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Wir hoffen, durch die vorstehende Arbeit zur Charakterisirung 
der drei isomeren Amidozimmtsauren in Etwas beigetragen und den 
Weg zur Darstellung besonders von Orthoamidozimrntsaure weiter 
geebnet zu haben. D e r  eine von uns beabsichtigt, die auf Umwand- 
lung  der Orthoamidozimmtsiiure in Indol abzielenden Versuche fort- 
zusetzen '). 

1% e f e 1. ate.  

Anorganische Chemie. 
Ueber eine Beziehung zwischen den Atomvolumen gewisser 

Elemente und den Bildungswarmen einiger ihrer Verbindungen vou 
W a l t e r  W e l d o n  (Chern. A'ews42, 171). Der Verfasser hat gefunden, 
dass die Bildungswarme correspondirender Verbindungen desselben 
negativen Elements mit einandcr nahestehenden positiveri Elementen 
om so griisser ist, je grosser das Atomvolurn des positiveri Elements. 
Dies scheint ein allgemein gilliges Gesetz zu seiri, da alle bisher be- 
kennten Thatsachen sich clemselben unterordnen. Kur Mangan und, 
sofern man es  dem Zink zugesellt, Cadmium, machen eine .4usnahrne. 
Letzteres folgt jedoch auch dem Gesetz, sofern man es mit Magnesium 
vergleicht. Das Verhaltniss nun, iu welchem die Griisse der Bildungs- 
warme von correepondirenden Verbindungen abnlicher Metalle zum 
Atomvolurn der letzteren steht, ist ein sehr einfaches. In vielen 
Fallen narnlich sind die Bildungswarmen der Verbindungen desselben 
negativen Elements aus gleichen Volumen ahnlicher Metalle einander 
gleich, in anderen verhalten sie sich wie 1 : 2 ,  2 :  3 ,  4: 5 u. s. w. 
Man erhalt daher, wenn man die Bildungswarmen von Verbindungen 
desselben negativen Elements rnit einander nahestehenden Metallen 
durch das Atornvolurn der letzteren dividirt, Quotienten, welche ein- 
ander gleicb sind, oder in einem einfachen Verhaltniss zu einaiider stehen. 
Zum leiohteren Verstandniss ist eine Zusammenstrllung von Beispieleu 
i n  dcr folgenden Tafel gegeben, deren zweite bis sechste Verticalcolumne 

1) Inzwischen haben Versuche, die OrtboamidozininitsQure durch die Einwirkung 
yon Fsulnissfermenten in Indol umzuwandeln, welche Herr E. B a u m a n n  die Gilte 
gehabt hat ,  fUr mich anzustellen, eio positives Ergebniss bis jetzt  nicht geliefert. 
Es fragt sich daher, ob die von E. und 11. S a l k o w s k i ,  sowie von E. B a u m a n n  
beobachteten Zersetzungsproducte eiweissartiger Substanzen, welche unter gleichen 
Uedingungen in Indol resp. Skatol umgewandelt werden und welche wir in der 
vorstehenden Abhandlung zunachst als Aniidosnuren angespyochen hliben , nicht be- 
reits condensirte, aromatische Orthoamidosburen sind. Derartige Verbindungen 
wilrde man als Indol resp. Skatol auffassen konnen, in denen ein Wasserstoffatom 
durch die Carboxylgruppe ersetzt ist und die Zusammensetzung derselben wiirde 
vorerst durch die Formeln: C, H , H ( C O O H )  resp. C, 11, S ( C O 0 H )  auszudriicken 
sein. F e r d .  T i e m a n n .  
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Pb 20614 11.37 
Cu 63.3 8.94 

Mg 24.0 1.7 
Zn 64.9 7.15 
Cd 111.6 8.65 

Hg 199.8 13.59 

Ag 107.66 10.47 
Hg 199.8 13.59 

TI 203.6 11.86 

Sr 87.2 2.5 
Ca 39.9 1.57 

Sr 87.2 2.5 1 Pb 206.4 11.37 

Li 7.02 0.59 
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Pb Clp  85.2 4.693 = 1.0 
Cu,CI, 66.2 4.674 = 1.0 

MgCI, 151.0 10.696 = 1.5 
ZnC1, 97.2 10.705 = 1.5 
CdCl, 93.2 7.22 = 1.0 

HgC1, 62.8 4.268 = 1.5 
llg, C1, S2 6 2.807 = 1.0 

Ag CI 29.2 2.839 = 1.0 
Ke,CI, 41.3 2.807 1.0 

TI CI 45 6 2.831 = 1.0 

Sr  CI, 184.6 5.29 = 4 0  
CaCI, 170.2 6.70 =I 5.0 

Sr CI, 184.6 5.29 = 9.0 

_ _  
1 

I’ll CI 1 85.2 4.693 = 8 0 

LIn C1, 112.0 16.404 = 1.5 
FeC,I, 82.0 11.38 = 1.0 
CoC1, 76.4 11.00 = 1.0 
N i  C1, 74.6 11.12 = 1.0 

PCI,  75.8 5.74 = 1.0 
hsC1, 74.6 5.74 = 1.0 

AsCI, 74.6 5.65 7 6.0 
SbC1, 86.3 4.73 =5.0 

SiCI, 159.2 14.01 = 7.0 
SnC1, 127.2 8.00 = 4.0 

K C1 105.0 2.31 = 5.0 
Na CI 97.7 4.13 = 9.0 

Na C1 97.7 4.13 = 7.0 
AgCl 29.2 2.83 = 5.0 

Pb Br, 77.0 
C U ~  Bra 60.0 

MgBr, 140.0 
ZnBr, 56.2 
CdBr, 84.2 

Hg,Br 60.5 
Rg,Rr, 75.4 

AgBr 27.7 
Bg, Rr, 39.2 

TlRr 46.4 

SrRr,  168.0 
CaBr, 151.6 

SrBr,  168.0 
I’bBr, 77.0 

-_ 
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4.235 = 1. 
4.237 = 1. 

9.917 = 1. 
9.496 = 1. 
6.523 = 1. 

4.135 = 1. 
2.666 = 1. 

2.693 = 1; 
2.666 = 1. 

2.679 = 1. 

4.813 = 4. 
5.972 = 5. 

4.813 = 9. 
4.235 = 8.( 

NU Bra 100.0 14.633 = 1.. 
Fel3r, 70.0 9.72 = 1.1 

KBr 100.4 2.218=41 
NaBr 90.7 3.834 = 7S 

NaBr 90.7 3.834=7.( 
AgBr 27.7 2.693 = 5.( 



PbJ, 53.8 2.765 = 1.0 
Cu, J, 43.8 2.960 = 1.0 

Zn J, 60.0 G.610= 1.5 
CdJ, 55.8 4.223 = 1.0 

EgJ, 44.8 3.046 = 1.5 
Eg, J, 58.4 1.983 = 1.0 

AgJ 15.9 1.546 = 1.5 
Eg, J ,  29.2 1.983 = 2.0 

TI J 35.6 2.073 =2.0 

SrJ,  136.0 3.610 = 4.0 
CaJ, 118.6 4.669 = 5.0 

SrJ ,  136.0 3.610 =4.0 
PbJ, 53.6 2.765 = 3.0 

1) 

MnJ, 68.0 10.14 =2.0 
FeJ,  38.0 5.26 = 1.0 

K J  85.2 1.852 = 3.0 
NaJ 74.2 3.137 =5.0 

NaJ 74.2 3.137= 2.C 
AgJ 15.9 1.546= l.C 
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PbO 51.4 2.824= 1.0 
Cu,O 40.8 2.881 = 1.0 

Ego 31.0 2.108= 1.5 
Hg, 0, 42.2 1.435 = 1.0 

S r O  158.2 6.1 = 1.5 
CaO 149.5 4.52 = 1.0 

Li,O 166.6 
Na,O 224.2 
K2 0 208.6 
TI,O 39.2 

M n O a q  94.8 
FeOaq 69.0 
CoOaq 63.4 
NiOaq 60.8 

7.0 =6.0 
4.755 = 4.0 
2.305 = 2.0 
1.146 = 1.0 

13.872 = 1.5 
9.583 = 1.0 
9.2 = 1.0 
9.1 = 1.0 

A s , O ,  146.0 5.51 = 6.0 
Sb,O, 168.0 4.61 =5.0 

SiO, 219.0 19.47 = 9.0 
S n O ,  141.2 8.434=40 

K, 0 205.6 2.305= 1.0 
Nag 0 224.2 4.755 = 2.0 

Na, 0 224.2 4.755 = 1.C 
Li,O 166.6 7.00 = 1.5 

ig., S 6.0 0.29 = 1.0 
3gS 18.8 1.16 =4.0 

SrS 99.2 2.842 =4.0 
:aS 92.0 3.622=5.0 

3rS 99.2 2.842 = 3.0 
PCS 17.8 0.98 = 1.0 

Li,S 115.2 4.9 =4.0 

K 2 S  112.6 1.247 = 1.0 

PnS 45.2 6.6 = 2.0 

FeS 23.8 3.3 = 1.0 

El S 112.6 1.247 = 3.0 
Na,S 103.2 2.18 -5.0 

Na,S 103.2 2.18 =3.0 
Li,S 115.2 4.9 ~ 7 . 0  
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die Molecularbildungswiirmen, die Quotienten der Bildungswarrne divi- 
dirt durch das Atomvolum des Metalle und die Reduktion dieeer 
Quotienten auf die einfachste Verhaltnisszahl enthiilt, wahrend in der 
ersten Colurnne die erste Zahl das Atomgewicht, die zweite das  
Volumgewicht und die dritte das Atomvolum des Metalles bezeichnet. 

Ueber Guthrie’s Kryohydrate von €1. O f f e r  (TFi’en. h a d .  
Ber. LXXXI, 11, 1058). G u t h r i e  gelangte bei seinen Versuchen 
uber die Gefrierpunkte verschiedener SalzlBsungen zur Entdeckung 
eigenthiimlicher Erstarrungsprodukte, die er mit dem Namen Kryo- 
hydrate bezeichnete; sie tiaben einen festen Gefrier- und Schmelz- 
punkt und eine constante Zusammensetzung. Nach einer mathema- 
tischen Betrachtung ron  P f a  u n d le r ,  welche man in Mu I I e r - P o  u il I e t’s 
Lehrbuch der Physik, VIII. Aufl., Band 11, Abth. 11, findet, kommen 
diese Eigenschafieri auch Gemengen von Eis und Salz zu. Der Vcr- 
fasser kommt nun auf  Grund einer Reihe von Reobachtungen zu dem- 
selben Schluss, dass die Kryohydrate keine chemischen Individuen 
sind. Ihre Zusammensetzung widerspricht den Gesetzen der Stochio- 
inetrie; man hat nie deutliche, reine Krystalle beobacbtet; Alkohol 
l6st das  Eis aus den Kryohydraten so heraus, dass eiri Skelett von  un- 
IoslicLem Salz zuruckblcibt; giebt man umgekehrt die Kryohydrate 
i n  kaltes Wasser, 80 liist sich das Salz und eiiie, den Kryohydraten 
in Gestalt und Griisse fast gleiche Eisiinde schwimmt a u f  dem Wasser. 
Calorinietrische Untersuchungen zeigen, dass, wenn einerseits Kryo- 
hydrate und wenn andererseitr Gemische voii Eis und Salz gelost 
werden, keine Differeriz im Temperaturabstieg stattfindet. Wenn 
auch die ausgefiihrten Bestimmungen der specifischen Gewichte nicht 
erlaubten, auf eioe Constanz des Volumens mit Restimmtheit zu 
bchliessen , so kann docb keinesfalls bei Rildung eines Kryohydrates 
rine bedeutende Volumanderung stattfinden. Auszunehmen sind fur 
diesen letzten Fall Chlorkalium und Cblornatriurn, welche, wie es von 
Chlornatrium schon bekannt ist, intermediare Hydrate bilden, die sich 
durch Abkuhlen einer bei O o  gesiittigten Losung auf -5’) sehr leicht 
darstellen lassen ; die Kryohydrate jener Salze sind also gewisser- 
maassen die Kryohydrate dieser intermedilren Hydrate. 

Ueber Borodeciwolframs%ue und ihre Natriumsalze von 
D. I i l e i n  (Compt. rend. 91, 474-475). Wird iiberschussige Wol- 
framsaure mehrere Stunden mit einer Losung von Borax, welche 
loit einer seinem doppelten Molekulargewicht entsprechenden Menge 
krystallisirter Borsiiure vcrsetzt ist, gekocht, darnach die ungeliiste 
Wolframsaure und nach dem Erkalten die Abscheidungen von Hor- 
saure und Natriurnpolyboraten abfiltrirt, so restirt eine Mutterlauge, 
welche im Vacuum ausser Borax sehr Iiisliche, schlecht aosgebildete, 
dem klinorbombischen System angehtirende Krystallc abscheidet: diese 

hl y 11 us 

Schottcn. 
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erwiesen sich nach derFormel  2 N a , 0 . 2 H 2 0 .  1OWoO,.BozO3 -I- l l a q .  
z u s a m m ( q y s \  tzt, sind also als Natriumborodeciwolframat aufzufassen 
(rergl. diese Bm'chte XIII, 1861,  woselbst ein gleiches Salz o h n e  
Constitutionswasser beschrieben war). Die Lijsung des Natriurnsalzes 
giebt rnit Quecksilbersalz rersetzt eincn Niederschlag, aus welcbem 
sich die freie Borodeciwolframshre isoliren Iasst; ihre Salze zeigen 
in Zusammensetzung und Eigenschaften Analogie rnit den entsprrchenden 

Ueber Boroduodeciwolfremsiiure und deren Kelisalze ron D. 
K l e i n  (Compt. rend. 91, 495-498). Die friiher (diese Ber. XTII, 1977) 
erwhhnte Wolframoborsaure krystallisirt in kleinen QuadratoctaBdern, 
welche die Formr.1 9 WO, . Bo, 0,  . 4 H , O  + 16 aq. besitzen; sie er- 
weicht bei 400, schmilzt bei 49O. 

Tragt  man in eine kochende Liisung von Kaliumpentametaborat 
(Bo, 0, ,, KH, + 2 [ I ,  0) nach und nach eineu sehr grossen Ueber- 
schuss von Wolfrarneaurehydrat ein, unterhalt das  Sieden mehrere 
Stunden und ersetzt Ton Zeit zu Zeit das rerdampfende Wasser, ohne 
dass dadurch die Fliissigkeit erheblich abgekiihlt wird, so scheidet 
sich nach der Filtration zunlichst Borsaure und darnach eine neue 
Verbindung in feinen Krystallnadeln ab, welche in kaltem Wasser s e h r  
liislich eind und folgcndeForme1 aufweisen: 2K2O.Bo, 0,. 1 '2W03.  H,O 
+ 15 aq.,  d. h. Bikaliumboroduodeciwolframat (vergl. diese 
Berichte XIII, 1239, woselbst ein gleiches Salz ohne Constitutions- 
wasser beschriebcn isr). 

In  den Mutterlaugen dieses Salzes fanden sich zu wiederholten 
Malen fettglanzende, anscheinend orthorhombische Tafeln von der 
Zusarnriiensetzung 4 K 2 O . B o , O , .  1 2 W 0 ,  + 2 1  aq., d. h. T e t r a -  
k a l i u m b o r o d u o d e c i w o l f r a m a t ;  es wird im Gegensatz zum Bi- 
kaliumsalz durch Salzsaure zerlegt unter Abscheidung von Wolfram- 
siure. 

Aus dern Krliumsalz der Boroduodeciwolframsaure erhalt man auf 
Zusatz ron Mercuronitrat eine weisee, flockige Ftillung, aus welcher durch 
vorsichtigen Zusatz ron Salzbaure und schliesslich durch Schwefelwasser- 
stoff das Quecksilber abgeschieden und die freie Horoduodeciwolfram- 
s lure  isolirt werdcn kann: sie liisst sich auf dem Wasserbad zu einern 
Syrup eindampfen, der bei weiterer Concentration in der W l r m e  
Wolfrarnsaurehydrat abscheidet; das klare Filtrat einer solchen partiell 
zersetzten Saure giebt durch Hitze und schliesslich im Vacuum ein- 
geengt gclbliche , zerfliessliche OctaBder, welche annlihernd einem 
Hydrat der Siiure 10W0,. Bo,O, entsprechen, erst heinahe in  der 
Rothgluth ibr Wasser ganzlich verlieren and dabei in  ein Gemisch 

Ueber eine neue Borkupferverbindung B, Cu , von S. M a r  s d e n 
(Chm.  societ. 1880, I, 672). Wird Kupfer mit iiberschiissigem, amorpbem 

Silicodeciwolframaten. Gabrlel. 

von Bor- und Wolframsaure zerfallen. Gabriel. 
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Bor in einem Porzellantiegel geschmolzen, der in einem Graphittiegel 
steht, wiihrend der Zwischenraum mit Kohle ausgefiillt ist, so resultirt 
ein Regulus, umgeben von einem grauen Pulver, welcbes aus Bor- 
nitrid besteht und vom Stickstoff der Luft und dem iiberschiissigen, 
Bor stammt. Der  Regulus ist gelb, harter als Bronce, sprtide, aber 
doch hammerbar, vom spec. Gew. 8.116; er hat nach der  Analyse 
wobei das Bor nicht direkt, sondern nur durch Differenz bestimmt 
wurde, die Zusammensetzur~g Cu = 79.75; Si = 10.84; B = 9.41. 
Nach Abzug des Siliciums berechnet sich die Formel B, Cu,. 

Behotteu. 

Ueber die Zersetsungs- und Umwsndlungsprodukte des 
Urrtnylsulflds von C l e m e n s  Z i m m e r m a n n  (Ann. Chem. 204, 204). 
Die am Ammoniumsulfid beobachtete Fahigkeit zuweilen gefalltes 
Uranylsulfid zu losen beruht auf einem Gebalt des Reagens a n  
Kohlensaure. - Der  bekannte Zerfall des Uranylsulfids in eine Sauer- 
stoffverbindung des Urans und Schwefel wurde eiogehend untersucht 
mit dem Resultat, dass diese Zersetzung einfach nach der Gleichung 
U r z  0,s = 2 U r 0  i- S stattfindet. - Die Untersuchung der Umwand- 
lung, welche Uranylsulfid in Gegenwart von iiberschussigem Schwefel- 
ammonium erfiihrt, ergab, dass zur Bildung des U r a n r o t h s  ein 
Gehalt des Ammoniumsulfids an unterschwefligsaurern Salz erforder- 
lich.ist, wahrend eine s chwarzeverb indung sich bildet, wenn man Uran- 
nitrat rnit Schwefelamrnonium (in1 Ueberschuss) fallt, welches frei von 
Hyposulfit ist und den Niederschlag bei Luftabschluss mit der Fliissig- 
keit in Beriihrung Iasst. Die Analyse eines solchen schwarz ge- 
wordenen Niedcrschlags fiihrte zu der FormelUr,O, = BIJr,O,+UrO. 
- Das U r a n r o t h  wurde im Gegensntz zu den Angaben von R e m e 1 6  
niemals krystallisirt erhalten, sondern immer als amorpher Nieder- 
scblag, der sich nach dem Trocknen sehr schwer zerreiben liess. Die 
in demselben oft (wenn bei Luftzutritt dargestellt) vorhandenen Kry- 
stalle sind Schwefeloctaeder, welche durch Schwefelkohlenstoff leicht 
entfernt werden konncn. Das mittels hyposulfithaltigen Ammonium- 
sulfids dargestellte Uranroth enthalt Ammoniak. Es geht durch Kochen 
rnit Losungen starker Basen unter Entweichen des Ammoniaks in  
ebenfalls rothe Kijrper iiber, welche statt Ammoniak die aquivalente 
Menge der stlrkeren Base enthalten. Derartige rothe Verbindungen 
lassen sich darstellen, indem man ein Uranylsalz mit uberschfissigem 
Sulfhydrat von Kaliurn, Natrium oder Baryum zum Kochen erhitzt. 
Das mittels Haliumsulfhydrat durch Erwarmen dargestellte Uranroth 
hatte bei 150 und 100” getrocknet eine Zusammensetzung, welche 
auf YOU Wasser uud Verunreinigungen freie Substanz berechnet, fur 

.OK reines Uranroth die Formel U r 6 S K 2 0 9  = 2UrZO3 -+ UraOae:-SK 

wahrscheiolich macht. hlyllur. 
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Ueber das Ergliiben des Kupferantimoniats bei starkem 
Erhitzen von C. L. A l l e n  (Chern. News 42, 193). Die von B e r -  
z e l  i u s  mitgetbeilte Erscheinuog des Ergliihens beim Kupferantimoniat 
wurde erneuter Beobachtung unterworfen. Das  angewendete Salz 
war  zusammeDgesetzt Cu(Sb0,)2 + 4H, 0, gab bei 2600 3H2 0,'bei 
360° noch 3.36 pCt., den letzten Rest bei dunkler Gluth ab. Das  
Ergliihen trat beim Erhitzen iiber dern Gebliise oline Gewichtsverlust 
ein. Nach dem Gliihen besass das anfanglich blaulich griine Strlz 
eine graugriine Farbe nicht wie B e r  z e I i u s  angiebt , eine schwarze. 
Wahrscheinlich enthielt das von B e r z e l i u s  angewendete Salz etwas 

Ueber die Loslichkeit von Schwefelkohlenstoff in Waaser 
von W. T. P a g e  (Chem. Akxs 42, 195). Die Lodichkeit des Schwefel- 
kohlenstoffs in Wasser nimmt mit steigeiider Temperatur nach fol- 
gender Tabelle ab: 

100 Th. Wasser von 12-13O losen 0.200 Th. Schwefelkohlenstoff. 

Rupferhydroxyd. Mylius. 

- -  - 15-16 - 0.191 - 
- -  - 25-27 - 0.168 - 
- -  - 30-33 - 0,145 - - Mpliua. 

Ueber den Krystallwassergehalt des Strontiumnitrats von 
A. L. B a k e r  (Chern. News 42, 196). Von einigen Forschern ist der 
Wassergehalt des krystallisirten , gewiisserten Strontiumnitrats zu 
5 Mol. angegeben werden. Vielfach abgeiinderte Krystallisationsrer- 
suche haben nun ergeben, dass nur das wasserfreie Salz und das mit 
4 Mol. Krystallwasser existirt. Yylius. 

Organische Chemie. 
Chinologische Bemerkungen von 0. H e s s e  (Arch. Phnrna. XIV, 

276). Die Abhandlung, wclche sich rnit der Geschichte nnd der 
Somenklatur der Chinahasen beschgftigt, is1 pegen einen Artikel von 
K e r n e r  (Arch. Pharm. XIII, 259) gerichtet und lasst sich irn Aus- 

Synthesen mittels Malonsiiureester von M. C o n r a d  u. C. A. 

I )  Darstellung des Malonsiiureesters von M. C o n r a d  (121). 
2) Allgemeine Uebersicht iiber die DarsteUung der mono- 

3) Aethylmalonsiiure von demselben (131). 
4) Di'bthylmalonsiiure u. Digthylessigsaure von demselben (1 38). 
5) Isopropyl- und AethylmethylmelonsLurey Isopropryl- und 

Aethylmethylessigsaure von M. C o n r a d  und C. A. B i s c h o f  (143). 
6) Dioctylmalonsilure und Dioctylessigsiiure von denselb. (162). 

zug nicht wiedergehen. Mylius. 

Rischof  (Ann. Chem. 204, 121). 

und diallylsubstituirten Malonsauren von M. C o n  r e d  (127). 



7) Allyl- und Diallylmalonsiture, Allyl- und Diallylessig- 
ssure von denselben (16G). 

8) Benzylmalonsiture und Hydrozimmtsiture von M. C o n r a d  
(1 74). 

Der wesentliche Inhalt dieser Abbandlungen ist bereits in diesen 
Berichten mitgetbeilt. 

9) Ueber Beszylmethylmalons%ure , Beneylmethylacetessig- 
ester, Benzylmethylessigsiture und die Constitution der bisher 
bekannten Sauren von der Zusammensetzung C,H, . C,H,,-, 
COOH von M. C o n r a d  und C. A. Hischof  (177). 

Es  muss auf  das Original verwiesen werden. 
Ueber Dampfspannungen homologer Reihen und das Kopp'- 

sche Gesetz constanter SiedepunktsdBerenzen von A .  W i n k  el- 
n i a n n  (Ann. Chem. 204, 251). 

Zwei bemerkenswerthe Fme von Metamerie bei organischen 
Verbindungen von L. S c h r e i n e r  (Journ. pr. Chem. [2] 22, 353). 
Um die bisher immer noch offene Frage, ob die beiden Valenzen der 
Gruppe CO" gleichwerthig sind, einer neuen Priifung zu unterwrrfen, 
stellte der Verfasser einerseits 
durch Einwirkung ron ChlorkohlcnsHuremethylather auf Natriumathl lat, 
anderseits aus Cblorkohlensaurrbthylather und Natriummethylat dar. 
Er erhielt im ersten Fall den Xether (Aethylkohlensauremethyl- 
Lither) von dem Volumgewicht 1.0016 und dem Siedepunkt 115.5O 
hei 730.1 mm Druck, wahrend das auf dem zweiten Wege gewonnene 
Produkt ( M e t  h y 1 k o h  I e n  s i iu  reii t hg 1% t h e r )  das Volumgewicht 1.0372 
und den Siedepunkt 1040 besass. Da die Praparate verschiedener 
Darstellungen mit der Formel gi:t stimmende Zahlen bei der Analyse 
und der Dampfdichtebettimmung gaben, so sprechen die Differenren 
im Volumgewicht und Siedepunkt hinlanglich fiir die vorhandene 
Metamerie. A u f  einem Bbnlichen Wege wurde ein Beweis fiir den 
verscbiedenen Werth der beiden Amide im Harnstoff geliefert. WLh- 
rend namlich der aus Aethylamidoameisensaureathyllther (Siede- 
puokt I75 O )  und alkoholischem Methylamin bei 200'3 gewonnene 
A e t h y l m e t h y l h a r n  s t o f f  (lange, seidenglanzende, zerfliesslicbe, in 
Alkohol Iosliche, in Aether unliisliche Pu'adeln) bei 105 O schmilzt, be- 
sitzt der aus Methylamidoameisensaureiithyliither und metbylalkoholi- 
schem Aethylamin erhaltene Narnstoff von gleicher Zusammensetzung 
bei nur wenig abweichendem Aussehen den Schmelzpunkt 75O. 
Beide Harnstoffe scheinen sich durch ofteres Urnschmelzen in ein 
Gemenge von Dimethyl- und Diathylbarnstoff zu verwandeln, da sie 
dadurch die Eigenschaft annrhrnen von 92-1 12 O (letzteres ist der 
Schmelzpunkt des Diatbylharnstofs) zu schmelzen. - Um die Reibe 
der KohlensBureSther zu vervollstandigen, wurde endlicb noch der 

Siehe das Original. 

M e t h y 1 I t  h y 1 k o h I e ns i iurea  t h e r  
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K o b I e n s a u r e  rn e t 11 y 1 a t h e r dargestellt (durch Einwirkung von 
Cblorkohlens~uremetliylather auf Natriummethylat). Das spec. Gew. 
desselben ist 1.060, sein Siedepunkt bei 732 mrn Druck 91 O .  Ver- 
gleicht man die hier genannten vier Kohlenslurather als Oxyameisen- 
siiureather mit den analogen Oxyessigsaureathern, so findet man bei 
beiden Aetherreihen eine ubereinstirnmende Gesetzmassigkeit in Bezug 
auf Volumgewicht und Siedepunkt. In der folgenden Tabetle be- 
zeichnet das rornstehende Symbol Me oder Ae,  dass Lei der Dar- 
stellung des betreffenden Aetbers Metbylat oder Aethylat verwendet 
worden ist. 

-- - - -_.__ _._______ 

Ox y a m  e i s e n s l  u r e l  t be r. - --I O x p e s s i g s l u r e i t b e r .  

i Siedepunkt 1 Spec. Gew. 

JIe - Jle 1 91.0° , 1.0600 
Me--Be ' 104.0 1.0372 
Ae-Me i 115.5 1 1.0016 
Ae-Ae ' 125.0 0.9735 

I 

I 

I 

Siedepunkt I Spec. Gew. ' 

134.5O 1 1.OSl.5 
13S.G I 1.0743 
142.0 1 1.0105 
155.4 i o.99Go 

I n  einer Bemerkung zu vorstehender Abhandlung resersirt 
sich Hr. G. H i i f n e r  (S. 360) die weitere Arbeit iiher die Frage der 
Metarnerie hhnlicher Verbindungen und i n  einer weiteren Bemerkung 
eu obiger Abhandlung (s. 361) wird von Hrn. H. K 0 1  b e  aufs Neue 
auf die Anfechtbarkeit der Dogmen der heutigen Chenije hingewiesen. 

Ueber die Elektrolyse organischer Substanzen in wgssriger 
Losung von J. H a b c r m a n n ( TVien. Acad. Ber. LXXXI,  11, 747). 
Verfasser giebt vorlaufig das Verfahren a n ,  welcties er bei seinen 
Versuchen einhalten will. Er will die Elektrolpse so gestalten, dass 
allemal n u r  entweder der Oxydations- oder der Reductionsprocess zilr 

Wirkung kommt. Zu dem Ende bindet er fur den ersten Fall den 
Wasserstoff, indern er eine Katbode aus Quecksilber bildet, welche 
mit einer etwa 1 ern hoben Schicht von sehr fein gepulvertem Queck- 
silberoxyd bedeckt ist, wffhrend als Anode ein Platinblech verwendet 
wird. Fijr den Reduktionsfall bindet e r  den Sauerstof durch An- 
wendung einer Anode aus Zinkarnalgam mit etwa 10 pct .  Zinkgehalt. 
Der  Verfasser macht noch auf die Wichtigkeit einer bestimmteo Con- 
centration der Liisung aufrnerksarn. Kaliumacetat, in gesiittigter Lo- 
sung der Wirkung des Sauerstoffs ausgesetz, zerfiillt unter Abscbeidung 
genau der, nach der Gleichung 2 C, H, O,R + 0 = C, A, + C o g  
+ C O ,  K, geforderten, relativen Menge Koblensaure, wahrend bei 
Anwendung serdiinnterer LBsungen 2.2 resp. 2.5 Voliimina Kohlen- 

Jlyliirs. 

saure auf ein Folum des brennbaren Gases kommen. Schotten. 

Berichte d.  D .  chem. Oescllrchaft. Jnhrc. XIII .  137 



Studien iiber die Zersetzung einfacher organischer Ver- 
bindungen durch Zinkstaub. I. Abh.: Die Alkohole T o n  PI. J a h  II 

(Tt'ien. Acad. Ber. LXXXI, 11, 756). h4ethylalkohol zerfiillt beini Ueber- 
leiteri uber Zinkstaub, der auf 300-351)O erwarmt ist, ziemlicli glatt 
in  1 Volunien Kohlenoxyd und 2 Volumina Wnsscrstoff. Das Gas, 
welches der in gleicher Weise behandelte Aethylalkohol abscbeidet, 
besteht RUS Aethylen und Wasserstoff. Verfasser glaubt, dass der 
Zirikstaub durch Contactwirkung den Alkohol in Aethylen und Wasser 
spaltet, welch letzteres sich mit dem Zink weiter in Zinkoxyd und 
Wasserstoff umsetzte. Wird der Zinkstaub bis ziir dunklen Rothgluth 
erhitzt, so zerfiillt der Aethylalkohol analog dem Methylalkobol nach 
der Gleichung C 2 H ,  0 = c€14 + C O  + El,.  Propyl- und Isopropyl- 
nlkohol liefern nebeu Wasserstoff dasselbe Propylen. Den Urnstand, 
dass sowohl das Volurii des Aethylens, als das  des Propylens relativ 
z u  gering gefunden wurde, schreiht der Verfaseer einer Polynierisation 
zu. Isobutylalkohol liefert, fiber Zink geleitet, Wasserstoff und Ru- 

Zur Eenntniss der Rdstprodukte des Kaffees r a n  0. B e r n -  

tylen. (Vergl. diese Berichtc XIII, 983.) Scholleii 

h e  i m e r ( IVi.'iei~. Acccd. Hrr .  LXXXI, 11, 1032). 
llnuptprodukte : Sebenprodukte : 

Palmiti nsaure ca. 0.48 pct. Hy droc hi  non. 
Caffci'n 0.18-0.28 - hlethylamin. 
Catreol 0.04-0.05 - l'yrrol. 
Essigslure. Aceton (7). 
Kohlensaure. 

Das Caffeol ist ein bei 195- 197" siedendes Oel, welches in 
hohem Maasse das Aroma des Caffees besitzt. Es hat die Zusarnmen- 
setzung C, H I ,  0,; es verbindet sich rnit coiicentrirter Aetzkalilosung; 
durch schmelzerides Kali oder durch cbromsaures Kali und Schwefel- 
saure wird es zu Salicylslure oxydirt; es zeigt grosse Neigung zu 
verharzen. Nach diesen Eigenschaften verrnuthet der Verfitsser, dass 
es  ein Meihy18ther des Stiligeriins oder ein Methylsaligenin ist. Yit 
dern Brenzcatechiri stebt es jedenhlls in keinern nnhen Zusamrnen- 
hang, dn es, mit Jodwnsserstoffslore und init alkoholischem Kali he- 
handelt, niemals Ihenzcatechin hefert. Die Caffeegerbsaure, welche 
voni Brenzcatechiu deririrt,  scheint beim Roster1 wenigstens zum 
grassten Theil in den TJohnerl zuruckzubleiben. Sie kijunte deonoch 
die Muttersubstnnz des Cafftsols scin, znnial sie brim Erhitzen einen 
a n  Caffee erinoernden Geruch verbreitet. 

Das Methylamin tritt wahrscheinlich als Zersetzungsprodukt des  
Cnffei'ns auf; das Hydrochinon als solches der Chioasl i~re;  das Pyrrol 
verdankt seine Entstehung tlem in den Rohnen enthaltenen Legurnin. 

Schotterr. 



Ueber directe Einfiihrung von Carboxylgruppen in Phenole 
und aromatische SBuren 111 von C. S e n h o f e r  und C. R r u n n e r  
(TVkn. Acad. Ber. LXXXI, 11, 1044). Die PyrogallussSore liefert, in 
derselben Weise, wie das Orcin, mit kohlensaurern Arnrnon behandelt, 
eine Trioxyplitalsiiure, die sog. G:illocarbonshure und eine Isomere 
der Gallussaure, die lJyrogallocarbons8urc. Die Ausbeute betrigt 
10-12 pCt. der erstercn und 50-.55 pCt. der letzteren. Die Galln- 
carbonstiurc entsteht auch bei dcr Digestion von Gallussiiure mit 
Ammoniumcarbonat. Sie kryatallisirt aus heissem Waeser, worin sie 
ziemlich leicht loslich ist, in feinen Kadelu mit 3 Mol. aq. Hei 00 
bedarf sie iiber 2000 Th.  Wasser zur Liisung. Sie bildet gut krystalli- 
sirende Salze; Init verdiinnter Eisenchloridlosung giebt sie eine violette, 
mit concentrirter eine grunbraune Farbenreaktion; mit Eisenoxydul- 
salz versetzt bleibt sie zuerst farblos und geht dann beim Stehen a n  
der Luft in violett iiber, wahrend sich ein dunltel gefarbter Nieder- 
schlag ausscheidet. Kocht man eine wassrige Lijsung der S i u r e  mit 
magnesia- oder kalkhaltigem Wasser z. B. mit gewBhnlichem Brunnen- 
wasser, so fhllt ein roth -violetter Niederschlag. Die Saure schmilzt 
unter Zersetzung oberhalb 270O; von concentrirter Schwefelsaure wird 
sie bei 1400 noch nicht zersetzt. 

Die Pyrogallocarbonsaure, durch das leichter losliche Barytsnlz 
ron jener getrennt, krystallisirt rnit 6 Mol. aq.; sie lBst  sich in 767 Th. 
Wasser von 12.5O; in  ihrem Verhalten zu Metallsalzen gleicht sie der 
oben beschriebenen Siiure. Reiht man sic mit trocknem Kaliumper- 
manganat zusammen, so oxydirt sio sich unter Funkenspriihen und 
Knistern. Sie schmilzt nicht ohne Zersetzung gegeo 2000, bei schnellem 
Erhitzen 10-15° hiiher. Beim Erwhrmen mit concentrirter Schwefel- 
saure liefert sie kein Condensationsprodult , wie die isomere Gallus- 
shure; steigert man die Temperatur iiber 140°, so tritt unter leb- 
hafter Gasentwicklung Zersetzung ein. Schotteir. 

Ueber Bromoxylderivate des Benzols von R. B e n  e d i  k t  ( IVie'ien. 
Acad. Ber. LXXXI, 11, 659). Das Pentabromresorciu oder Tribrom- 
resorcinbrom gieht beim Erhitzen eiii Bromatom aus dem Kern uod 
eins aus einer Bromoxylgrnppe ab; es treten damit zwei Molekule zu 
der Verbindung 

,O Br 

zusammen , welche durch Reduktion Tetabrom-g- Diresorcin liefert. 
(Vgl.hierniitdieAnsichtvon L i e b e r m a n n  und D i t t l e r ,  A4n?~.C'/~em. 169, 
232). - Tribromphenolbrom wird selbst von erwarmten concentrirten 

137* 
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Laugen nicht angegriffen ; schiittelt man aber  eine Lijsung desselben 
mit verdiinnter wassriger Kali- oder Aminoniaklosung, so erhalt man 
Tribromphenol. Durch Erhitzen mit Schwefelsaure wird das Tribrorn- 
phenolbrom in das isomere Tetrabromphenol iibergefiihrt. Wird 
letzteres, in Wasser suspeudirt, rnit Brom behandelt, SO wird der 
Wasserstoff des Hydroxyls gegen Brom ausgetauscht. Das Tetra- 
brompbenolbrom, Schmp. 12  1' , glc+At in seinen Eigenschaften dern 
Tribromphenolbroni; es wird auch durch Erhitzen mit Schwefrlsiure 
i n  sein Isorneres iibergefiihrt. Im Pentabroniphenol wird ebenso leicht, 
wie im Tetrabromphenol , der Bydroxylwasserstoff durch Brom er- 
setzt. Das  dadurch entstehende Hexabromphenol, Schmp. 128', lost 
Rich in  kaltem Alkohol nicht auf; beim Kochen bildet sicb Penta- 
bromphenol; beim Erhitzen mit Anilin Pentabromphenol neben Tri- 
bromanilin. - Das nach C 1 aas s e n  dargestellte Tetrabromresorcin 
wird, in W'asser suspendirt, durch Brom in Hexabromresorcin iiber- 
gefiihrt, Schrnp. 1360; durch Zinn und Sulzsaure wird das Ausgangs- 
produkt wieder hergestellt. Mydrochinon und seine Bromderivate 
werden durch Bromwilsver in Chinon, resp. gebromtes Chinotr uber- 
gefiihrt. Das Phloroglucin giebt Phlorobromin, C 6  Br, H O ;  beim Um- 
krystallisiren arm Chloroform wurden einmal in den Mutterlaugen 
Krystalle gefunden, deren Bromgebalt anniihernd mit der fiir tlexa- 
bromphloroglucin, c6 Br6 03,  berecbneten Menge horn iibereinstimrnte. 
Die sauren Methylather des Hydrochinons und Itesorcins verlieren 
l e i  der Behandlung rnit Brom die Methylgruppe; es entsteht im ersten 
Fall Dibromchinon, im zweiten erfolgt weiter gehende Zersrtzung. 

Seholten. 

Ueber die Einwirkung von Ammoniak und Aminen suf 
Naphtochinon von R. T. P l i m p t o n  (Ciitm. societ. 1880, I, 633). Arn- 
moniak verwandclt das a-Xaphtochinon in das von L a u r e n  t ent- 
declite und letzthin ron A. G u y a r d  (Bull. SOC. chi17~ [2], 81, 64) 
durch Oxydation von Naphtalin gewonrienc ,,Carmiuaphe". Die 
primaren Amine verbinden sich rnit dern Chinon unter Abgabe vou 
2 Atornen Waseerstoff zu Korperrl, die kein durch Acctyl oder Benzojl 
ersetzbares Wasserstoffatom mehr enthalten. C ,  €1, O4 . N Cs H,, 
durch Eintragen von iiberschiissigem Anilin in alkoholiscbe Losung 
des Chinons erbalten, bildet glgnzende rothe Nadeln von Schmp. 190 bis 
191°, die sich in concentrirter Schwefelssure rnit carmoisinrother Farbe 
liisen urid von Wasser unverandert wieder ausgrfiillt werden. Bei der 
Reduktion des KBrpers konnte Anilin, aber kein Naphtochinol nach- 
gewiesen werden. Para- und Orthotoluidin wirken wie Ariilin. Methyl- 
und Aethylatnin w-erden i n  ueutralcr essigsaurer Liisung angewendet. 
Start des Naphtochirions lasvt sich bei den primiren Aminen mit 
demselben Erfolg das Kaphtochinol anwenden. Dimethylamin in 
neutraler essigeaurer Losung wirkt auf alkoholische Naphtochinonlosung 



anter Bildung von rothen Kadeln von der Formel C, H ,  (CH,), N . 0,; 
Schmp. 1 18O. Die ZuRammensetzung des Renktionsprodulrtes, welches 
das Diphenylamin l e i  Gegenwart ron Salzsaure bildet, ist noch nicht 
rnit Restimmtheit ermittelt ; es sind dunkelviolette Nadeln (Schmp. 164O), 
die ein gut krystallisirendes Acetylderivat liefern. Tertiare Amine 
scheinen weder fiir sicb, noch in Gegenwart von Salzsiiure auf Naphto- 
chinon zu wirken. Gchotten. 

Ueber Dibromhydrochinon von R. B e n  e d i k t ( W e n .  Acad. Ber. 
LXXXI, IT, 655). Wahrend eine wiissrige Hydrochinonlosung, rnit 
Bromwasser versetzt, in  Chinhydron und weiter in Chinon iibergeht, 
lasst sich in Eisessig gelostes Hydrochinon sehr leicht in Dibrom- 
hydrochinon iiberfiibren. Zu dem Ende lasst man in die heisse Losung 
von 1 Theil IIydrochinon in 10 Theilen Eisessig tropfenweise 3 Theile, 
mit  dem doppelten Volum Eisessig vermischtes, Brom einfliessen. Der  
nach dem Verdunsten des Eisessigs bleibende Ruckstand wird aus 
verdiinntem Alkohol und Wasser unter Zusatz von Thierkohle um- 
krystallisirt. So dargestellt bildet das Dibromhydrochinon lange 
Nadeln rom Schmp. 186O; es ist identisch rnit dem von W i c h e l -  
haus  (diese Berichte XII, 1500) durch Einwirkung von Bromwasser- 
stoffsaure auf Chinon i n  geringer Menge neben Monobromhydrochinon 
gewonnenen Produkt. Durch Rromwnsser wird es in  Dibromchinon 
ubergefiihrt; dieses wird durch Kalilauge nicht in Dioxychinon, sondern 
in Dibromhydrochinon verwandelt. Xebeo letzterem ist wahrscheinlich 
Bromanilsaure entstanden nach der Gleichung: 
3 C s  Br, H,  0, -I- H, 0 == 2 C c  Rr2 H,  (OH), + C6 Br, O2 (OH),. 
Beim Vermischen von Dibromcbinon in alkoholischer Losong mit 
concentrirter Hydrochinonl6sung seheidet sich sofort bromfreies Chin- 
hydron ab. - Als Hydrochinon in concentrirter salzsaurer Liisung 
mit Brom behandelt wurde, konnten Trichlormonobromcbinon und 
Dichlordibromchinon aus dem Reaktionsprodukt isolirt werden. 

Schotteii. 

Ueber die Einwirkung von Bensaldehyd auf Phenanthren- 
chinon, fiir sich allein und in Gegenwart von Ammoniak von 
F. J a p p  und E. W i l c o c k  (Chem. societ. 1880, I,  G61). Durch sechs- 
stiindiges Erhitzen von Phenanthrenchinon mit dem lasachen Gewicht 
des Aldehyds im geschlossenen Rohr auf 250-270° und Auskochen 
des Rcaktionsproduktes mit Alkohol erhiilt man eine graue Masse, 
die aus Steinkohlentheersl vom Siedep. 150-170° und nachmals aus 
Schwefelkohlenstoff umkrystallisirt, in farblosen, rechtwinkligen Plmtt- 
chen erscheint von der Formel C35 H , ,  0, Schmp. 229.5'. Aus 
einer in der Siedhitze hewirkten rothen L6sung des Korpers in con- 
centrirter Schwefelsgure fallt Wasser eine rothe, in einem Ueberschuss 
losliche Verbindung. Bei der Oxydation mit Kaliumbichromat entsteht 
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Phenanthrenchinon und RerizoEsiiure, bei der Destillation iiber Zink- 
staub nur Phenanthren. ZinkPtbyl wirkt nicht auf den Korper. (Dae 
Zinkathyl empfiehlt Verfasser als allgemeines Reagens. Entwickelt 
sich bei Zusatz desselben kein Gas, so enthalt die untemuchte Substariz 
lieinen Mydroxyl- und keinttn typischen Animoniakwasserstoff) Der  
Borper wird als ein Phenanthryllther von Phenyl-Phenarithrylcarbinol 
aufgefesst: CH"' . C,H,  . C , , H 9 .  O C , , H , ;  er soll P h e n a n t h r e n -  
Ben z a  I c h i 11 heissen. 

Wird Pherianthrenchi~ion mit blausiiurehaltigem Benzaldehyd auf 
230 0 ,  oder wird mit besserem Erfolg Phenanthrenchinon, Aldehyd 
und concentrirtes wassriges Arnmoniak auf 200° erhitzt, so bildet sich 
ein Korper C, H, N 0: farblose Nadeln vom Schmp. 202", lnslich 
i n  kochendem Renzol und C S 2 ,  sublimirbar, von grosser Bestandigkeit. 
Durch Erhitzen mit concentrirter Salzsaure im geschlossenen Rohr auf 
200° wird er nicht verandert, bei 250°in BenzoEsaure, Arnmoniak und eirie 
harzige Masse gespalten, die wahrscheinlich Phenanthrericliinol enthalt. 
Der Korper liist sich in heisser concentrirter Salzsaure und verdunnter 
Schwefelsiiure und zeigt sich so als schwacbe Base. Er wird H e n -  
z e n y l a t n i d o p h e n a n t h r o l  genannt, seine Rildung sol1 in drei Phasen 
erfolgen, analog der Bildung von L a d e n  b u  rg's Aethenyl- und Ben- 
zenylaniidophenol (diese Hertchte IX, 1524). Zunachst soll aus Phenan- 
threncbinon und Arnnioniak Phenantl~renclii~ionimid entstehen, welches 
dann durch Benzaldehyd und Wasser zu Orthoamidop!iei!iriithrol 
reducirt wiirde unter gleichzeitiger Bildung ron BenzoEslure; letztere 
heide KBrprr condensirten sich dann linter Austritt von 2 Molekillen 
Wassbr zu 

Eine Synthese des Chinolins von Zd. H. S l i r a u p  (TVi'izn. Acad. 
Ber. LXXXI, 11, 593). Chiuolin entsteht sowobl, wenn Nitrobenzol, 
als aucb wenn Anilin mit Glyccrin und  Schwefelsiiure erhitzt wird; 
die beste AusLeute wild aber erhalten, wenn Xitrobenzol und Anilin 
gleichzeitig i n  Anweridu~ig koninien, 25 pCt. dieses Gemeiiges. Hier 
fordern sich die in den I'olgenden Gleichungen ausgedriickten Reak- 
tionen gegenseitig: 

C,II ,NOz + C , H , O ,  = C , t I , N + I I z O + 0 2  

Die Entdeckung fusst auf der Annahme Griibe's (diese Berichte XII, 
1416), dasa das aus Kitroalizarin und Glycerin gewonnene Alizarinblau, 
C, H, NO,, ein dihydroxylirtes Ctiinon des aus ihm durch Destillation 
mit Zinkstaub gemonnenen Anthrachinolins sei, welch letzteres zum 
Anthr:icen in derselhen Reaiehnng stehe, wie das Chinolin zum Benzol. 
Auch die Bildung des Chinolins beim Ueberleiten von Allylanilin uber 

CGHSNH, + C 3 H b O 3  = CSHTN + € 1 2 0  + H,.  



erhitztes Hleioxyd, ( R i i n i g s ,  diese Berichte XII, 453) steht mit der  
vorliegenden im Zusammenhang. - Verfasser hotTt, durch Behandeln 
von Glycerin mit Nitroiithan rind Aethylamin und deren Homologen 
zum Pyridin und dessrn Homologen zu gelangen; er behalt sich dieses 
Arbeitsfeld vor. - I m  Anschluss hieran theilt der Verfasser mit, 
dass die Jodmethylverbindung des Chinolins beirn Erhitzen mit Aetz- 
kalilosung neben einem violettblau tingirenden Farbstoff ein Oel liefert, 
dessen niedrigst SiedendeFraktionen die ZusammensetzungdesLepi d i  n s  
besitzen; dasselbe kann nach folgender Gleichung entstanden sein: 
2C9 H, N . CH, J + K2 0 = 2 C 9  H, N .  CH, -I- H, 0 + 2KJ.  

Schotlen. 

Ueber den Purpur der Alten von E. S c h u n c k (Chein. societ. 1880, 
I, 613). Das Fl rben  mit Schalthieren, welches in der alten Welt 
schon seit lange nicht mehr betrieben wird, ist noch ziemlich getrauch- 
lich in Arnerika, nanientlich an den Kiisten von Nicaragua uod Costa 
Rica. Verfasser bat nicht feststellen konnen, ob die Verwendung der 
Schalthiere zum Flrben Erfindung der Eingeborenen, oder vou Europiiern 
importirt ist. Das in Amerika vorkommende Thier, Purpura patula, 
hut grosse Aehnlichkeit rnit Purpura lapillus unserer Kiisten, ist aber 
vie1 griisser. Die Untersuchung einer Probe von an der Westktiste 
von Nicaragua gefarbter Wolle, die tibrigens eine nrir matte Purpur- 
farbe hatte, ergab, dass sich zunachst mittels verdiinnter SalzsZure 
unorganische Salze extrahiren liessen, die voni Meerwasser herriihrten; 
dann mittels Aether eine blassrothe Masse, die griisstentheils aus Fett- 
cauren bestand und aus dem Zellgewebe des Thiers herriihrte. Die 
Wolle, die so 4.5 g von 24 g an Gewicht verloren hatte, zeigte jetzt 
mehr Glanz als vorher. Siedendes Anilin nahm den Farbstoff auf, 
indem es sich dankelgriin farbte; die Wolle behielt einen brarinen 
Ton,  wahrscheinlich die Ursache der matten Farbung. Beim Erkalten 
des  Anilins setzte sich der Farbstoff in Menge von 0.099 g als dunkel- 
purpurrothes, krystallinisches Pulver ab. Er ist unliislich in Alkohol 
und Aether, wenig loslich in Renzol und Eisessig, leicht liialich in 
heissem Anilin. Die heisse Liisucg zeigt einen nach Roth zu scharf 
nbgegrenzten Absorptionsstreifen zwischen C nnd D, schmaler als 
der  Indigostreifen ond nicht so weit nach Roth hingehend. Nach 
einigem Stehen ist er verschwunden , wiihrend sich der Indigostreifen 
lange halt. I n  heissem Phenol lost sich der Farbstoff mit himmel- 
blauer Farbe. Die matt purpurrothe Lasung in concentrirter Schwefel- 
saure hat einen Absorptionsstreifen zwischen D und E. Beim Er- 
Iiitzen oder langern Stehen geht die Farbe in griin iiber, wahrend der 
Streifen verschwindet. Wasser fiillt aus der griinen Losung alleu 
Farbstoff als flockigen, purpurrothen Niederschlag ; der Farbstoff bildet 
also keine in Wasser losliche Sulfosaure. Salpetersaure und Chrom- 
saure greifen ihn auch in der Warme nur langsam an;  Brom t-er- 



wandelt ihn in einen, in gelben Nadeln krystallisirenden, in Alkohol 
loslichen Korper. Alkalivche Zinnoxydl6sung nimmt den Farbstoff 
auf und setzt i h n  beim Stehcn a n  der Luft in Form einer blauen Haiit 
wieder ab. Die sublimirteri Farbstoffkrystalle erscheinen im reflektirten 
Licht broncefarbig, im durcbgelassenen tiefblau, oder, wenn sie sehr 
diinn sind, purpurroth. Die Sublimationstemperatur ist 190° ; bei In- 
digoblau 170'; bei Indirubin 110O. Der  Fnrbstoff ist offenbar identiscb 
mit dem friitier bescbriebenen Punicin von Purpura Lapillus. 

Yehotten. 

Ueber Organometalle mit zweiwerthigen Kohlenwasserstoff- 
radikalen von J. S a k u r a l  (C/wn. societ. 1880, I, 658). Wenn man 
Methylenjodid mit Quecksilber rind Quecksilberjodid mehre Tage in 
geschlossener Robre rnit einander in Beriihrung liisst, so bildet sich 
neben einem iinloslichen Korper, wahrsclieinlich CH, (Hg J)*, ein in 
den gewijbnlichen Liisungsmitteln in der Kalte nicht, wohl aber in 
heissem Alkohol, und noch besser in beissem Methylenjodid loslicher, 
in weisscn Nadeln krystallisirerider Iiijrper: J C H ,  . H g  J ,  Scbmp. 
108-109°. Beim Erhitzen r n i t  eirier Losung von Jod  i n  Jodkalium 
zerfiillt er unter Bildurig von Methylenjodid und H g J ? .  - Der Ver- 
fasser arbeitet in der angegebenen Richtung noch fort. Scholteo. 

Ueber das atherische Oel der Salbei von P a t t i s o n  M u i r  
(C'henb. societ. 1880, I, 678). Das Oel entbhlt ein mit dem franzosischen 
Terpentinijl walirscheinlich identisches 'l'erpen, C,, H ,  ; moglicber 
Weise ein isomeres, vom Sdp. 1 7 1 , ;  salviol, C,, H I ,  0, Sdp. 
gegen 200,; Campher rind einen bei etwa 260n siedenden Rohlen- 
wasserstoff, C, H, 4. Das Mengenverhiiltniss variirt niit dem Alter. 
Durch Oxydation ron C , ,  IT,, an der Luft im Sonnenlicht wiichst 
der Gehalt an Salviol und Campher. Die Hauptprodukte der Ein- 
wirkung von Phosphorsiiureanhydrid auf Salviol sind Polgmere von 
C,,  Hi , ,  ein Kohlenwasserstoff der Benzolreihe, Sdp. gegen 130°, 
und ein paraffinahnlicher, zwischen 170 und 180' siedender; Cymol 
wurde nicht gefunden. Der  Campher gleicht in seinen chemiachen 
Eigeriscbaften dem gewohnlichen von Laurus Camphora, doch ist e r  
optisch inactiv. Rohlensiiure wirkt in Gegenwart von Natrium auf 
diesen Campher unter Bildung eines optisch inectiven Camphols, 
Schmp. 199--800°. Verfasscr schlies8t hieran eine Betrachtung iiber 
die Verkettung der Kohlenstoffatome in den Bestandtheilen des Salbeiols 
auf Grund ihres Refraktionsvermiigeris, rnit Beniitzung der von Brii h l  
(diese Berichte XII, 2 135) gegebenen Formcl. 

Ueber das titherische Oel der Buccobltitter ron F l i i c k i g e r  
(Separatabdruck aus Pharm. Journ.). Durch Destillation von runden 
Buccoblattern (Barosma betulina) mit Wasserdampf wurden 0.5 pCt. 
atherisches Oel erhalten, welches durch Schiitteln mit Natronlauge in 

Sehocteti. 
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e i n ~ n  darin unliislichen Bestandtheil und 20 pCt. eines Phenols zerlegt 
werden konnte. Das Phenol besass die allgerneinen Eigenscbaften 
dieser Kiirperklasse: Es 16ste sich in alkalischen Laugen, aucb in 
50 Tlieilen Barytwasser (1 : 20), ohne dass durch Verdampfen dieser 
Liisungen definirbare Salze zu erhalten gewesen wiiren. Die Zusammen- 
setzurrg dieses Phenols, wclcbem der an Diosma anklingende Name 
D i o s p b e n o l  gegeberi wird, entspricht der Formel C, ,  H , ,  0,. Es 
last sich leicht i n  Alkohol, weniger in Aether, sehr wenig in kaltem 
Wasser. Aus atherisch- alkobolischer Losung ( 1 Volum Alkohol 
auf 5 Volume Aether) krystallisirt es in farbloseu monosymmetrischen 
Prismen, welche durch A. C a t  h r e i n  krystallographisch untersucht 
worden sind (Details siehe in Pharm. Journ.). Bei 100O sublimirt es 
in 2 2011 lirngen diinnen Prismen, scbmilzt bei 83O u n d  siedet bei 
gewiihnlichem Druck (unter theilweiser Zersetzung) bei 2330. Die 
alkoholische und wassrige LBsung des Diospbenols wird durch Eiseu- 
chlorid griin gefiirbt, ebenso das robe Oel und das mit iiberdestillirte 
Wasser. 

Der in Natronlauge nicht liisliche Theil des Oels der Buccoblatter 
wirkt nicht auf polarisirtes Licht, siedet bei 205-210°, ist entsprechend 
der Formel C,, H, 0 zusammengesetzt und riecbt pfeffermiinzartig. - 
Salicglsaure konnte in dem untersuchten Oel nicht gefundeu werden. 

Mylius. 

Physiologische Chemie. 

Beitrag zur Lehre des Peptons von R e k e l h a r i n g  (lj‘7iiger’s 
Archiv 22, 185). 

Ueber Lecithin und Nucleh in:der Hefe von 0. L o e w  
(Pjiiger’s Archiv 22, 62-68). 

Ueber die Whnetonung bei der kiinstliehen Verdauung 
von R. M a l y  (WGger’s Archiu 2’2, 11 1). Bei der bei Kiirpertcmperatur 
ablaufenden Verdauung von Fibrin und Eiweiss durch Pepsin ond 
bei der Einwirkung von diastatischen Fermenten auf Starke tritt ein 
so bedeutender Warmeverbrauch ein, dass derselbe durch das  Ther- 

Ueber WLrmetonung bei Fermentwirkungen von N a g e l i  
(gliiger’s Archiv 22, 310). Die von A. K u n k e l  beobacbtete Tempe- 
raturerhohung bei der Invertirung von Rohrzucker wird mit Riicksicht 
auf die Dichtigkeiteverbaltnisse von Rohrzucker- und Traubenzucker- 
LBsungen erortert; zugleich vertheidigt der Verf. seine Theorie der 
Gahrung gegen Einwande, welche K o n k e l  auf Gruud der von ihm 

mometer deutlich nachgewiesen werden kann. Baumann. 

gemachten Ueobachtung gegen dieselbe erhoben hatte. Baumann. 



Ueber den Einfluss einiger Sake und Alkaloi’de auf die 
Verdauung von L o u i s  W o l b e r g  (YJiiger’s 8 ~ c h i v  22, 291). Alkali- 
salzc hmimen im Allgemeinen die Verdauung von Fibrin durch 
klnstlichen Magensaft; besonders stark zeigen diese Eigenscbaft das 
schwefelsarire und borvaure Natrium, wiihrend Saliniak und salpeter- 
saures Ammoniak in dieser Hinsicht vie1 schwacher wirken. Durch 
Zusatz kleiner Mengen giftiger Alkaloi‘de wird das Verdauungswr- 
miigen des Magensufres nicbt bemerkenswerth gciindert. 

DieNaturdes Leberzuckers ron J. S e e g e n  und F. I i r a t s c b m e r  
(IYGger’s drchiv 8 2 .  206). I h r  aus der Leber durch Dialyse des 
Leberextractes gewonneoe Zricker erwies sich ausschliesslich als 
Tranbenzucker (rergl. ? v f u s c u l u s  und r. M e r i n g ,  cliese Brriclite 
If, 701). 

Ueber Zuckerbildung in der Leber ron J. S e e g e n  und 
F. K r a t s c h m e r  ( P / l i i p ’ s  drchiv 22, 214). Der  Gehalt normaler 
Hundeleber betriigt unmittelbar nach dem Tode 0.46-0.55 pCt. Zucker 
rind ist,  wie es scheint, unitbhiingig ton  der Nahrung. Beim Liegen 
der Leber niuimt in den ersten 24 Stunden der Zuckergehalt zu 
rind zwar in hiiherem Maasse, als der gleichzeitigen Abnahme 
des Leberglycogens entspricht : das Glycogen wird zum griisseren 
Theile erst spiiter umgesetzt; aber durch diese Umsetzung wird der 
Zuckergehalt der Leber nicht mehr rerniebrt. Der Leberzucker kann 
daher nicht ausscbliesslich &us Glycogen gebildet werden, soudern 
muss auch aus andereni Material entstehen. Keim Liegen von Kalbs- 
lebern ninimt nicht bloss der Leberzucker zu, sondern aucb die S u b -  
stanz, welche durch Erhitzen mit Sauren in Zucker umgewandelt 
wird. Der Glycogengebalt der Lebern zeigt im Allgemeinen erst 
18 Stunden nach den1 Tode eine wesentliche Abnahme, nur bei 
Rauinchen tritt eine energische Umsetzung des Glycogens in der 

B ~ l n ‘ l l l l l .  

Leber gleich nach dem Tode auf. Bau nia u 11. 

Ueber die hydrolytischen Wirkungen des Pankreas und des 
Diinndarms von H o r a c e  T. B r o w n  und J o h n  H e r o n  (ClwL. 
A’ezcqs 48, 63 und Ann. Clmi. 204, 228). Bei der Einwirkung ron 
wgsserigem Pankreasauszug auf Stiirke entsteht, wie M u s c u l u s  und 
v. M e r i n g  1) fanden, Maltose. Die Bildung der Maltose hort im 
Wesentlichen nut’, wenn 80.8 pCt. dereelben gebildet worden sind. 
Pankreasdiastase bewirkt bei lange fortgesetzter Einwirkiirig eine 
langsanie Uniwandelung der Maltose in Traubenzucker. Pflanzliche 
Diastase vermag diese Umsetzung auch unter den glnstigsten Um- 
stiinden nicht hervorzurufen. - Weder der Pankreassaft noch das 
Gewebe der Driise enthiilt ein Ferment, welches fabig ware, den 

1 )  Dicse B2richte S I I ,  S O 0  



Rohrzucker zu invertiren. Der  Diinndarm besitzt dagegen die Fiihig- 
keit, Rohrzucker zii invertiren, hlaltose i n  Trauberizucker umzuwandein 
und wirkt a u f  Stbrke wie ein schwach diastatisches Ferment. Der  
wCsserige Auszug des Diinndarms besitzt die aufgeziihlten Eigen- 
schaften nicht in so hohem Maasse als der Diinndarm selbst. Auch 
die einzelnen Theile des Diinndarms sind ungleich wirksam; die 
Energie ihrer Wirksamkeit scheint durch die Vertheilung der P e y e r -  

Ueber das Fibrinogen (zweiter Abschnitt) von 0. H a m m a r s t e n  
(mi iger’s  Archiw 22, 431 -502). Cbornatriumhaltige Losungen des 
Fibrinogens werden wie die Liisungen anderer Globuline durch Wasser 
gefallt. Der allmahlich sich absetzende Niederschlag wird schon nach 
wenigen Stunden unloalich oder schwer Ioslich in verdunnter Boch- 
slrlzlosung und wird allmahlich ebenso unloslich als Fibrin. Das Para- 
globulin verandert sich tinter den gleichen Umstanden riel langsamer. 
Auf die Verhderungen der Globuline unter Wasser scheint der Salz- 
gehalt der Losungen von Einfluss zu sein. Bei langerem Durchleiten 
von Kohlensaure durch eine chlornatriumhtrltige Fibrinogenlosung wird 
das Fibrinogen theilweise gefallt, indem es in einen, dem Acidalbumin 
iihnlichen Stoff umgewandelt wird. Andere sehr verdiinnte Siinren 
bewirken iihnliche Fallungen wie die Kohlensaure. Der  Niederschlag 
ist immer ein Umwandlungsprodukt des Fibrinogens, niemals abor 
Fibrin. Wird den Fibrinogenlijsungerr eine geringe Menge Alkali 
zugesetzt, so entsteht auch bei ICngereni Durchleiten von Kohlensaure 
kein Niederschlag niehr; setzt man dagegen For dern Durcbleiten 
der Rohlensiiure eirie geringe Menge Fibrinfernient zu der Fibrinogen- 
losung, so entsteht ein flockiger Niederschlag von reriindertem Fibri- 
nogen. Dieser anch durch Kohleiislure aus dem alltalischen Blut- 
plasma fallbare Xiederschlag ist i k h t  die Muttersubstanz des Fibrins, 
sondern ist identisch mit dern von Al. S c h m i d t  und H a m m a r s t e n  
schon friiher beschriebenen Zwischenprodukt, das auch  durch Einwir- 
kung von Fibrinferment auf dus Fibrinogen und Salzzusatz gewonnen 
werden kann. - Beim Vermischen gleicher Volumina Fibrinogenliisung 
und gesattigter KochsalzlBsung entsteht ein Kiederschlag, auch wenn 
die Losung sehr wenig Fibrinogen enthielt. Chlorbarium oder Chlor- 
ammoniumliisungen bewirken keine oder eine sehr ur~vollstandige Fil- 
lung. - Durch Gefrieren wird eine Fibrinogenl6sung nicht verandert; 
auch bei langerem Erwarmen auf 37-40 0 zeigen r e i n  e Fibrinogen- 
losungen keine Gerinnung, sie merden aber nach zwei oder mehr 
Tagen in der Weise verandert, daes sie ihre Gerinnungsfiihigkeit ver- 
lieren, beim Erwarmen auf 55O nicht mehr coaguliren und durch 
Zusatz von tiberschiissigem Chlornatrium nicht mehr gefallt werdea. 
Auch durch anhaltende Dialyse kiinnen Fibritiogenlijsungeri die Flhig- 
lieit rerlieren , h i m  ErLitzen suf 5 6 - 5 5 O  zu coaguliren. - Reine 

schen Drusen hedingt z u  sein. Bsumann. 

- 
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FibrinogenlGsungen gerinnrn bei 52-550 j auf die Gerinnungstenipe- 
ratur ist, wie F r e d e r i q  beobachtet hat ,  der Salegehalt der Liisung 
von einigeni Einfluss. - Die Zusammensetzung des in rerschiedener 
Weise gereinigten Fibrinogens aus Pferdeblut ist im Mittel aus 30  
Analysen: C 52.93, H G.9, S l G . G G ,  S 1.25, 0 22.26 pCt. Fibrin 
aus Pferdeblut lieferte die Werthe: C 52.68, IT 6.83, N 16.91, S 1 , l  
und 0 22.48 pCt. Nach 8 1 .  S c h m i d t ’ s  Methode dargestelltes Parn- 
globulin aus Pferdeblut hat die Zusarumensetzung: C 52.71, 11 7.01, 
LcT 15.85, S 1.11, 0 23.32 pCt. - Die Ergebnisse der Analyscn 
stimmen iiberein mit H a m m a r s  t en’s  Auffassung der Faserstoff- 
bildung, nach welcher das Fibrinogen allein die Substanz ist, aus 
welcher durch Einwirkung des Fibrinfermentes das Fibrin entsteht, 
wahrend das Paraglobulin (fihrinoplastische Substanz) bei der Fibrin- 
bildung iinbetheiligt ist. - Bei der Gerinnung von Fibrinogenlosungen 
bei 56-00° tritt eine Spaltung des Fibrinogens ein, bei welcher dtrs 
eine Produkt in Liisung bleibt. Der bei 560 ausgeschiedene Eiweis- 
kiirper hat die Zusnmmensetzung: C 52.46, fI 0.84, N 16.93, S 1.24, 
0 22.53 pCt. Die Analyse des lGslichen Spaltungsproduktes, welches 
durch Dialyae vorn Salz befreit und mit Alkohol gefallt wurde, ergab 
im Mittel folgende Werthe: C 52.54,  H 6.92, N 1F.25, S 1.05, 

Einige Versuche mit keimender Gerste von G u t h b e r t  D a y  
( C h e m  societ. 1880, I ,  G-15). Eine Absorption ron  Stickstoff findet 
beim Keinien der Gerste nicht statt. Es wird mehr Sauerstoff ab- 
sorbirt, nls zur Bildung der beim Keirnen entstehenden Kohlensaure 
nothwendig ist; dieser Ueberschuss von Sauerstoff steht aber mit der 
Reaction, in welcher sich die Rohlensiiure bildet, in keinem Zusam- 
menhang. Neben der Rohlensaure scheidet sich Wasser ab und zwar 
fiir jedes Atom Kohlenstoff 1 Molekd Wasser. Dies stimmt mit der 
Cileichung, welche den vollstlindigen Zerfall einer Glycose darstellt: 

Ueber die Blau&bung des Brodes durch Rhinanthin und 
dessen Vorkommen in einigen anderen Pflanzen von c. H a r t  w i c h 
(Arch. Pliawn. XIV, 289). Es wird ein Fall der Blaufarbung von Brod 
durch die Samen von Melampyrum arvense beschrieben und die Ver- 
miithung ausgesprochen, dass Rhinanthin nicht nur in M c l a m  p y r u m  
a r v e n s e  und R h i n a n t h u s  rorkommen mochte, sondern in allen abn- 
lichen Halbschmarotzern, deren Laub beim Trocknen schwarz wird. 
I n  der That  liess sich durch Kochen rnit Alkohol und Salzsaure a n  
der eintretenden Griinfarbung ein Gehalt an Rhinanthin nachweisen 
in den Samen von Yelnmpyrurn cristatum, Euphrasia Odontites, Pedi- 
cularis palustris, Rartschia alpina und Euphrasia ofticinalis, nicht aber 

0 22.96  pct .  Baiimann. 

n (CH,O) + n .  0, = n C O ,  + n .  H,O. Schorten. 

in Pedicularis sylvatica. Lfylius. 
- -. -. .- - 
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Analytische Chemie. 
Erwiderung auf die Mittheilung des Hrn. Kerner: Ueber 

die Priifung des ktiuflichen schwefelsauren Chinins auf fkemde 
Chinaalkalolde von 0. H e s s e  (Arch. Pham. 14, 268) .  Der Inhalt 
ist im Wesentlichen rnitgetheilt dkse  Berichte XIII, 1517. I I I ~ I , ~ ~ .  

Ueber die Reaktion der Uransalze auf Curcumapapier von 
C l e m e u s  Z i m m e r m a n n  (Amz. Cheja. 204, 224). Alle Uranylsalzc 
farben Curcumapapier braun noch in Verdunnungen 1 : 1000, Uranyl- 
nitrat selbst bei 1 : 10000, wiihrend Lacmuspapier dadurch mehr oder 
minder geriithet wird. Bei angesauerten Losungen tritt diese Brau- 
nung nicht ein. Mit Satriumcarbonat betupft, gcht die braune Farbe 
in Violettschwarz iiber. welches durch Salzsaure wieder in die ur- 
sprtngliche Farbe des Curcumapiers verwandclt wird. Myl1us. 

Ueber die Fiillung von Eisen mit Ammoniumsuccinat von 
S. Y o u n g  (Chem. societ. 18S0, I, 674). Verfasser findet die Angabe 
von F r e  s e  u i  u s ,  dass der Kiederschlag von bernsteinsaurem Eisen in 
d e r  Wlirme in Folge frei werdender Bernsteinsaure zum Theil wieder 
geliist wird, unrichtig. S a c h  ihm enthalt das Filtrat von dem in der 
Kalte gefallten Niederschlag, wenn auch nur  eine sehr geringe Menge, 
so doch mehr Eisen, als das  Filtrat von dem in der Warme gefallten. 
Wenn der heiss oder kalt gefalltc Kiedcrschlag mit heisser Bernstein- 
saureliisung behandelt wurde, ging nur sehr wenig Eisen in Liisung, 
vie1 mehr, wenn ein kalt gefiillter Niederscblag mit kalter Bernstein- 
azure behandelt wurde. Es empfiehlt sich demnach, das Eisen mit 
bernsteinsaurcm Ammon in der Wiirme zu fillen und noch 2 bis 3 
Minuten zu kochen, wonach sich der Niederscblag gut absetzt und 

Zur Scheidung der Schwermetalle der Schwefelammonium- 
gruppe von C l e m e n s  Z i m m e r m a n n  (Ann. Chem. 204, 226). Die 
i n  diesen Berichten XII, 2251 mitgetheilte Trennungsmethode bat die 
Unbequemlichkeit, dass die Losung vollkommen neutral gemacht wer- 
den muRs, beror ihr Rhodanammoniurn zugefigt wird. Vie1 bequemer 
erreicht man die quantitative Trennung des Zinks von den ibrigen 
Gliedern der Schwefelammoniumgruppe , wenn man die Fliissigkeit, 
welche die zu scheidenden Metalle euthalt, mit Natriurncarbonatlosung 
iibersattigt, hierauf durch Rhodanwasserstoffsaure (durch Zersetzen von 
Rhodanblei rnit Schwefelwascserstoff gewonnen) den entstandenen Nie- 
derschlag wieder liist, Schwefclwasserstoff einleitet, gelinde erwarmt 
ond im Uebrigen rerfahrt, wie a. a. 0. angegeben worden ist. M ) I l U s .  

Ueber die Bestimmung der Halogene in Chloraten, Broma- 
ten und Jodeten von F. F l e i s s n e r  (Tt’ien. Acad. Ber. L X X X I ,  

leicht abfiltriren lasst. Echotien. 



11, 3.51). Die Bromatc und Jodate werden in neutraler wassriger Lii- 
sung, die Chlorare noch unter Zueatz von Essigsiiure eine Sturide 
lang rnit uberscbiissigem Zinkstauh gekocht; aus  der filtrlrten Losung 
werden nach dem Aiisiiuern uiit Salpeterslare die Rologene mit Sil- 
bernitrat nusgefdlt. Eine Anzahl gut stimmender Belrgariniyseri wird 
Torn Autor niitgetheilt. - Ueberchlorsaure Salze lassen sich a u f  die 
angegebene W’eise nicht reduciren. ScllOtten. 

Bestimmungen kleinster Mengen Arsen, Blei, Kupfer u. dgl. 
im Urin FOII E. R e i c h a r d t .  Kei langsamen hrsenrergiftungen, z. B. 
von Eewohnern ron Zinirnern mil arsenhaltigen Tapeten gelang es, 
Arsen in] schwach angesiiuerten Harn durch Shttigen rnit Schwefel- 
wasnerstoff ohnc yorherige Zerstiirung der organiscben Substanz nach- 
zuweisen. (Auf dieselbe Weise lassen sich auch Blei, Wisrnuth, 
Antirnon, Kupfer, Quecksilber auffinden.) Nach Verlauf von 12- 14 
Stunden wird der enistandene Niederschlag atfiltrirt, das Filter mit 
Broniwasser behandelt und weiter verfahren , wie diesc Herichte XIII, 
lS58 angegeben ist. Bei Anwesenheit der kleinsten Prlenge Arsen 
erhhlt man noch einen spiegelnden Antlug von der Farbe der Arsen- 
flecken am Ende der in die Silberlijsung tauchenden Rohre. slylius. 

Aufsuchung von Phosphor im Hctrn bei VergiftungsBllen 
und die dabei angetroffenen Produkte von F r a n c .  S e l m i  (Arch. 
€%arm. 14, 253.)  Ein Mann ron 31 Jahren hatte Abends 7 Uhr ein 
Glas roll Wasser getrunken, in welchem 4 Zundholzschachteln mace- 
rirt worden waren. 24 Stunden nach Einfilhrung des Giftes war er 
in ein Hospital aufgenornmen worden, urn am nachsten Tage einer 
Terpenthintilkur unterworfen zu werden. Von ihm wurden 3 Proben 
Ilarn, die erste in der ersten Nacht nach Aufiiahme ins Hospital, die 
beiden anderen aus den nlchstfolgenden Sacbten gewonnen. - Die 
Probe I wurde mit Barythydrat alkalisch gernacht und rnit 2 Volumen 
absoluten Alkohols gefallt. Der erhaltene Niederschlag wurde in  einen 
Wasserstofientwickler gegeben und das Gas in Silbernitrat geleitet. 
Es  schieden sich in letzterem schwarze Flocken aus, wlhrend Phos- 
phorsaure in Liisung ging. Die alkoholische Lasung des Harns wurde 
in eineni Strom r o n  Kohlensaurc destillirt, welcher in  Silbernitrat 
geleitet wurde. Auch hier liess sich ein Phosphorgehalt des Gases 
nachweiaen. Der Retortenrfickstand erwies sich frei von freiem Phos- 
phor und Phosphorwasserstoff. Das alkoholische Destillat wurde nach 
dern Ansauern nochnials im Kohlensiiurestrome destillirt und der Ruck- 
stand nach Uebersattigen mit Baryt mit Aether ausgeschiittelt, in 
welchen eine nicht phospborhaltige Base iiberging. Die mit Aether 
erscbiipfte Fliissigkeit wurde rnit Salzsaure neutralisirt und im Vacuum 
rerdunstet. Der  alkoholische Auszug des Riickstandes hinterliess beim 
Verdunsten bei niederer Temperatur ein weisses krystdlinisches Salz, 



welcbes mit Taiinin, jodh;dtiger Jodwasserstoflsaure und Quecksilber- 
chlorid Niederschlage gab, nicbt aber mit Platinchlorid und Goldchlorid. 
I n  diesem Snlze Less sich nach deni Abdanipfen und Gliihen unter Zu- 
satz ron Salpetersaure und einer Spur Kochsalr durch hlolybd5nsAure 
Phosptiorgehtrlt nuchweisen. - Aus dem ersten Destillntionsriickstande 
wurde, nachdem die darin eingetretene saure Reaktion durch iiber- 
echiissigen Uaryt beseitigt worden war ,  durch Cfjloroforni ein Alka- 
loi’dgemenge gewonrien , aus welcliem sich eine nicht fliichtige und 
eine fliichtige Base isoliren liess. I n  diesen war ein Phosphorgehalt 
riicht zu constatireri. - Die beiden Harnproben I1 und 111 wurden 
genieinschaftlich untersucht. Aucli bier entwickelte das durch Alkohol 
gebildete Pracipitat mit Schwefelsaure und Zink Phosphorwasserstoff. 
Ebenso liess sich ein Phosphorgehalt der Kohlensaure nachweisen, 
welche wiihrend des Abdestillirens des Alkohols durcb den Apparat 
geleitet wurde. Der abdestillirte alkalische Alkohol wurde nach den1 
Bnsauern nochmnls abdestillirt und mit Chlor behandelt. Nach dem 
Abdampfen u. s. w. enthielt er Phosphorsaure. Der  saure Ruckstand 
der zweiten Destillation enthielt das Salz eines fliichtigen, phosphor- 
haltigen AlkaloYdes, wiihrend aus dem ersten L)estilliLtionsriiclstand 
durch Chloroforrnausschiittelung u. 8. w. das Salz eines nicht fliichti- 
gen Alkaloi’des gewonnen wurde, welches rnit Jodjodwasserstoff brau- 
nen, nach 2 Stunden krystallisirenden Kiederschlag, ein Platinsalz 
FOII griisserer Liislicbkeit als Platinsalmiak, ein sehr schwer 16sliches 
Goldsalz, mit Quecksilberchlorid nach 1 Stunde eine Triibung, mit 
Kaliumwismuthjodjod sofort eine gelbe Fallung gab, welche spater 
mennigroth wurde. Phosphorniolybdansaure gab sofort weisse Fal- 
lung. Dns Salz war ebenfalls phosphorhaltig. Von der in dem ersten 
Harn enthaltcnen, nictit flucbtigen Base war  diese letzte verschie- 
den. - Bei der grossen Aehnlichkeit gewisser Erscbeinungen des Phos- 
phorisrnus acutus rnit Icterus gravis war  es nicht unwahrscheinlich, 
dass aucb bei letzterem eine Zersetzung der Eiweisskorper unter Bil- 
dung phosphorhaltiger Basen zu beacliten ware. Eine auf diese An- 
nahme hin vorgenommene Untersuchiing des Harnes yon einem a n  
Icterus gravis Leidenden ergab jedoch, dass phosphorbaltige 13asen in 
demselben nicht vorhanden waren. hlpllus. 

Ueber die Beschaffenheit der Chininharne von A. B o r n  t r 1 g e r 
(Arch. Pliarm. XIV, 118). Die Harne von Fieberkranken, welche 
Chinin erbalten hatten, bewirkten an einem S o l e i l - V e n  tzke’schen 
Diabetometer bei 10 cm langer Rijhre eine Ablenkung von - 0.4 und 
- 0.3. Eine verstarkte reducirende &aft von nach Chiningenuss 

Ueber den Uebergang des Morphiums in den Harn  TO^ 

A, B o r n t r a g e r  (Arch. Pharni. XIV, 119). Urn die Ansicht von 
D r a g e n d o r f f ,  dass sich nnch Morphiumgenuss das Alkaloid noth- 

gelassenen Harnen konnte nicht beobachtet werden. Jlyllos. 
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wendig im Harn finden rniisse, zu priifen, hat der Verfasser die EIarne 
verschiedener Personen untersucht, welche zum Theil 0.5 - 1 g Mor- 
phium taglich als sulxutane Injectionen whielten. E r  konnte jedoch 
durchaus nicht regelmbesig, sondern nur in einzelnen Fiillen Morphiuni 

Ueber rechtsdrehende zuckerfreie Harne von A. €30 r n t r a g e r  
(Arch. Pharm. XIV, 293). Die Harne zweier in einer Entwohnunge- 
kur begriffener Morphiophagen, welche vor 3 und 8 Tagen die letzte 
Morphiumdosis erhalten hatten, zeigten eine Rotation ron + 0.40 und 
0.60, welche nicht von Zocker herriihrte. Dieselbe verschwand durch 

Ueber das Verhalten des Traubenzuckers zu Kupferoxyd- 
hydrat. - Ueber das Verhalten des Traubenzuckers zu Kupfer- 
oxydhydrat und Alkali. - Ueber die Reduktion des Kupfer- 
oxydhydrates mittelst des Traubenzuckers in neutraler und 
saurer Mischung. - Ueber die Reduktion des Kupferoxydhy- 
drates mittelst des Traubenzuckers in alktalischer Fliissigkeit. - 
Die Empfindlichkeit der Trommer’schen Probe; Fehling’s LB- 
sung als qualitatives Reagens auf Zucker. W O r m M ii 11 e r nnd 
J. l I a g e n  (PJiiqer‘s A d i .  22, 325--374). - Ueber den Vorgang 
bei der Trommer’schen Probe ron denselben. (P’Gger’s Arch. 

Ueber die Bestimmung des Kohlenstoffs in Ackererde von 
R. W a r i n g t o n  und W. A. P e a k e  (Cliem. son’et. 1880, I, 617). Sind 
Carbonate in der Erde vorbanden, so sind diese zunachst dadurch zu 
zerstiiren, dass die feingepulverte Erde in einer flachen Schale rnit 
einer starken Liisung von schwefliger Siiure erwairmt wird, bis die 
Fliissigkeit verdampft ist. Die getrocknete Erde wird dann in ein 
Platinschiffchen gebracht und die organische Substanz rnit Hiilfe eines 
Sauerstoffstroms und vorgelegten Kupferoxyds in einem Vcrbrennungs- 
rohr verbrannt. Zur Absorption ron  Oxyden des Stickstoffs wird eine 
dreifach durchbohrte Flasche mit concentrirter Schwefelsaure vorge- 
legt, dann ein U-Rohr mit Bimssteinstiicken, die mit Schwefelslure 
getrankt sind, endlich our Absorption der Kohlensaure zwei U-Rohren 
rnit Satronhydrat gefiillt. Die Methode, mit Chronisiiure zu oxydiren, 
IGsst nur circa 80 pCt., d ie  mit Permanganat etwa 90 pCt. der nach 
der beschriebenen Methode gefundenen Menge Kohlenstoff finden. 
Die Methode, den Kohlenstoff durch den Gllhrerlust der bei 150O ge- 
trockneten Erde zu bestinmen, liefert bei Weitem zu hohe Resultate. 

Weitere Bemerkungen iiber Petroleumtither und verwandte 
Flussigkeiten von A l f r e d  H. A l l e n  (Chem. News 42, 189). Fol- 
gende Tabelle zeigt C‘nterschiede von Petroleurnbenoin, Schiefernaphta 
und Steinkohlenbenzin : 

im Harn derselben entdecken. M ~ l i u s .  

Ausfallen der Harne mit Hleieseig. blylius.  

22, 391.) 

Scllotlerl. 



Elauptbestandtheil 
Siedepun kt 
Spec. Gewicht 
Verhalten gegen 

Steinkohlenpech 
Verhalten von 3 Vol. 
zu 1 Vol. wasserfreier 
Carbolsaure 

Petroleumllther Schiefernaphta Steinkohleobenzin 
Heptan Hepten Benzol 

550 56O 80° 
0.690 0.718 0.876 

Wirkt kaum Wirkt kaum Wirkt lBsend 
losend losend 

Lost nicht Liefert homo- Liefert homo- 
merkbar genes Gemenge gene8 Gemenge. 

Petroleum - und Schieferather unterscheiden sich auch sehr we- 
sentiich durch ihr Verhalten gegen rauchende Salpetersaure, welcbes 
dadurch bedingt ist, duss im Petroleum wesentlich Paraffine, im 
Schieferol uugesiittigte Kohlenwasseratotrc vorhanden sind. Wahrend 
namlicb die aufeinander lolgende Hehandlung von Petroleumather mit 
rauchender Salpetersaure (1.45 spec. Ciew.), Schwefelsiiure, rauchen- 
der Schwefelslure und Natronlauge 75 pCt. unrerandert Iiiest, liefert 
Scbiefernaphta unter gleichen Ijmstanden nur 15-30 pCt. unange- 
griffenes Oel. Aebnlich verbal ten sich die beiderseitigen Photogene 
von etwa 0.800 spec. Oew. und 160° Siegepunkt. Wahrend Petro- 
leumphotogen 50-80 pCt. Paridfine liefert, werden aus Schieferphoto- 

Ueber die Identitatsreaktionen der Theerfarbstoffe von J o h n  
S p i l l e r  (Chem. News 42, 191). Es wird empfohlen, zur Identificiruug 
von Farbstoffen die Pahigkeit der Theerferbstoffe zu benutzen, sich 
in concentrirter Schwefelsaure mit charakteristiscber Parbung zu Ioeen. 

Priifung von Terpenen auf Cymol mittels des ultravioletten 
Spectrums von W. N. H a r t l e y  (Chem. societ. 1880, I, 676). Alko- 

1 
holische TcrpenlGsungen , die 2oooo ihres Volums an Cymol enthal- 

ten, zeigen noch deutlich einen Absorptionsstreifen an der Cadmium- 
linie No. 17; eine schwache Andeutung davon zeigt sich noch bei 
30000 facber Verdunnung. Ychotten. 

gen nur 35-40 pCt. Paraffine erhalten. Hylius. 

Hyliaa. 

490. Rnd. Biedermann: Bericbt iiber Patente. 

G e o r g  B o r s c h e  in Leopoldsball. V e r f a b r e n  z u r  V e r a r b e i -  
t u n g  d e s  K a i n i t s  a u f  K a l i m a g n e s i a .  (D. P. 10642 v. 4. Novem- 
ber 1879.) Der robe Kainit wird in Wasser von mittlerer Tempera- 
tur (30 bis 35O) gelost. Die gesattigte Losung von 1.25 Vol. Ge- 
wicht wird mit krystallisirtem Mngnesiumsulfat (40 Th. auf 100 Kainit) 

Berichte d. U. cbem. Gesellschalt. Jahrg. X111. 138 




