenden Farbstoffe von W. H. P e r k i n  (C'hem. societ. 1880, I, 554). 
G r g b e  und L i e b e r m a n n  beschreiben (Ann. SuppZ. VII, 288) zwei 
Arten der Darstellung von Dibromanthrachinon; einmal durch Bro- 
miren von Anthrachinon, dann durch Oxydiren von Tetrabromanthracen. 
Verfasser findet, dass die a d  diese Arten hergestellten Dibromanthra- 
chinone nicht identisch, sondern isomer sind. Das durch Bromiren 
von Anthrachinon geworinene a- Dibromanthrachinon schmilzt nach 
dem Umkrystallisiren aus Naphta bei 145O; das durch llngeres Rochen 
von Tetrabromanthracen mit einer Liisung ron Chromsaure in einern 
grossen Ueberschnss von Eisessig gewonnene 6- Dibromanthrachinon 
schmilzt bei 175O; es ist in  Liisungsmittelu etwas weniger Ioslich, ah 
jenes. Beim Schmelzen mit Rali liefert das  6-  Dibromanthrachinon 
nur Alizarin ; das a-Dibromanthrachinon dagegen neben Alizarin das 
durch sein liisliches Rarytsalz zu trennende Arithrapurpurin und Spuren 
von Flavopurpurin. In  diesem a-Dibromanthrachinon (Schmp. 145O) 
nimmt der Verfasser die Bromatome als in  verscbiedenen Benzolkernen 
sitzend a n ;  es  sol1 sich dann beim Schmelzen mit Rali zuerst Rrom- 
oxyanthrachinon bilden , daraus durch Oxydation Bromalizarin und 
durch den bei der Oxydation freiwerdenden Wasserstoff sol1 ein Theil 
des Broms aus dem Bromalizarin eliminirt werden; der andere Theil 
des Bromalizarins sol1 durch das  Kali in Anthrapurpurin verwandelt 
werden. Die ganz geringen Mengen ron  Flavopurpurin miigen durch 

Camphors ron  R o b e r t  S c h i f f  (Gazz. chim. X ,  334). 

molekulare Umlagerung entstanden sein. Srhotten. 

Ueber die Einwirkung von Untersalpetersaurea~ydrid auf 
organische Verbindungen von A .  L e e d  s (Anier. chem. SOC. 1880,277). 
Wenn ein langsamer Strom von Untersalpetersaure m.ehrere Tage  
durch gekiihltes Benzol streicht, so bildet sich unter Entwicklung von 
Stickstoffoxydul : Nitrobenzol, OxalsHure und Pikrinsaure. Als das 
Gas  durch siedendes Benzol geleitet wurde, entstanden ausser diesen 
Kiirpern gelbe, bei 215O schmelzende Nadeln, welche die Formel des 
Chinons besassen und weiter ein in Alkohol unliislicher Kijrper, der 
noch nicht analysirt werden konnte. AUE Naphtalin entstt'ht unter 
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der Einwirknng von Untersalpetersanre in  der Warme: Nitro- 
naphtalin, a- und g-Dinitronaphtalin und 2 neue Kijrper, Tetra- 
oxynaphtalin, C , , H , 0 4 ,  und Naphtodichinon, C,, H, 0,. Aus 
Cymol entstand Paratoluylsaure und ein stickstoff haltiger KBrper, 
wahrscheinlicb a-Nitrocymol. Scholten. 

Ueber einige neue, durch die Einwirkung von Dictzokorpern 
auf Phenole dergestellte Farbstoffe von J. H. S t e b b i n s (Amer. 
chem. SOC. 1880, 236). C 6 H 2 ( N 0 , ) , 0 H  N = N C 6 H 3 ( H S 0 , ) 0 H  
bildet sich, wenn die wiisserige Losung, i n  welcher das  Dinitroamido- 
phenol rnittels Salzsaure und Kaliumnitrit in das Diazodinitrophenol 
ubergefiihrt worden ist, allmalig zu einer alkaliscken Losung von 
Phenolorthosulfosaure gefiigt und das Gemisch , nachdem es  eine 
Stunde gestanden, zum Kochen erhitzt wird. Nach Zusatz von Salz- 
saure krystallisirt der neue Korper in gelbbraunen , metallglanzenden 
Nadeln aus; er ist schwer loslich in kaltem, wie in heissem Wasser; 
bei der Reduktion rnit Zinn und Salzsiiure zerfallt e r  in Dinitroamido- 
phenol nnd Orthoamidophenolsulfosaure. 

C,H3(CH3),N = NC,H(N0.J , (NH2)0H,  aus salzsanrem Di- 
azoxylol und Dinitroamidophenolnatrium dargestellt, ist ein rothbraunes, 
krystallinisches Pulver, dessen Farbe dnrch Spnren von Saure in 
strohgelb ubergeht. 

C , ,H, (HSO,)N = NC,  H , ( N O , ) O H ,  aua Diazonaphtalinsulfo- 
saure und Orthonitrophenol, bildet rothbraune Nadeln, leicht loslich in 
Wasser; spaltet sich bei der Reduktion in Paraamidonaphtalinsulfoaiure 
und Orthoamidonitrophenol. 

C , H , ( H S O , ) N  = N ~ - C , , H , ( R S O , ) , O H ,  ensteht in isomeren 
Modifikationen aus Diazosulfanilslure und p-Naphtoldisulfosaure, oder 
aus Diazobenzoldisulfosaure und B-Naphtolsulfosaure, oder aus Diazo- 
benzolnitrat und p -  Naphtoldisulfosaure und nachherige Behandlung 
rnit Schwefelslure. Azobenzoldisulfonaphtol, aus salpetersaurem Diazo- 
benzol und p-Naphtoldisulfosaure und die entsprechenden Toluolderi- 
vate, die bei der Reduktion die isomeren Toluidine und Amidodisulfo- 
naphtol liefern, sind in Wasser leicht 16sIiche, rothe Farbstoffe rnit 
mehr oder weniger gelber Schattirung. 

C , , H ,  (HSO,) N = N C , H 3 ( O H ) 2 ,  aus Diazonaphtalinsulfo- 
saure und Resorcin, ist mit rothbrauner Farbe in  Wasser loslich. 

C, H , B r z ( H S 0 3 ) N  = N C , , H , O H ,  dargestellt aus Parndiazo- 
dibrombenzolsulfosaure und P-Kaphtol in alkalischer Losung, i#  in 
heissem Wasser mit orangerother Farbe loslich. Srhotlen. 

Nitroso-p-Naphtolsulfosaure von R a p  h a e l  M e l d o l a  (Chem. 
News 42, 175). Wenn eine Losung eines P-naphtolsulfosauren Salzes 
rnit der Losung der aquivalenten Menge salpetrigsauren Natrons ge- 
mischt, das Gemenge mit Chlorwasserstoff angesauert und hierauf mit 
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Ammoniak und Chlorbaryum versetzt wird, so fillt  das Baryumsalz 
der Nitroso-8-Napbtolsulfosaure, C , , H , .  N O .  O H .  SO,. Die 
Saure bildet zweiReihen von Salzen: ( C l O H 6 O .  N O .  S03) ,Ba  + H,O 
(orange gefarbte, flache Nadeln) und C,,H,O. N O .  S 0 , B a  + 2 H , O  

Ueber Dibenzylentetrabromparadimethylphenylamin von G. 
M a z z a r a  (Gazt. chim. X, 370). Dibenzylenparadimethylphenylamin 
in der 5-6 fachen Menge Schwefelkohlenstoff gelost, wird wahrend 
guter Abkiihlung mit einer LBsung von Rrom in Schwefelkohlenstoff 
allmalig versetzt, und der entsteheude krystalliniscbe Xiederschlag 
von gelber Farbe zunachst mit Schwefelkoblenstoff, darauf mit Aether 
gewaschen. Die erhaltenen Krystalle, D i  b e n  z y l  e n t e  t r  a b  ro m p a r  a-  
d i m e t h y l p h e n y l a m i n ,  2 ( C , H , .  C H )  2 ( N C , H , B r 2 .  CH,), sind 
sehr zersetzhar. Schon a n  der Luft, noch schneller durch Kochen mit 
verdiinntem Weingeist oder Wasser zerfallen sie in D i b r o m  p a r a -  

Ueber die Einwirkung von Zinksthyl auf Azobenzol von E. 
F r a n k l a n d  und A. L o u i s  (Cheni. societ. 1889, I ,  560). Tragt  man 
Azobenzol in eine atherische Losung von Zinkathyl, so bildet sich 
unter Erwiirmung und Gasentwicklung eine bernsteingelbe, gallert- 
artige Substanz, die mit Waeser in Anilin, Aethan nnd Ziukoxyd zer- 
fallt. Die Reaktion verliiuft in der Hauptsache nach folgenden Glei- 
cbungen : 

(griine, mikroskopische Nadeln). Mylius. 

t o l u i d i n  vom Schmelzpunkt 7 3 0  und B e n z a l d e h y d .  Mylias. 

C ~ H 5 ~ . N . H . ( Z n C , H , ) + 2 H 2 0 = C , H , . h ’ H ,  +C,H,  + Zn(OH)2.  

Ueber die Einwirkung von Zinkgthyl auf Benzonitril von 
E. F r a n k l a n d  und J. C. E v a n s  (Chem. societ. 1880, I, 563). Bei 
mehrstiindigem Erhitzen gleicher Volume Zinkathyl und Henzonitril 
im geschlossenen Rohr auf 150° oder unter gewijhnlichem Druck am 
Riickflusskiihler bildete sich unter Entwicklung von C, H, und C, H, 
vorzugsweise Kyaphenin, C, H,  N,; in geringer Menge eine olige 
Base, deren salzsaures Salz die Zusammensetzung C ,  , H ,  N,CI besass. 

Ueb er die Einwirkung von Zinkathyl auf Phenylacetonitril 
von E. F r a n k l a n d  und H. T o m p k i n s  ( C h i .  societ. 1880, I, 566). 
Das  von den Autoren aus Benzoylchlorid und K C N  dargestellte 
Phenylacetonitril zeigte selbst nach zehnmaligem Fraktioniren keinen 
constanten Siedepunkt. Verwendet wurde die Fraktion 200- 230° : 
als h’ebenprodukt war Triphenylamin entstanden. Zinkathyl wirkt 
schon bei gewohnlicher Temperatur unter Gasentwicklung auf Phenyl- 
acetonitril ein. Das Reaktionsprodukt wurde wiederholt mit Alkohol 

Behotten. 

Srholten. 



ausgezogen, wobei wieder riel Gas  entwich. Aus der filtrirten alko- 
holischen Liisung setzten sich zuerst Nadeln rom Schmelzpunkt 170 
bis 171” a b ,  welche die Zusammensetzung C , H , N  hatten und das  
trimolekulare Phenylacetonitril sein miigen. Die Dampfdichte konnte, 
d a  die Ausbeute nur 1 pCt. betrug, nicht bestimmt werden. Fiir die 
nus den Mutterlaugen krystallisirenden RhomboEder (Schmp. 1.500) 
wurde die Formel C, H,,  W, 0 gefunden. Der  Bensazin genannte 
Kiirper sol1 nach der Gleichung 4 C, H ,  N + H,O = C 3 , H 2 , N 3 0  
+ N H,  entstaiiden sein. Die alkobolischen Mutterlaugen dieser Krj- 
stalle enthielten neben etwas Phenylacetonitril nur ein ,z lhes  Oel, das 

Ueber Bromderivate des Nicotins vnn R i c h a r d  L a i b l i n  (Bull. 
SOC. clr6a. XXXIV, 151-154). Die Ergebnisse dieser Arbeit sind im 
Wesentlichen bereits niitgetheilt (diese Berichte XIII, 121 2). Als neu 
ist hinzuzufiigen, dass bei der Oxpdation ron Bromnicotin (YOg in 
300 g Wasser) mittelst I(aliunipernianganats (30 g in 300 g Wasser) 
neben Bromkalium Nicotinsaure, C, H, N , COOH, (90 pCt. der theo- 
relischen Ausbeute) entste!it, eine Verhindung, die auch bei Oxydation 
des Kicotins selber (vgl, diese BericAie X, 2136) gebildet wird. 

zur nibern Untersucbung nicht geeignet war. Srhotten. 

Gabriel. 

Ueber die Einwirkung von Benzoylchlorid auf Morphin von 
A l d e r  W r i g h t  und E. 1%. R e n n i e  (Chem. societ. 1860, I, 609). Pols- 
t o r f f  hat BUS den Analysen des lteactionsproduktes yon Benzoyl- 
chlorid und Morphin (dies? Berichte XIII, 96) auf ein dreifach ben- 
zoylirtes Morphin geschlossen. Kei Wiederholung des l’ersuchs und 
Hestimmung des Molekulargewichtes durch Analyeiren eines Plntin- 
doppelsalzes und Bestimmung der beim Verseifen resultirenden hlenge 
BenzoEsPure haben die Autoren i n  Uebereinstimmung mit den friiberen 
Ergebnissen W r i g h t ’ s  und seiner Mitarbeiter gefunden, dass das Ben- 
zoylderivat nur zwei Benzojlgruppen auf ein Stickstoffatom enthalt, 
dass also die Formel des hlorphins C,  H ,  IS 0 (OH), ist. 

selrottell. 

Ueber die Pyridinbasen ron 0 e c b s n e r d e C o n  i n c k (Compt. 
rend. 91, 496 und Hull. soc. clrinc. XXXIV, 210). Die bei der Destil- 
lation dcs Cinchonins mit Kaliumhydrat entstchenden Rasen, Lutidin, 
Collidin und Parvolin, sind isolirt worden, und zwar dadurch, dass 
die zunachst fraktionirten Basen mit verdiinnter Salzsaure ubersittigt 
und mit Aethrr : I  usgeschiittelt wurden, urn eine hartnjickig anhaftende 
l’erunreinigung zu entfernen. Die saure Liisung wurde darin alka- 
liscb gemacbt, mit Aetlier ausgeschuttelt und  die atheriscbe L6sung 
In i t  Pottasche getrocknet. - Das Lutidin, C, H, N, ist farblos, leicbt 
bewrglicb, r o n  eigenthiimlichem Geruch und brenaendeni Geschmack, 
sebr hygroskopisch und fust unliislich in Wasser, siedet bei 1650 und 
hat das specifische Gewicht 0.9593 bei Oo. Das Chlorhydrat bildet 
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weisse , iioeserst leicht zerflieseliche Blatter , das Bromhydrat kleine 
weisse Krystalle, das Platindoppelsalz orangerothe Flitter, die beim 
Kochen mit Wasser 2 Molekiile Salzsaure verlieren und in gelbe Flitter 
sich verwandeln. Das Golddoppelsalz ist ein gelbes, glaozendee 
Pulver. - Das Collidin, C S H l I N ,  ist dem Lutidin sehr Lhnlich. Ee 
siedet l e i  195O und hat das specifische Gewicht 0.9656 bei 00. Daa 
Platindoppelsalz ist ein orangerothes Pulver, welches ebenfalls beim 
Kochen rnit Wasser 2 HCI verliert. - Das Parvolin ist nicht gang 
rein erhalten worden. Es siedet bei circa 220O. Sein Platinsalz ist 
eiu braunlich-gelbes Krystallpulver. Alle drei Basen sind demnach 
isomer mit den aus D i  p p e l  ' s  Oel isolirten gleichnamigen Verbin- 

Untersuchungen fiber die AlkaloPde der Jaborandibl%ter 
von E r i c h  H a r n a c k  und H a n s  M e y e r  (Ann. Chem. 204, 67-84). 
Das aus den Blattern dargastellte P i l o c a r p i n  enthiilt meist -ein 
zweites AlkaloFd J a b o r i  n. Das reine Pilocarpin, durch Umkrystal- 
lisiren seines Platinsalzes vom Jaborin getrennt, ist nach der Analyse 
des Platin- und des Goldsalzes Ch H I 6 N ,  0,. Ea ist eine tertiire 
Hase und wirkt analog dem Kicotin. Das Platinsalz bildet diinne, 
gelbe, irisirende Tiifelchen, das Goldsalz, C ,  H I  N,O, . H Cl . AuCl,, 
geht beim anhaltenden Kochen mit Weingeist in die Verbindung 
C, H N, 0, . Au C1, iiber. Bei der trockenen Destillation mit Hali 
liefert das Pilocarpin Trimethylamin. Dagegen entsteht aus r e i n e m  
Pilocarpin bei dieser Reaktion kein Coniin, wie P o h l  (diese Berdchts 
12, 2185) angiebt. - Das Jaborin,  welches am besten durch die 
gr jssere  Liislichkeit seines Platinsalzes rom Pilocarpin zu trennen ist, 
wirkt physiologisch vollkornmeii wie Atropin. Es entsteht aus dem 
Pilocarpin beim Erhitzen desselben und steht in seiner Zusammen- 
setzung in uaher Beziehurig zu jenem, ist anvcheinend mit ihm isomer. 
Es selbst, ebenso alle seine Salze konnten nur in nicht geniigend 

Ueber Emetin von P o d w y e z o t z k y  (Cheni. societ. 1880,II, 720 
aus Pharm. Journ. tram. ( 3 ) ,  10, 642-643). Zur Dwstellung des 
Emetins wird Ipecacuanha zumiicbst rnit Petroleumather oder Aether 
ausgezogen (urn Fett und Fa1 bstoff zu entfernen), darauf rnit Albohol 
(85 pCt.) erschopft. Aus dem zum Syrup verdampften Extrakt wird 
mittelst Eisenchlorid J a s  Taunin gefallt, das Filtrat rnit trockenem 
Natriumcarbonat iibersattigt und die blssse mit heissem Petroleum- 
i ther  mehrmals ausgezogen. Kach Abdestilliren desselben bis auf 
eiuen geringen Rest scheidet sich aus diesem beim Erlialten das Emetin 
als weisser Niederscblag aus. Auch nach dem modificirten Veifahren 
von S t a s  zur Aufsuchung der Alkaloi'de k a m  (unter Auwendung von 
heissem Petroleumbenzin zum Ausschiitteln) Enietin gewonnen wer- 
den. E m e t i n  schrnilzi bei Ci2--65O7 ist liislich in Aether, Chloroform, 

dungen. Pinner. 

reinem Ztistande und nur amorph dargestellt werden. Yloner. 

Benchre d.  D. chew. Gesell~elinll. J.111rg. XIII.  131 
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Essigather , Aethyl-, Methyl- und Amglalkohol , Scbwefelkohlenstoff, 
fetten und Htherischen Oelen, sehr wenig lijslich in Wasser, Ton bit- 
terem Geschmack. Am Sonnenlicht farbt es sich gelb. Durch sehr 
langsames Verdrinsten seiner Lijsung i n  Petroleumather wird es  i n  
nadelformigen Krystallen erhalten. Seine Salze sind, mit Ausnahme 
des Tannats, in Wasser leicht lijslich. Ein Tropfen einer Losung von 
phosphormolydbansaurem Natron in Schwefelsiure wird .durch ein 
wenig Emetin braun, nach Zusatz eines Tropfens concentrirter Salz- 

Ueber die Harze der Jalaps von A. F. S t e v e n s o n  (Chem. societ. 
1880, 11, 717 aus Pharm. Journ. trans. (3) 10, 644). Das Jalapen- 
harz ist durch Aether i n  zwei Bestandtheile z u  zerlegen: 1) J a l a p i c ,  
C S 4  H, 0, 6 ,  ein weiches Harz,  Ioslich in Aether, Petroleumbenzit~, 
Schwefelkohlenstoff, Terpenthiniil, Chloroform und Salzslure. 2) Con - 
v o l v u l i n ,  C B 1  H S 0 O l 6 ,  ein hartes Harz, IBslich in Alkohol, Chloro- 
form, Wasser und Salzsiiure, unlijslich in Aether, yetroleumbenzir!, 
Schwefelkohlenstoff, Renzol und 'I'erpenthiniil. Beide Harze losen sich 

Ueber Nigella sativa von H. E. G r e e n i s h  (Chcm. societ. 1880, 
11, 718 aus I'harni. Journ. trans. ( 3 )  10, 909-913 und 1013-1016). 
I n  der Hoffnung, Besiehuiigen zti anderen Helleborioeen aufzufindeii, 
wurden die Samen von Nigella sativa untersucht. Es fand sich 
ausser den bereits durch die Untersuchungen von H. R e i n s c h  (Juiirb. 
Pharm. 4, 384) und F l i i c k i g e r  (Juhrb. Pharm. (3) 2, 161) bekann- 
ten Substanzen, M e l a n t h i n ,  C,, H,, 0,, schwer liislich i n  Alkohol, 
Wasser, Benzol, Schwefelkohlenstoff, Petroleumgther, leicht liislich i11 

Alkalien, kaum lijslich in Chloroform, in mikroskopischen Prismen 
krgstallisirend, vom Schmelzpunkt 205". Die alkoholische Losung 
fiirbt sich mit Eisenchlorid gelbgriin. SchwefelsHore lost das Melan- 
thin fiir sicli mit rotber, durch Rothgelb in Violettroth iibergebender, 
mit Zuclier zusammen mit violettblauer Farbe. Durch Kochen mit Salz- 
s iure  liefert das Melanthin Zucker und M e l t t n t h i g e n i n ,  C l 4 H 2 , O 2 .  
Letzteres bildet mikroskopische Krystalle ron Ihnlichen Reaktionen 

Beitrage zur Chemie der Bastfasern von E. J. B e v a n  und 
C. F. C r o s s  (Chem. A\Tezcs 42, 57 u .  91). Die Untersuchung der J u t e  
lieferte folgende Resultate: Der Gehalt an Asche betriigt 0.6-2 pCt. 
(die Hestandtheile deraelben sind bestinimt worden). Der Gehalt a11 
Cellulose wurde nach der Methode von H. Mi i l le r  70-7-2 pct.,  
ebenso hoch etwa,  jedoch in kiirzerer Zeit, nach der Chlorrnethode 
gefunden. Durch Digeriren der Jute  mit Salpetershre  von 5 pCt. 
bei 70'' und Ausziehen mit verdiinntem Blkali, Operationen, welche 
reine Cellulose unrerandert lassen, wurden jedoch nur 61 pCt. Cellulose 
erhalten. - Bei der Einwirliung von Chlor auf Ju te  bildet sich ein 

siiiire blRu gefiirbt. Blyliuc. 

in Ammoniak und Alltalien. hl y l i u  s. 

wie die des Melanthins. MpIlU.9. 
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in Alkohol und Eisessig losliches Harz, C, H C1,0, , welches dorch 
Ammorr violet gefarbt wird. Die mit Chlor behandelte Faser farbt sich 
mit Losung yon schwefligsaurem Natron rosa. Es iut dies eine Eigen- 
thiimlichkeit, welche der inkrustirenden Substanz der Baetfasern iiber- 
haupt zukommt, bei allen ausser der J u t e  aber in nur geringem Maasse 
zu beobachten ist. Jener  Korper besitzt einige Aehnlichkeit mit Tetra- 
chlorchinon. ( E s p a r t o g r a s  giebt, zum Zwecke der Papierfabrikation 
mit Natronlauge digerirt, an letztere ein Harz, C , , H , , 0 8 ,  ab, wel- 
ches durch Chlor in C, , H, C1,0, verwandelt wird. Letztere Ver- 
binduog wird wie die aus Ju te  durch Arnmoniak purpurn gefiirbt. 
Mit Salpetersaure liefert dieses Harz eine S u r e ,  dereo Baryumealz 
C ,  H, NO, Ba, zusamrnengesetzt ist.) J u t e f a s e r  verliert durch 
Digestion mit Schwefelsaure von 5 pCt. bei 60--80° 10-12 pCt. ihres 
Gewichts, indem sich ein Korper von reducirenden Eigenschaften auf 
F e h l i n g ' s  Losung bildet, wahrend Baumwolle linter gleichen Redin- 
gungeo kaum einen Verlust erleidet. Dieser Verlust riihrt nicht von 
dem Restandtheil her ,  welcher mit Chlor das chlorhaltige Harz zu 
liefern rermag,  da  sich auch aus der mit Schwefelsaure digerirten 
Ju te  der Korper CIgH,,C1,O,  bildet. An Alkali giebt die Ju te  
je nach der Concentration und Digestionsdauer verschiedene Mengen 
eines Harzes ab, aus welchem durch Sieden mit verdiinnter Schwefel- 
saure eine, alkalische Kupferlosung reducirende Substanz entsteht. 
Die Verfasser glauben aus ihren Untersuchungen den Schluss ziehen 
zu diirfen, dass, analog den Glukosiden, Celluloside existiren und dass 
die Juteintercellularsubstanz eine Art Cellulochinon ist. blyllus 

Ueber Anemopsis Californica von J. U. L l o y d  (C'heni. soeiet. 
1880, 11, 721,  aus Pharm. J. trans. (3) 16, 666). Als wesentlicher 
Bestandtheil wurde ein atherisches Oel gefunden, welches durch Salz- 
siiure zunachst tief blau, dann allgemach violet, purpurn, endlich braun 

Untersuchungen uber Taxus baccata von D. A m a t o  und 
A. C a p p a r e l l i  (Gazz. chzm. X ,  349). Die Verfasser fanden im 
Laub von Taxus baccata ein A l k a l o i d .  Dasselbe ist fliichtig, riecht 
nach Schimmel, wird durch die meisten allgemeinen AlkaloYd- 
reagentien gefallt und eeichnet sich durch besondere Bestandigkeit 
gegen oxydirende Eiiifliisse aus (es liist sich ohne Veranderung in 
Salpeterstiure von 1.4 specifisehem Gewicht.) I n  kalter Schwefelsaure 
lost es sich mit gelber Farbe, welche beim Erwarmen durch Ltraun 
in rothviolet iibergeht. Schwefelsaure mit chromsaurem Rali frirbt es 
griin, beim Erwarmen violet. - Ausser dem AlkaloYd wurde eine 
stickstofffreie , farblose, in sternf6rmig angeordneten mikroskopiscben 
Krystallen aus Alkohol anschiessende Substanz aufgefunden , vom 

gefarb t w ird. Mylins. 
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Schmelzpunkt 86-87O, loslich in Alkohol, unlijslich in  Wasser. Sie  
wird M i l o e s i n  genannt. Myliua. 

Ueber Sacahulmin von F a u s t o  S e s t i n i  (Gazz. chim. x, 355). 
Auaeer dem S a c c h u l m i n ,  welches in kalter und warmer Natronlauge 
unloslich ist, und der in kalter Natronlnuge loslichen S a c c h u l m i n -  
s i i u r e  wurde eine dritte Substanz als Produkt der Einwirkung der 
SchwefelsPure mit Zucker aufgefunden , die in  heisser Natronlauge 
losliche s a c c b u l r n i g e  S a u r e .  Dem bei 105" getrockueten S a c c h u l -  

Ueber die Destillationsprodukte des Colophodums von Ad. 
R e n a r d  (Compt. rend. 91, 419). Es wird nur ein aus den Destilla- 
tionsprodukten dee Colophoniums ieolirter Kijrper beschrieben , ein 
H e p t e n ,  C, H,, .  Dasselbe siedet bei 103-106°, besitzt eigenthiim- 
lichen Geruch, hat das  specifische Gewicht 0.8031 bei 20°, absorbirt 
begierig Sauerstoff und reagirt mit grosser Heftigkeit auf Chlor und 
Brom. Bei niederer Temperatur vorsichtig mit Brom zusammenge- 
bracht, liefert es bei mehrtagigem Stehen mit iiberschiissigem Brom 
im Schatten eine aus Aether krystallisirende Verbindung C, H, Br,, 
welche bei 134" schmilzt und gegen 150° sich zersetzt, dagegen beim 
Stehen mit Brom im Sonnenlicht eine ebenso zusnmmengesetzte, aber 
nicht krystallisirende Verbindung, welchc ebenfalls bei 150° sich zer- 
setzt. In atherischer Losung giebt es niit Brom ein sehr unbestan- 
digee Additionsprodukt. Durch verdiiunte Snlpetersaure (1.15 specifi- 
schee Gewicht) wird es beim Erhitzen unter Kohlenoxyd- und Kohlen- 
siiureentwickelung zu Oxalsaure und Bernsteinsaure oxydirt. Salzsaure 
addirt sich nicht zum Hepten. Durch concentrirte Schwefelsaure wird 
es  in der Kiilte zu D i h e p t e n ,  C,, H,, , polymerisirt, welches bei 
235- 240 O siedet und unter Verharzung sebr begierig Sauerstoff 

Die Riickst%nde bei der Herstellung von Schieferolen von 
G a s t o n  B o n g  (Bull. Societ. Chim. XXXIV, 147-140). Bei der 
Deetillation der bituminosen Schiefer von Autun entstehen 5 -6 pCt. 
Rohol; daneben etwa ebensoviel Amrnoniskwasser, etwas Gas  und 
endlich bleibt eine kohlige Ma'terie zuruck ; sie wird als Heizmaterial 
benutzt und liisst einen Riickstand, der unter Anderem ca. 27.85 pCt. 
Thonerde und 4.40 pCt. Kali enthalt; daneben Spuren von Lithium. 
Bei der enormen Menge dieser Riickstande ware eine Verwerthung 
wiinschenswerth: z. B. als Dunger, wegen des Ealigehaltes. Seit einiger 
Zeit verarbeitet man sie auf Alaun. - Ein weiteres Nebenprodukt 
ist der Theer, aus dem sich saure und basische Kijrper isoliren lassen: 
unter letzteren sind Pyridinbasen, besonders Corindin, Rubidin und 
Viridin zu nennen. Die sauren Oele sieden nach mehrfacher Reini- 

m i n  wird die Formel C,, H,, 0,, zngeschrieben. Mjlius.  

absorbirt. Pinner. 
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gung zwischen 215-290° und &her; die Hauptmenge geht gegen 
230° iiber: sie sind frei von Phenol, enthalten wenig a-Thymol und 
scheinen hauptsachlich aus /I-Thymol, 7- Thymol (Cymol und Csrvol) 
und analogen Phenolen zu bestehen. Gabriel. 

Physiologische Chemie. 

Ueber kryetallinisches Hhoglobin von G. H iif n e r (Zeitschr. 
phys.  Chem. 4,  382). Nacb wiederbolten Beobachtungen des Ver- 
fassers krystallisirt der sauerstofffreie Blutfarbstoff sehr schiin , insbe- 
sondere such aus Menschenblut, welches in zugeschmolzenen Rohren, 
verdiinnt oder unverdiinnt, der Faulniss iiberlassen wurde. 

Ueber die Oxydation der aromatischen Kohlenwasserstoffe 
im Thierkorper ron M. N e n c k i  und P. G i a c o s a  (Zeitschr. phys. 
Citem. 4,  325). Eingegebenes Aetbylbenzol geht im Organismus in 
Renzoesaure bezw. in Hippursaure iiber, wahrend die Aetherachwefel- 
sauren im Harn nicht vermehrt werden. Dasselbe Ergebniss lieferten 
Fiitterungsrersuche mit Propylbenzol. Nach Eingabe von Isopropyl- 
benzol enthielt der Harn keine wagbaren Mengen aromatischer Sauren; 
dagegen waren it] demselben die Aetherscbwefeleauren erheblich ver- 
mehrt, und nach Erwirmen des Harns rnit Salzsaure konnte dem- 
selben durch Aether eine Substanz entzogen werden, die nach dem 
Verdunsten des Aethers als nicht krystallisirendes Harz, wahrscheinlich 
ein Oxycumol hinterblieb. Nach Eingabe der 3 isomeren Butylben- 
zole wurde im Harn der Thiere in keinem Falle Hippursaure gefun- 
den ; bei den Versuchen mit a-Isobutylbenzol, C, 11 . CH . C H  (CH,),, 
und /I-Isobutylbenzol, C,H, . C H ( C H ,  . C,H,), wurde eine Zunahme 
der Aetherschwefelsauren im Harn nachgewiesen; die aus den Kohlen- 
waeserstoffen gebildeten Phenole konnten, da ihre Menge sehr gering 
war, in reinem Zustande nicht gewonnen werden. 

Phenolglycolsliure wird im menszhlichen Organismus nicht ver- 
Lndert, sondern wird nahezu quantitativ im Harn als solche ausge- 

Ueber die Oxydation des Benzols durch Ozon und die 
Oxydationen im Thierkorper von M. N e n c k i  und P. G i a c o s a  
(Zedtschr. phyo. Chem. 4, 339). Beim Einleiten von ozonisirtem 
Sauerstoff in erwiirmtes Benzol entsteht neben andelen Produkten 
Phenol in kleiner Menge. Es ist dies derselbe Oxydationsrorgang, 
welchen H o p p e - S e y l e r  als Einwirkung von aktivem Sauerstoff 
auf Benzol bei gewiihnlicher Temperatur beschrieben und erliiutert 
bat. An diese Beobachtung werden Erorterungen iiber die Oxydation 

R ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

schieden. Banmano. 



in den Organismen gekniipft, beziiglich welcher auf das Original ver- 

Ueber das Verhalten der Milzbrendbacillen in Gasen von 
J o s e f  S z p i l m a n  (Zeitschr. phys.  Cheni. 4, 350.) Leitet man Sauer- 
stoff oder atmospharische Luft iiber eine Milzbrandbacillen enthaltende 
Fliissigkeit, so leben und entwickeln sich d ie  Bacillen i n  derselben 
in beiden Fiillen in gleicher Weise, nur siod die Lebenserscheinungen 
im Sauerstoffstrome vie1 intensiver. Gegen ozonisirten Sauerstoff 
verhalten sich die Milzbrandbacillen ganz anders als die Faulnissbac- 
terien; wahrend die letzteren in kurzer Zeit durch dus Ozon zerstijrt 
werden ( G  ros  s m a n  n und M a y  c r h a u s e  n), bleiben die Milzbrand- 
bacilleii nach mehrstundiger Rehandlung mit ozonisirtem Sauerstoff 
vollkommen lrbensfahig. Durch 5-8 stiindiges Durchleiten von Koh- 
lenslure durch Milzl)r;tndbacillen haltende Flussigkeiten werden die 
Organismen nicht zerstiirt; dieselben gehen erst nach 24 stiindigem 
Vcrweilen in reiner I(oh1ens~ureatniosphZre zu Grunde. 

Zur Kenntniss der Skatolbilduug von M. N e n c k i  (Zeeitschr. 
phys. c'heni. 4, 3 7 1 ) .  Zur Gewinnung kleiner Mengen Skatol lasst 
nian mit Vortheil Hirnsubstanz faulen, destillirt nach 8 tiigiger Faul- 
niss und fallt ini Destillete das Skatol durch Pikrinsaure. Das vom 
Skatol schwer zii trennende Indol entsteht bei der F l u h i s s  der Hirn- 

Ueber des Serumalbumin in den Muskeln von B. D e rn a n t  
(Zeeitschr. pltys.  Chem. 4,  384). In den Muskelextrakten wurde das 
Serumalbumin von den Globulinsubstanzen durch Siittigen der Losungen 
niit schwefelsaurer Magnesia, wodurch die Globulinsubstanzen gefiillt 
werden, getrennt. Irn Eaninchenmuskel wurden 1.7-1.8, im Muskel 

Ueber Ftiulnissprodukte im Fotus von B. D e m a n t  (Zeitschr. 
phys. Chcm. 4, 3 8 7 ) .  Im wasserigen Extrakt cines menschlischen 
Fijtus von 7-8 Monaten wurden Phenol, Ammoniak, Prptone, Leucin 
und Tyrosin nachgewiesen. In einem f r i s c h e n  Fotus von Meer- 
schweinehen wurden Phenol, Ammoniak und Peptone gleichfalls auf- 
gefunden; Leucin und Tyrosin war dagegen in letzterem Falle nicht 

Ueber die chemische Constitution des Eiweisses von A 1. D a -  
n i l e w s k y  (Mon. scient. 3 Se'r., T.  10, 1109). 

Neue Untersuchungen iiber die Eiweissstoffe der Milch von 
Al .  D a n i l e w h i  und R a d e n h a u s e n  ( X o n .  scient. 3 Se'r., T. 10, 1114). 
(Der Inhalt dieser Arbeiten kann ohne eine Eritik derselben nicht 

Heilversuche mit Salicglsiiure und Benzoesiiure bei der 
Schlafsucht der Seidenreupen von C. 0. c e c h (Zeitschr. phys.  

wiesen werden muss. Baumann. 
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substanz nur  in Spuren. Baumnun. 

rom Hunde 1.4 pCt. Serumalbumin gefunden. Bnuinnnn. 

vorhanden. Baumnnn. 

wiedergegeben werden.) Dnumnnn. 



Chem. 4, 373). (Die arigestellten Versuche ergaben ein negatives 

Ueber die Undurchl'kssigkeit der menschlichen Haut ftir 
Losungen von Lithionsab vou G. H ii f n  e r (Zeitschr. phys. ChenL. 4, 
378). Von einer etwa 1500 qcrn grossen heilen Hautoberflache werden 
atis einer 1 procentigen 30° C. warrnen, wasserigen Chlorlithiumlosuog 
wahrend einer halben Stunde, wenn Gberhaupt wagbare Mengen, jeden- 

Chemische luntersuchung einer Dermoidcyste von S o  t n  i t- 
s c h e w s k y  (Zeitschr. phys. Cham. 4, 345). Der Iuhalt der  uoter- 
suchten Dermoidcyste des Ovarium bestand aus Fetten (Stearin, Pal- 
mitin und Olein), Seifen (wenig ron Capron- und Caprylsaure, reicb- 
licher von hoheren Fettsauren), Cholesterin , Epithelien und Albumin, 
und einem Alkohol von hohem Molekulargewicht , der dem Cetylal- 
kohol hinsichtlich seiner Zusamniensetzung und seiner Eigenschaften 
sehr nahe steht. Von anorganischen Substanzen wurden Phosphor- 
saure, Kalk, Natron und Spuren von Scbwefelsaure und Kali nach- 
gewiesen. Bnumsou. 

Ueber das Papa'in, Beitrag eur Geschichte der loslichen 
Fermente von A. W u r t z  (Compt. rend. 90, 1379). Der  aus Ein- 
schnitten in den Schaft oder in die grGnen Friichte von Curicu papaya 
ausfliessende Milchsaft theilt sich beim Stehen in eine wasserige 
Schicht und in eine weiche, fleischige Masse. Aus der Fliissigkeit 
schlagt Weingeist ein losliches Ferment nieder, P a  p a l n  und auch 
die fleischige Masse liefert beim Digeriren mit Wasser, Verdunsten- 
lassen der Losung irn Vacuum und Fallen rnit Weingeist dasselbe 
Ferment. Die Reinigung des Ferments gescha'a erst durch Dialyse, 
dann in der Weise, dass seine Losuog mit Bleiessig versetzt wurde, 
urn die Peptone zu entfernen, das Filtrat mit Schwefelwasserstoff ent- 
bleit und, da dns Schwefelblei sich nicht absetzen wollte, nach Con- 
centration im Vacuum durch tropfenweisen Zusatz von Weingeist 
gekliirt und dann durch weiteren Zusatz von Weingeist das Ferment 
gefallt wurde. Dasselbe enthielt alsdann noch 2.5 -4.3 pCt. Asche, 
hauptsachlich aus Ralkpbosphat bestehend und nach Abzug der Asche 
52.2-52.9 pCt. C ,  7.1-7.4 pCt. H und 16.4-16.9 pCt. N ,  so dase 
seine Zusarnmensetzung derjenigen der Albuminoide gleicbkommt. 
0.1 g des Ferments oermag selbst nach dem Erhitzen auf 105O 5 g  
feuchtes Fibrin energisch zu losen. Es ist in weniger als seinem 
gleichen Gewicht Wasser loslich, die Losung schfumt selbst bei star- 
ker Verdunnung, triibt sich beim Erhitzen ohne zu coaguliren, giebt 
mit Salzsiiure und Salpetersiiure einen Niederscblng , der im Ueber- 
schuss der Siiure sich lost, giebt ferner mit Metaphosphorsaure (nicht 

Res ul tat.) Baumaoo. 

falls keine 50 mg Salz resorbirt. Baumann. 



mit Pboephorsiiure oder Essipiiore), dann mit Cynnkalium, rnit Kupfer- 
eolfat, mit Platinchlorid, Gerbsaure, Pikrinsjiure und mit Mil lon’e 
Reagens Niederscbljige. Es rermag Pepsin z u  lijsen bei Gegenwart 
von Blausliure, Borsaure und selbet Phenol. Pinnsr 

Analytische Chemie. 

Ein einfacher actinomet rischer Process ron A r t  h u r D ow n e s 8 

(Chem. News 42, 178). C‘m die cbemiscbe Wirksamkeit des Sonnen- 
lichts fur wocbenlange und monatelange Perioden zu messen, empfiehlt 
der Verfasser die von ihm in Gemeinschaft mit B l u n t  (Roy. SOC. 1877, 
No. 184 und 191) entdeckte Oxydation ron Oxalsaure in & normaler 

Notiz iiber die Bestimmung von Alkohol mit Hiilfe von 
Rhodankobalt von T. T. M o r r e l  (Alner. chem. soc. 11, 340). Der  
Verfasser weist auf einen Artikel iiber denselben Gegenstand 
(American Chemist 6, 370) hin und bericbtet uber einen Fortschritt 
seiner Methode, welcher gestattet, in einer Mischung ron Wasser 
ond Alkobol den letztereo bis zu 0.25 pCt. genau zu bestimmen. - 
Er bedient sich eines 14 Zoll weiten, 10 Zoll langen Stiipselcylinders 
mit angebrachter Marke. In diesen wird eine gemessene Menge 
der blauen Rhodankobaltlosung von bestimmtem Gehalt und eine 
beliebige Menge des zu untersuchenden Gemenges gegeben. Ver- 
schwindet die blaue Farbe dadurch, so wird aus einer Burette Al- 
kobo1 von 95 pCt. bis zum abermaligen Erscbeinen, hierauf von der 
zu untersuchenden Fliissigkeit und so abwecbselnd, bis gleichzeitig 
die Merke nnd genaa der Farbenton einer Liisung von gleichem 
Procentgehalt an Sulfocyanid und bestimmtem Alkoholgehalt erreicht 
ist. Da der Gehalt der blauen LBsung und der Gehalt und die Menge 
des zugefiigten Alkohols bekannt sind, ebenso die Menge und der 
Alkoholgehalt der gesammten Fliissigkeit, nach dem die Marke er- 
reicbt ist, so lasst sich die Menge des verwendeten Untersucbungs- 
objekts und deesen Gehalt an Alkobol leicbt berechnen. Sollte auf 
Zusatz der zu untersuchenden Fliissigkeit zur blauen Liisung deren 
Farbe nicht verschwinden, so muss sie statt mit Alkobol, mit Wasser 
bis zum Erreichen der Normalfarhe und des Normalvolums gemischt 
werden. Mylins. 

Die AupBndung fiemder Farbstoffe im Wein von A. Dupr t5  
(Chem. societ. 1880, I, 572). Verfasser hat vor vier Jahren (Analyat 
NO. 2, 26) gezeigt, dase die kiinstlichen Weinfarbstoffe mit Ausnabme 
des Alkannafarbstoffs weit leicbter durch Pergament diffundiren, ale 

Liisung durch den Sauerstoff der Luft am Sannenlicbt. Mylius.  



der natiirliche Weinfarbstoff; und spater (Analyst No. 1 I ,  S. 186) dass 
das Pergament mit Vortheil durch einen etwa a Quadratzoll grossen 
Wiirfel vou Gelatine (1OpCt. trockne Gelatine enthaltend) ersetzt werden 
kann. Der Weiufarbstoff und Alkanna dringen nur oberflachlich in 
den Wiirfel, wPhrend die gebriiuchlichen kiinstlichen Farbstoffe schnell 
bis ins Innere dringen. In  den meisten Fallen geniigt zu dieser 
Probe der zehnte Theil der Farbenmeoge, die dem Wein die rich- 
tige Nuance geben wiirde, bei Blauholz geniigen 5 pCt., bei Ros- 
anilin 1 pCt.; 20 pCt. kiinnen in keinem Fall iibersehen werden. Hat  
man mit dem Gelatinewiirfel die Anwesenheit eines kiinstlichen Fsrb- 
stoffs constatirt, so lasst man eine Quantitat desselben durch Per- 
gament diffundiren und untersucht die Flussigkeit, unbeeinflwst durch 
natiirlichen Weinfarbstoff, spektroskopisch nach V o g e l  (dieee Be- 
richte VIII, 1246) oder auf  chemischem Wege nach G a u t h i e r  u. A. 
(Bull .  SOC. chim. 26, 4 3 5 ;  Chem. SOC. Journ. 1876, 330). - Alkanna, 
die iibrigens wegen ihrer Unbestgndigkeit wenig benutzt wird, ist 
mit Hiilfe des Spektroekops vom Weinfarbstoff leicht zu unterscheiden. 
Der Farbstoff des reinen Rothweins absorbirt alle Farben ausser Roth, 
zeigt aber gewijhnlich keinen deutlichen Absorptionsstreifen. Bei Zu- 
satz von Ammoniak geht das  Roth in Griinlich-Braun iiber, wird 
dunkler und zeigt jetzt einen nicht ganz deutlichen Streifen in Gelb 
und Orange. Alkanna zeigt in saurer Liisung bei richtiger Concen- 
tration drei deutliche Streifen zwischen und gleich weit von der gelben 
Natrium- und der blauen Strontiumlinie und i n  gleicher Entfernung 
von einander. Ammoniak verwandelt das Roth in schiines Blau mit 
nur noch 2 Absorptionsstreifen, einem auf der Natriumlinie, dem 
andern zwischen dieser und der rothen Lithiumlinie, mit einem 
Zwischenraurn von circa + von dern der friiheren Streifen. Saure 
und alkalische Liisungen zeigen eine Absorption des blauen Endes 
des Spektrums; massig concentrirte absorbiren alles bis auf Roth. - 
Verfnsser macht noch darauf aufmerksam, dass Wein eich dem un- 
bewaffneten Auge ale kiinstlich gefirbt dadurch verdichtig rnacht, 
dass die Farbe des durch Schijtteln hervorgerufenen Schaums in  vie1 
hiiherem Grade die Farbe des Weins annimmt, als diess bei einem 
ungefalschten Wein von derselben Farbe der Fall zu sein pflegt. 

Schotten. 

Beitrage eur chemiechen und spektroskopiachen P m g  
von Rothweinen von C. G a n g e  (Arch. Pharm. 14, 161). Der  Ver- 
fasser kommt unabhiingig von A. A n d r k e  (diase Ben’chte XIII, 582), 
welcher Weinfarbstoff und Heidelbeerfarbstoff fiir identisch erklart, 
zii dem Resultat, dass Heidelbeerfarbstoff in Rothwein nicht nachge- 
wiesen werden kann,  wenn er diesem an Alter gleich ist, da  die 
Reaktionen vom Most blauer Trauben und frischem Heidelbeersaft 



ebenso mit einander iibereinstimmen, wie die vom Wein und alteren 

Ueber den verschiedenartigen Zustand des Kohlenstoffs 
im Stahl und dessen Einfluss auf Eggerte's  colorimetrische 
Kohlebestimmung r o n  J. S p e a r  P a r k e r  (Chem. News 42, 88). 
Da der Kohlenstoff durch Auflosen des Eisens oder Stahls in Sal- 
petersaure bald als feine Flocken in der Flissigkeit schwebend, bald 
als schweres Kohlenskelett ausgeschieden wird , so liefert die colori- 
metriscbe Kohlebestimmung verschiedenartige Resultate und zwar im 
letzteren Fall etwa um Q zu wenig, wenn das Normalmuster den 

Ueber die Uneutr%glichkeiten , welche bei Vergiftungsfallen 
mit Morphin die Anwendung des Amylalkohols statt des 
Aethers nach dem Verfahren von Stas vom physiologischen 
Standpunkt aus mit sich bringt von G. B e r g e r o n  und L. L ' H o t e  
(Compt. revid. 91, 390). Ea wird auf  die Gefahr aufmerksam gemacht, 
welcbe fiir die physiologische Untersucbung bei Morphiumrergiftung die 
Gegenwart selbst sebr geringer Mengen Amylalkohol mit sich bringt. 
da  der Amylalkohol scbon i n  kleinstcn Quantitaten (1 ccm einer 
wasserigen Liisung beim Frosch, 10 ccm einer solchen Losung beim 
Kaninchen) wahre narkotische Ersclieinungen herrorruft. 

Ueber die Wirkung von Licht und Dunkelheit auf titrirte 
Salmiak- und Tanninlosungen von A .  L e e d s  (Amer. clten. SOC. 1880, 
216). Salmiakliisuiig wird, selbst irn Dunkeln stehend und mit Pilzeu 
versetzt, nicht reriindert, weiin sie eine luftdicht verschlossene Flasche 
bis oben bin ftillt. Mit Pilzen versetzte Tanninlhungen,  die ihre 
Flaschen nur zum Theil ftillten, veranderten sich wiihrend 14 Monaten 
:in einem Or t ,  wo sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt waren, 
nur  sehr langsam, vie1 schneller im Dunkeln. Der  Zusatz von 
H enigen Tropfen Chloroform schiitzt nicbt vor Veranderung, indem 
das Chloroforin selbst zerstort wird; bei den Liisungen aber, die im 
Dunkeln stehen, verringert es etwas die Zersetzung des Tannins. 

Schotten. 

Heidelbeersaft. Mglius. 

Kohlenstoff in der erstgenannten Form enthiilt. Mylius. 

Piliner 

Ueber eine billige Methode der Aufschliessung mineralischer 
Phosphate von geringem Gehalt van c. H. A l l d r e d  (G'leni. News 
42, 177). Urn mineralische Phosphate, welche so riel Eisen enthalten, 
dass ihre Verarbeitung zu Superphosphaten unrentabel w i d ,  oder an 
Phosphorslure so arm sind, dass sie nicht mit Vortheil versendet 
werden konnen, fiir die Landwirthschaft zu verwerthen, wird empfohlen, 
sie mit Schwefligsaure in kaltgesiittigter, wassriger Lijsung unter 
Druck bei 1000 aufzuschliessen. Hierdurch wird fast nur phosphor- 
saurer Ralk geliist, der entweder durch Kalkmilch oder als schweflig- 



saurer phosphorsaurer Kalk durch Kochen der L6sung niedergeschlagen 

Analyse des Kanieer- oder Kaimenbrunnene von F r a n z  
H u l v a  (Joum. pr. Chem. N. F. 22, 290). Das Wasser ist sehr 
weich (58.6 Theile Abdampfriickstand gr6sstentheils aus kohlensaurem 
Natron bestehend), enthalt keine freie Kohlensiiure und minimale 

Eine einfache Methode der Bestimmung der Dampfdichte 
inderBarometerleere von Ch. Be l l  und F. L. T e e d  (Chem. societ. 
1880, I ,  576). Die Vnrtheile der Methode bestehen darin, dass 
durch Veranderung des Luftdrucks der Dampf der Substanz auf ein 
bekanntes Volum gebracht wird und dass der Druck des Dampfes, 
unabhiingig vom iiussern Luftdruck, direkt durch eine einzige Beob- 
achtung bestimmt wird , wodurch die Rechnung eine ausserordentlich 
einfache wird. An ein cylindrisches, 35 cm langes und 3.3 cm weites 
Glasgefass ist ein etwa 83 cm langes, 8 mm weites Glasrohr an- 
geschmolzen. An letzteres ist 5 cm von der Verbindungssteile ein 
gleich weites, oben zugeschmolzenes, rechtwinklig gebogenes Glas- 
rohr so angeschmolzen, dass es dicht an dem cylindrischen Gefiiss 
bis fast zu dessen Ende hinlauft. Dieses Rohr dient ale Barometer. 
Einige Cerrtimeter von dem untern Ende des langen Rohrs ist ein 
zweites rechtwinklig gebogeries Rohr angeschmolzen; der mit dem 
langeu Rohr parallel laufende und mit diesem in gleicher Hohe 
endigende Theil desselben enthalt einen luftdicht schliessenden Glas- 
hahn. Einen Centimeter unter der Beriihrungsstelle des weiten Ge- 
fasses mit dem Robr wird auf letzteres eine Linie geatzt und in 
gleicher Hohe mit dieser eine solche auf das Rarometerrohr. Dieses 
wird von der Linie aufwiirts in Millimeter getheilt und die Graduirung 
einige Millimeter unter den Nullpunkt fortgesetzt. Ein Rathetometer 
macht die Grnduirung iibcrfliissig. Olasgefiiss und Barometerrohr 
werden von einem oben und unten mit Korken geschlossenen Glas- 
cylinder umgeben, durch welchen der Wasser- (resp. Anilin-) dampf 
streicht. Das Yolum des cylindriscben Gefasses bis zu der Marke 
wird genau bestimmt; das Gewicht dieses Volums Wasserstoff (oder 
Luft) bei 1000 und 1 0 m m  Quecksilberdruck bei looo mit Beriick- 
sichtigung der Ausdehnung des Glases wird die Constante genannt. 
Um eine Darnpfdicbtebestimmung auszufiihren, wird der Apparat mit 
Quecksilber gefiillt und das  die Substanz enthaltende Glaschen mit 
einem Kautschukstopfen hineingedruckt, wahrend der Glashahn offen 
steht. Nachdem der Stopfen fest eingedriickt und der Glashahn ge- 
schlossen worden ist, wird der Apparat umgekehrt in Quecksilber 
gestellt und durch ein Stativ vertical gehalten. Durch den Glashahn 
lisst man nun so vie1 Quecksilber ausfliessen, daw es noch etwa Q 
des Cylinders einnimmt, in gleicher Hohe mit dem Quecksilber des 

werden kann. Yyliiis 

Mengen Schwefelwasserstoff. bljliua. 



Barometerrohrs. Wenn jetzt der Wasserdampf eine constante Tempe- 
ratur hergestellt hat und die Substanz rerdampft, liisst man durch 
den wieder geiiffneten Glashahn noch so vie1 Quecksilber ausfliessen, 
bie das  Niveau genau jene Marke im Hauptrohr erreicht hat. Die 
Hijhe der Quecksilbersiiule im Barometerrohr von der Marke an be- 
zeichnet nun den Druck der verdampften Sutistanz; sie wird multiplicirt 
mit dem Quotienten aus dern Gewicht der Substanz und der Con- 
stanten. Das Ansatzrohr rnit dem Glashahn wird dann Bberfliissig, 
wenn man sich einer piieumatischen Wanne aus festem Holz bedient, 
die 10 cm Durchmesser, 7 cm Tiefe und nach unten eine 50 cm lange, 
2.5 cm weite Fortsetzung hat. Die Substanz wird in gewiihnlicher 
Weise in den in der Wanne stehenden Apparat gebracht, die Wanne 
soweit erhiiht, dass das Quecksilber etwa in der Flalfte des Cylinders 
und Rarometerrohrs steht und nun wird erhitzt. Sobald die Tempe- 
ratur constant ist, wird das Rohr so vie1 gehoben, his das Queck- 
silber geriau bis an die Marke steht und das Barometer, wie vorher, 
nbgelesen. Die einzige Pehlerquelle liegt in der Unvollkommenheit 
des Rarometervacuums; sie wird fast ganz beseitigt, wenn man das 
Rarometerrohr oben in eine Kugel ausblast. - Eiii weiterer Vortheil 
des Apparats besteht darin, dass das Quecksilber, welches nach 
Rr i ih l  (dime Berichte XII,  197) durch seine grosse Ausdehnung bei 
Temperaturen Bber 180° die H o f m a n n ’ s c h e  Methode ungenau macht, 
im Cylinder und im Barometerrohr gleichmlssig herabgedrtckt wird. 

Voltaisches Element &us A l d n i u m  von F. Wij h l e  r (Ann.  
Chew. 204, 118-120). D a  das Aluminium dorch concentrirte Salpeter- 
siiure, wie Eisen , passiv wird , kann ein galvanischer Strom von 
ziemlich bedeutender Starke in der Weise erzeugt werden, dass man 
i n  einem gewijhnlichen Hecher ein zu einer Rolle gebogenes Aluminium- 
blech in sehr verdiinnte Natronlauge oder Salzsaure taucht und in 
die Fliissigkeit eine poriise Thonzelle mit concentrirter Salpetersiiure 
und einer zweiten Aluminiumblechrolle hineinsetzt. Durch Verbinden 
der beiden Bluminiumrollen mit einem feinen Platindraht kann dieser 

lcbo t t an  

ziim Gliihen gebracht werden. Pinner. 

474. End. Biedermann: Bericbt iiber Patente. 
Wil l .  J o n e s  M e n z i e s  in St. Helens. A p p a r a t  zum M a h l e n  

u n d  S i e b e n  k a u s t i s c h e r  A l k a l i e n .  (Engl. P. 4274 v. 21. Oktober 
1879.) Nachdem das geschmolzene Alkali erstarrt ist, wird es nocb 
heiss in die Miihle gebracht, welche unten mit einem Sieb versehen 
ist. Der Apparat ist mit einer Vorrichtung zurn Erhitzen desselben 
versehen. 




