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Hr. W. M a r k o w n i k o f f  berichtet fiir Hrn. N. K a b l u k o f f  .fiber 
e i n  G l y c e r i n  d e r  s e c h s t e n  K o h l e n s t o f f r e i h e "  (diese Ber. XIII, 
1842). 

Hr. B. P a w l e w  s k y  machte eine rorlaufige Mittheilung iiber eine 
aus Viscum album, vermitteht des Kochens der Pflanze mit Wasser 
und Salpetersaure gewonnene Sailre. Letztere krystallisirt in langen, 
monoklinen Krystalleo, schmilet bei 101 - 103", ist schwer in 
Wasser und garnicht i n  Alkohol und Aether loslich. Mit Calcium, 
Baryum, Blei und Silber bildet sie charakteristische Salze. Das  
Silbersalz verpufft. Die einfachste Formcl der Saure ist ( C H 3 0 3 ) x  OH; 
dss  Molekulargewicht ist noch riicht festgestellt. 

1880. 
20. November 

S t .  P e t e r s b u r g ,  - _ _ ~  1. December 

R e f e 13 a t e. 

Anorganische Chemie. 

Versuche iiber die Abhgngigkeit des fliissigen Aggregat- 
zustandes vom Druck. Tb. C a r n e l l e y  hat vor der englischen 
chemiscben Gesellschaft Versucbe au~gefiihrt, welche die Abhlingigkeit 
des Scbmelzens von der Druckgr6sse zu zeigen bestimmt waren. Ueber 
dieselbe findrt sich in den Chem. News 42 ,  313 folgender Bericht, 
aus welchem die Anordnung des Apparates und die aus den bisherigen 
Ver6ffentlichungen nicht klar ersichtliche Thatsache zri entnehmen 
ist, dsss nicht nur die Umgebung des Eises, sondern dieses selbst 
eine iiber dem Schmelzpunkt, in einigen Experimenten sogar iiber 
dem Siedepunkt des Wassers liegende Temperatur besessen hat, ohne 
zu schmelzen. Der Bericht lautet: 

,,Der Apparat besteht aus einem $ 2011 weiten, 5-6 Fuss laogen, 
vertikalen Glasrobr, welches an  seinem ObeIende mit einer starken, 
horizontal liegenden, von einer Eiilternischung umgebenen Glastlasche 
verbunden ist. Dieser Apparat wurde umgekehrt , mit Quecksilber 
gefiillt, das nntcre Ende des Rohrs mit dem Daumen geschlossen und 
unter die Oberfllche ciner etwa 10 Zoll tiefen Quecksilberschicht 
gebracht. Nach Wegnahme des Daumens sank das Quecksilber zur 
Barometerhijhe, wodurch ein Vacuum entstand, welchee , soweit die 
Flasche es umschloss, von Ral temisch~~ng umgeben war. Nun wurde 



etwas ausgekochtes Wasser eingefiihrt, welches in der Qtrecksilber- 
sgule aufstieg ond die Kugel eines in dem Rohr aufgehangten Ther- 
mometers umgab. Nachdem das eingefiihrtc Wasser gefroren war, 
wurde der Spiegel des Sperrquecksilbers in der Wanne etwa 7 Zoll 
gesenkt, wodurch die Quecksilbersaule im Rohr ebensoviel sank,  so 
dass sie sich ron dem Eiscylinder trennte, welcher rnit dcr Thermo- 
meterkugel in  seiner Mitte in dem Rohre stecken blieh, indem e r  
einem Eork gleich das kleine Vacuum unter sich ron dem grossen 
iiber sich trennte. Durch vorsichtiges Erhitzen des Rohres wurde nun 
das Eis auf seiner Aussenfllche, soweit es das Rohr beriihrte, ge- 
schrnolzen, sodass eine ringfiirrnige Oeffnung entstand und somit die 
Communikation zwischen dem oberen und uutercn Vacuum wieder 
hergestellt wurde. In Folge dessen konnten sich ulle entstandenen 
Wasserdampfe an der KRltemischung condensiren, das  Vaciirim somit 
erhaltcn bleiben. Unter diesen U~nstanden hat (fruher) der Autor 
das  Eis so heiss gemacht, dass das Thermometer in der Mitte des 
Cylinders auf 180° C. stand, bevor das  Eis schmolz. Bei dem Versucb, 
welcher der chemischen Gesellschaft gezeigt wurde, stieg das Ther- 
mometer nur bis 30’ C., weil der Cylinder, welcher zu gross und 
daher zo schwer war, von dem Thermometer abfiel.‘ Ausser durch 
direkte thermometrische Messung wurde die aussergewijhnliche 
Temperatur des gebildeten Eises auch durch ein kleioes Calorimeter 
erwiesen , dessen Wasser eine Tempcratursteigerung erfubr , als dae 
erhitrte Eis darin ge16st wurde. Ausserdem wurden noch zwei Ver- 
suche gczeigt, welche dasselbe Naturgesetz illustrirten : Campher, 
welcher sich in einer mit einer S p r e n g e l ’ s c h e n  Pumpe rerbundenen 
geschlossenen Rohre befand , wurde zum Schmelzen erhitzt. Sobald 
man nun die Pumpe in Gang setzte, wurde er wieder fest, obgleich 
das Erhitzen fortgesetzt wurde. Quecksilberchlorid konnte in Ver- 
bindung mit der i n  Thatigkeit befindlichen Sprengel ’schen  Pumpe 
ebenfalls mehrere Grade iiber seinen Schrnelzpunkt erhitzt werden, 
urn nach Wiederherstellung des A tmosphlrendrucks sofort zu schmelzen 

Untersuchungen von B e r t h e l o t ,  uber welche brreits bericbtet 
worde, sind in Ann. chim. phys .  21, 146-181 enthalten: Unter- 
suchungen uber Wasserstoffsuperoxyd. Ueber die Zersetzung 
des Wasserstoffsuperoxyd in Gegenwart von Alkalien und iiber 
die Derivate des Baryumbioxyd (s. diese Berichte XIII, 924). Ueber 
die Stabilitat des Wasserstoffsuperoxyd (diese Berichte XIII, 1 132). 
Ueber Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyd auf Silberoxyd 
und Saber; iiber Silbertrioxyd (dime Berichte XIII, 1015; 1020). 
Beobachtungen iiber die Zersetzung des iibermangansauren 
Kalis duroh Wasserstoffsuperoxyd (diese Berichte XIII, 101 9). 
Neue Studien uber die Persulfos%ure (diese Bericht txIII, 775) .  

und zu sieden. Mylius.  



Ueber die Vertheilung der Atome in der Molekel von W. 
L o s s e n  (Ann. Chem. 204, 265).  Diese Abhandlung muss im Original 
gelesen aerden, da  ein Auszug nicht ausfuhrbar ist. 

Ueber die Verfliissigung des Ozons bei Gegenwart von 
Koblensiiure und iiber seine Farbe im fliissigen Zustande von 
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, 815). Vor 
Kurzem haben die Verfasser nachgewiesen, dass bei sehr niederer 
Temperatur ozonisirte Luft unter rerstarktem Drack blaue Farbe 
annimmt, dass also das Ozon ein tief blau gefarbter Kiirper ist, 
desstn Farbe wegen der sehr grossen Verdiinnung, in welcher e r  
sich unter gewiihnlichen Verhaltnissen befindet, nicht wahrgenommen 
werden kann. Jetzt  liaben die Verfasser untersucht, ob das Ozon, 
welches bei der Condensationstemperatur der Kohlensaure etwa sich 
verfliissigen muss, auch in 5iissigem Zustande blau erscheint. Sie 
haben daher bei - 23O ozonisirten Sauerstoff mit vie1 Kohlenslure 
gemischt und das Gas verdichtet, und in der That  eine blaue Fliissigkeit 
erhalten, auf welcher ein gleich gefarltes G a s  sicb befand. Wenn 
man nun die Fliissigkeit etwas von ihrem Druck befreit und sofort 
wieder zusan~nienpresst, so zeigt sich iiber der  zusammenpressenden 
Quecksilbersiiule eine tief blaue Fliissigkei t, woraos Verfasser schliessen, 

Untersuchungen iiber die Umwandlung des Sauerstoffs in 
Ozon durch den elektrischen Strom bei Gegenwart eines fremden 
Gases 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, 
762). Um den Einfluss verschiedcner Gase auf die Menge des durch 
Elektricitat entstehendcn Ozons zu studiren, wandten die Verfasser 
Gemenge von Suuerstoff mit Chlor, Stickstoff, U’asserstoff und Chlor- 
silicium an.  C h  l o r  verhindert iiberhaupt die Entstehung von Ozon, 
ja eine sehr geringe Menge ron Chlor, die man ozonisirtem Sauerstoff 
zosetzt, macht das Ozon bald verschwiuden. S t i c k s t o f f  scheint die 
Ozonbildung zu befordern, wenigstens bleibt sich die Menge des Ozons 
auch bei sehr sauerstoffarmen Gasgemischen gleich, wiihrend bei reinem 
Sauerstoff bei demselben Druck, wie dcr Partialdruck des Gases in 
dem Gemenge ist, eine weit geringere Quantitat Ozon entsteht. 
W a s s e r s t o f f  hindert nicht nur nicht die Ozonbildung, sondern die 
Menge des entstehenden Ozons ist bei Gegenwart von Wasserstoff 
merklich grosser als bei der von Stickstoff. C h 1 o r  s i 1 i c i  u m endlich 

Ueber die Hydrate des Baryumbioxyds von B e r t h  e l  o t (Ann. 
chim. phys.  1880, XXI, 157). Wenn man die Verbindung BaO, . H, 0, 
mit riel Wasser wascht oder wenn man eine Lijsung von Wasserstoff- 
superoxyd in  iiberschksiges Barytwasser giesst, so erhalt nian ein 
krjstallisirtes Hydrat des Baryumbioxyds. Auf porijsem Stein oder 
zwischen Fliesspapier getrocknet erscheint es in glanzenden Bliittchen, 

dass das fliissige Ozon tief blau gefarbt ist. I’inner. ’ 

befordert sehr stark die Ozonbildung. Piliner 
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ahnlich der Borsaure; es bat die Zusammensetzung BaO, . 10H,O. 
Mit alkoholischem ne ther  zusammengebracht und ebenso bei laogerem 
Stehen im Exsiccator oder an freier Luft giebt es  allmiihlich Wasser 
ab. Die Existenz von Hydraten rnit weniger als zehn Molekiilen 
Wasser, wie des von S c h o n e  vertheidigten, acht Molekiile enthal- 
tenden (diese Berichte XIII, 623 uud 803)) erscheint dem Verfasser als 

Ueber die Verbindungen von Ammoniakgas rnit Palladium- 
chloriir und -jodiir von I s a m b e r t  (Con~pt. rend. 91, 768) .  Das 
Palladiumchloriir und -jodiir absorbiren bekanntlich Ammoniakgas. Die 
so entstandenen Palladammoniumverbindungen P d  C1, . 4 NH, und 
PdJ ,  . 4 N H 3  zersetzen sich beim Erwarmen im Vacuum unter Am- 
moniakentwickelung und zwar ist die Gasspannung = 760 mm beim 
Palladamrnoniumjodiir bei 1 lo0. Jedoch geht hierbei nur die Halfte 
des  Ammoniaks fort, erst in hoherer Tcmperatur zersetzt es  sich 
weiter in  P d J ,  und in NB, und bei 2350 ist die Gasspannung = 
760 mm. Das Palladammoniumchloriir zeigt bei 210° die  Tension 
einer Atmosphlre und es entsteht PdCl, . 2NH3,  welches erst in hoher 
Temperatur in Palladium, Salmiak, Salzsdure u. s. w. sich zersetzt. 

Aus der Wdrmetonung bei der Zersetzung der Tetranimonium- 
rerbindungen mit Salzsaure wurde die Warmeentwickelurig bei der 
Rildung der Verbindungen PdC1, . (NH3)2  + 2 X H 3 ,  P d J ,  . (NH,), 
f 2 N H 3  berechnet, wahrend die Warmeentwickelung bei Entstehung 
der Verbindungen PdC1, + 2 N H 3  und P d J ,  + 2 N H 3  direct gemessen 
wurde. 

sehr zweifelhaft. Schotteo. 

Fur 3(PdCl2 + 2NH,)  ist die Warrnetiinung = 20" 
- $(PdC1,.2NH,+2NNH3) - - = 15.5Gc 
- + ( P d J 2  + 2NH3)  - -  = 1 7 c  
- J ( P d J , . 2 N E I 3 + 2 N H 3 )  - - = 12.88" 

endiich fur +(PdCI, + 2NH3)  - -  = 31.35" 

Ueber die freiwillige Oxydation des Quecksilbers und der 
Metalle von B e r t h e l o t  (Compt. rend. 91, 871). C'm sich Gewissheit 
dariiber zu verschaffen, oh vollkommen reines und trockeues Queck- 
silber im Stande ist,  an der Luft bei gewiihnlicher Temperatur sich 
zu oxgdiren, hat B e r t h  e l o  t reines Quecksilber rnit einer Oberflacbe 
yon ca. 500 qcm rnit Papier bedeckt stehen lassen. Das Metall hinter- 
liess beim Dariiberstreicben mit einer Glasrohre nicht die geringste 
Spur eines Hdutchens, aber schon nach 48stundigem Stehen konnte 
ein solches Hautchen wahrgenommen werden, welches eutfernt wurde 
und nun jeden T a g  sich von Neuem bildete. Die gesammelten Hautchen 
stellten, nachdem das mitgerissene Quecksilber a b g e g o s s e ~ ~  war, eine 
geringe Menge eines schwarzlicben Pulvers dar, das  nach Zusatz von 
einigen Tropfen Salzsaure und etwas Wasser eine von einem weissen 

Pinner. 

Beriehte d. D. chew. Gesellschnft. Jahrg. XIII. 1x3  
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Pulver (Quecksilberchloriir) triibe Fliissigkeit gab. Durch Zusatz von 
Ammoniak wurde das weisse Pulver schwarz, durch Salzsaure wieder 
weiss, so dass mit Sicherheit das schwarzliche Pulver als Quecksilber- 
oxydul charakterisirt werden konnte. Aber auch in geschlossenen 
Flaschen wird reines Quecksilber allmHhlich an der Oberfllche matt, so 
dass auch hierbei bei bcschranktem Luftzutritt Oxydation stattfindet. 
B e r t h  e l  o t erklart diese Oxydation aus den thermischen Daten, denn 
bei allen an der Luft sich oxydirenden Metallen ist die Warmeent- 
wickelung bei der Oxydation eine betrachtliche, so fiir 1 Aeq. Sauer- 
stoff bei Eisen 31.9", bei Zinn 34.9, bei Cadmium 33.2, bei Zink 
41.8,  bei Blei 26.7, bei Rupfer 21.0, bei Quecksilber endlich 21.1". 
Beim Silber ist die Warmetonung nur 3.5c, daher die geringe Oxy- 
dationsfahigkeit desselben. Wenn aber ein drittes Agens, durch welches 
die Warrnetonung vermehrt wird, binzugefiigt wird, so wird die Oxy- 
dation natiirlich sehr beschleunigt. So bildet sich leicht durch die 
gleichzeitige Einwirkung ron  Luft und Salzsliure auf  Quecksilber 
Quecksilberchloriir, auf Silber Silberchlorid, denn 

Hg + HC1 ( G a s ) + + O  = HgCI + + H , O  (fliissig) entwickelt 5 3 A C ,  
Ag + H C1 (Gas) + 30 = AgC1+ +H,  0 (fliissig) entwickelt 41.7", 

und i n  der That bilden sich, wenn Quecksilber unter lufthaltigem 
Salzsauregas sich befindet , schon nach einigen Stunden merkliche 
Mengen Quecksil berchloriir, ebenso entsteht Silberchlorid, wenn Silber 
mi t  lufthaltiger Salzsaure in Beriihrung bleibt. Ebenso wirkt Essig- 
saure. Auch dass feuchtes Kochsalz Silber angreift und Chlorailber 
bildet, beruht darauf, denn 

A g  + hTaCl (gelijst) + 4 0  = KaO; (verdiinnt) + A g C l =  +10.6" 
Schwefelwasserstoff ist auf reines Quecksilber ohne jegliche Wirkung, 
aber bei Gegenwart von Luft entsteht Schwefelquecksilber. Nach 
B e r t h e l o  t sol1 hier zunachst aus dem Schwefelwusserstoff durch den 
Sauerstoff Schwefel in feiner Vertheilung etitstehen, der dann rnit 

Ueber die Einwirkung des Phosphors auf Jod- und Brom- 
wcbsserstoffsaure von A l b .  D a m o i s e a u  (Coomnpt. rend. 91, 88.7). 
Wie o p  pen  h e i m  gefunden hat, bildet sich beim Erhitzen von Pliosphor 
mit wlsseriger Jodwasserstoffsaure auf 1 60° Phosphoniurnjodid. Ver- 
fasser hat durch eine Reihe ron Versuchen den Mechanismus dieser 
Reaktion aufzuklaren gesucht. Leitet man Jodwasserstoffgas iiber 
weissen Phosphor, so. schmilzt derselbe und es entsteht Phospbor- 
bijodid und Phosphoniumjodid (neben geringen Mengen amorphen 
Phosphors) nach der Gleichung 5P + 8HJ = 2 PH, J + 3PJ, .  Anf 
amorptien Phosphor wirkt Jodwasserstoffgas selbst bei loo0 nicht ein. 
Bringt man weissen Phosphor in concentrirte Jodwasserstoffliisung, 
SO scheidet sich nach mehreren Stunden Jodphosphonium und Phosphor- 
dijodid ab. Bringt man jedoch iiberschiissigen Phosphor in Jodwasser- 

dem Quecksilber sich rereinigt. Pillllrr. 



stoffsaureliisong, so wird bald durch die der Liisung entzogene S h e  
die Liisung so verdiinnt, dass das Phosphordijodid sich in phosphorige 
SBure und Jodwasserstoff zersetzt, die wieder auf den Phoshor wirkt, 
so dass schliesslich neben phosphoriger Skure nur Phosphoniumjodid 
vorhanden ist, bis die Losung verdiinnt genug wird, um auch dieses 
zu zersetzen. Leitet man nun in die Fllissigkeit Jodwasserstoffgas, 
oder bringt man aucb nur Jod  und Phosphor abwechselnd hioein, so 
gesteht bald die Fliissigkeit zu eioer festen Masse von phosphoriger 
Saure und Phosphoniumjodid. Man kann auch diese Reaktion zur 
Darstellung von Phosphoniumjodid benutzen, indem man in 22 Th. 
in der Kalte gesattigte Jodwasserstoffsaure 10 Th.  Phosphor bringt, 
nacb einigen Stunden 2 T h .  Jod  hinzufiigt und die Masse a n  der 
Saugpumpe mit geslttigter Jodwasserstoffsaure absaugt. 

Auf Bromwasserstoffsaurelosung reagirt der Phosphor nicht in 
der Kalte, aber beini Erhitzen im geschlossenen Rohr auf 100-120° 
entsteht Phosphoniumbromid, welches in den oberen Theil der Robre 

Einwirkung dee Chlore und der Salzsgure auf Bleichlorid 
von A. D i t t e  (Compt. rend. 91, 765). Leitet man Chlor durch eine 
bei gewohnlicher Temperatur gesattigte Bleichloridliisung, so scheidet 
sich ein Theil des Salzes aus, und beim Verdiinnen der Liisung mit 
20 Vol. Wasser setzt sich nach mehreren Stunden Bleisuperoxyd ab. 
Ebenso erhiilt man einen Niederschlag von Bleisuperoxyd auf Zusatz 
von Chlorwasser zur Bleichloridliisung. Setzt man dagegen zur Chlor- 
bleildsung Salzsaure und einen Ceberschoss von Chlorblei und leitet 
nun Chlor hiodurch, so beobachtet man, dass sich Chlorb!ei allmahlich 
aufliist und die Fliissigkeit sich immer mehr roth farbt, bis bei einem 
Gehalt von 290 g Salzsaure im Liter sich 180 g Chlorblei gelost haben. 
Auf Zusatz von Wasser zu dieser Losung fallt dann Bleisuperoxyd 
nieder. Desgleichen erhalt man beim Behandeln massig starker Salz- 
saure mit Bleisuperoxyd bei Vermeidung jeglicber Temperaturerhiihung 
eine gefarbte Fllssigkeit, die nach dem Verdiinnen mit Wasser Blei- 
euperoxyd fallen liisst. 

Diese Erscheinungen erklart Verfasser durch die Annahme, dass 
sich ein durch Wasser zersetzliches Bleisuperchlorid bildet, und dass 
sich eiri Gleichgewichtszustand herstellt zwischen dem Wasser nnd 
dem Perchlorid, welcher jedoch nur bei Gegenwart geniigender Mengen 
Wasser bestehen kann. Denn leitet man durch eine solche gefarbte 
Losung von Perchlorid zu gleicher Zeit Salzsauregas und Chlor bei 
Vermeidung von Temperaturerhohung hindurch, so bemerkt man bald 
ein energisches Aufbraosen von sich entwickelndem Chlor und es  
scheidet sich Chlorblei ab,  bis bei Siittigung mit Salzs6uregas die 
Fliissigkeit nur  noch 42 g Chlorblei auf das Liter enthalt. Verfasser 
vergleicht diese Erscheinungeu mit den analogen von B e r t h e l o t  

sublimirt. Pioner. 

15S* 
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zwischen Mangansuperoxyd und Salzsiiure kennen gelehrten (diese 

Untersuchungen iiber Schwefelstickstoff von Eug. D em a r q a y  
(Compt. rend. 91, 854). Der ron F o r d o s  und G d l i s  entdeckte Schwefel- 
stickstoff S N  reagirt leicht ausser, wie bereits bekannt, a u f  Chlor- 
schwefel, auch a u f  die Chloride des Phosphors, Arsens, Zinns, Titans, 
Siliciums. Leitet man Chlor in in 3Vol. Chloroform suspendirten Schwefel- 
stickstoff, so 16st er sich allmiihlich unter Warmeentwickelung, wabrend 
die Fliissigkeit sich erst orangeroth , dann olivengriin, schliesslich 
braunroth farbt, und beim Erkalten scheiden sich prachtvolle grosse, 
hell schwefelgelbe Prismen aus, die bei Luftabschluss stark glanzend 
sind, nber durch die Feucbtigkeit der Luft matt werden, sich schwarzen 
und schliesslich sich vijllig zersetzen. Ihre Zusammensetzung ist S NCI. 
Allmahlich zersetzen sie sich bei gewBhnlicher Temperatur, schnell beim 
Erhitzen in Stickstoff und Schwefelchloriir, welches mit einem anderen 
Theil der Substanz eirie stabile Doppelverbindung giebt. 

Der Cblorschwefelstickstoff vereinigt sich mit Schwefelstickstoff 
zu eirier in langen kupferrothen Kadeln lirystallisirenden Verbindung 
(SN), CI, welche ziemlich schwer in Chloroform Ioslich ist und durch 
die geringste Feuchtigkeit sich schwlrzt. Heide Verbindungen zer- 
setzen sich bei schnellem Erhitzen unter schwacher Explosion. 

Die von F o r d o s  und GBl is  beschriebenenverbindungen SCl, .SN, 
SCI, . 3SN urid SCI, . 2SN betrachtet D e m a r q a y  als 
S,Cl, . 2 S N C I ,  S,Cl, .2 (SN) ,Cl ,  SzC1, . S K C l . ( S N ) , C l  
und giebt a n ,  dass in der That  das  Schwefelchloriir sich leicht mit 
den beiden oben beschriebenen Verbindungen S N C l  und (SN), Cl 

Ueber das Atomgewicht des Berylliums von T. S. € I  u m pi d ge,  
(Chem. News 1880, ,42 ,  261). Verfasser wiigt die Griinde, welche 
fiir die verschiedenen Anuahmen des Atomgewichts des Berylliums 
sprechen, gegen einander ab und entscheidet sich ffir die Zahl van  
N i l s o n  und P e t t e r s s o n ,  B e =  13.65. Experimente hat der Ver- 

Bemerkungen uber das Atomgewicht von Glucinium oder 
Beryllium ron S.  E m e r s o n  R e y n o l d s  ((,“hem. nhws 42, 273). 
Verfasser hat  nach genau beschriebener Methode aus dem Beryl1 
das Oxyd des Berylliums, aus diesem das Chlorid nnd hieraus durch 
Redulttion mittels Natriums in der Gliibhitze fast reines metallisches 
Beryllium dargrstellt. Das specifische Gewicht desselben wurde etwas 
hoher wie 2 gel’underi, es zersetzte i r i  der Kalte das Wasser nicht 
und loste sich viillig i n  verdijnnter Salzslure. Es zeigte keine kry- 
stallinische Struktur. Durch die Vergleichung der specifischen Wiirme 
des Metnlls mit der von 1 Atom Silber oder 1 Atom Aluminium ge- 
langte der Verfasser zur Zahl 9.2, als dem Atomgewicht des Berylliums. 

Berichte XIII, 1972). Pinner. 

vereinige. l’inner. 

fasser nicht angestellt. Schottco 



2413 

Die Verschiedenheit dieses Resultats und der von N i l s o n  uud P e t -  
t e  r s s e n  erhalteuen ist vielleicht darin begriindet, dass letztere dae 
Metal1 in krystallinischer Form erhalten hutten, in welcher Form die 
Elemente meist niedrigere specifische Wiirme als im amorphen Zustand 

Ueber Phosphorwolfkams'dure von M a x  S p r  e n ger (Journ. pr. 
Chem. (2) 22, 418-432). Durch Umsetzung von reinem Ammonium- 
wolframiat in wlssriger Losung mit Barythydrat wurde Baryumwol- 
framiat, aus diesem durch Zusatz von Schwefelsiiure und so vie1 
Phosphorsaure, wie gebraucht werden wiirde , wenn die erwartete 
Phosphorwolfrarnsiiure ein Analogon der Phosphormolybdiinsaure wiire, 
eine Losung von Phosphorwolframslure dargestellt, aus welcher nach 
dem Abdampfen grosse, diamantglanzende, sehr leicht losliche Tesseral- 
Octaeder anschossen. In  diesen wurde die Phovphorsiiure nach F i n -  
k e n e r  (diese Berichte XI, 1638) bestimmt, nachdem die Wolframsiiure 
durch Gallusgerbsaure als niedere Oxydationsetufe vollkommen gefiillt 
worden war. Die Wolframsaure wurde nach dem Glnhen des durch 
Gerbstoff erhaltenen Niederschlags im Porcellantiegel ale Wolfram- 
trioxyd gemogen. Nach den Resultaten der so ausgefubrten Analyse 
hatten die Krystalle der Phosphorwolframsiiure die Zusarnmensetzung 
P, 0,  . 21 W 0, + 61 H ,  0. Aus der Siiure wurden folgende Salze 
erhalten: B a O . P , O , .  2 4 W 0 , + 5 9 N 2 0 ;  2 B a 0 . P , 0 5  . 2 4 W O ,  
+ 59H,O; 3 B a 0 .  P,O, . 2 4 W  0, + 58H,O; 3 C u O .  P,O, . 2 4  WO, 
+ 5 8 H 2 0  (slmmtlich wasserl6slich); Ag,O.  P , O , .  2 4 W 0 ,  + 6OH,O 
und 3 Agz 0 . P, 0, . 23 W 0, + 58 H , 0 (in Wasser unloslich). 

Wird die Liisung der Saure mit mehr Raryt versetzt, als zur 
Bildnng des gesiittigten Salzes uothig ist,  80 echeidet sich Baryum- 
wolframat a b  und die Losung enthalt dann das in Nadeln des rhom- 
bischen Systems krystallisirendeSalz 7 RaO. P,O,. 22 WO, +59 .5H20 .  

Untersuchungen uber die Volumconstitution der Sulfate, 
Chromate und Selenate von H. S c h r o d e r  (Jorwn. pr. Chem. ('2) 
22, 432-460). Die Abhandlung, welche sich mit deu Beziehungeu 
der Sulfate , Chromate und Selenate zurn Sterengesetz beschiiftigt, 

besitze n. Will. 

Myllus. 

eignet sich nicht fiir einen kurzen Auszug. Mylius. 

Ueber einen griinen Granat von Val Malenco von A. C o s s a  
(Gazz. chim. X, 469). Die Analyse erwies folgende Zusammensetzung 
dee ans den Amianthgruben bei Lanzada etammenden in Rhomben- 
dodekagdern krystallisirten Minerals: 
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Kieselsiiure . . . . . . . . .  34.9 1 
Eisenoxyd . . . . . . . . . .  3 1.69 
Eisenoxydul . . . . . . . . .  1.19 
Ealk  . . . . . . . . . . . .  32.18 
Spuren von Alaunerde und Magnesia 

99.97. 
&ly:lus 

Ueber die Verbreitung der Ceritmetalle ron A. C o s s a  (Gazz. 
chim. X, 465-466). Nachdem der Verfasser Cerium, Lanran und 
Didym friiher bereits in  der Asche der Gerste, des Tabaks ,  der 
Buche uud des Weinstocks aufgefunden hatte, ist es jetzt gelungan, 
dieselben auch ale Bestandtheile des menschlichen Kijrpers nachzu- 
weisen. S c h i a p a r e l l i  und P e r r o n i  haben namlich RUS dem 
veraschten Abdampfriickstand von 600 kg Harn die Oxalate jener 

Ueber die Gegenwart von Cer in dem Steinkohlenterrain 
von St. Etienne von M a y e  n q o n  (Con@ rend. 91, 669). VerfaSser 
hat  in dem Schutt verschiedener Minenbrunnen des brennenden Kohlen- 
lagers von St. Etienne Cer aufgefunden. Dasselbe findet sich na- 
mentlich in verschiedeneo Nierensteiuen von Eisencarbonat. Manche 
dieser Nieren, welcbe vorziiglich das Cer enthalten, haben im Innern 
einen eigenthiimlich aussehenden Kern von scbwarzem oder grauem 
muscheligen Bruch, ritzen Glas, geben aber am Stab1 keinen Punken. 

Das Zink von D i e u l a f a i t  (Ann. chiin. phys. 1880, XXI, 256). 
Auf spectralanalytischem Wege und zwar mit Anwendung des Funkens 
eines Inductionsapparats hat der Verfasser festgestellt, dass d a s  Zink 
in  allen Gesteinen des Urgebirges und am reichlichsten in den Schiefern 
der Uebergangs-, Steinkohlen- und Permischen Formation vorkommt, 
also auch im Meer und d a ,  wo vor Zeiten Meere gewesen sind. 
Beziiglich der Einzelheiten , wo und in welchen Verbindringen das 
Zink vorkommt, muss auf das Original verwiesen werden. 

3 Erden erhalten. Mylius. 

Pinuer. 

Schotteu. 

Organische Chemie. 

Untersuchungen tiber den Einfluss, welchen die Isomerie 
der Alkohole und SLuren auf die Bildung der susammengesetzten 
Aether ausiibt, von M e n s c h u t k i n .  (Ann. chim. phys. 20,  289). 
Die Ahhandlung enthiilt eine vollstandige Zusammenstellung der in 
diese Berichten bereits uber den Gegenstand veroffentlichten Tbat- 
sachen. 
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Ueber die Aetherification der Mineralahwen von A. V i I I i e r s. 
(Ann. chim. phys. 21, 72. S. d.  Berichte XIII, 1355; 1743; 1863; 1981.) 

Umwandlung des Schwefelcyanmethyls unter dem Eidusse 
erhijhter Tempemtur, von H o f m a n n .  (Bed Akad. Ber. 1880, 
616-620. S. d. Berichte XIII, 1349.) 

Ueber eine Reihe aromatischer, den Senfolen und Sulfo- 
cyanaten isomerer Basen von H o f m a n n  (Berl. Akad. Ber. 1880, 
545-562, S. d.  Berichte XIII, 55). 

Ueber sechsfach methylirtes Benzol (Bed. Akad. Ber. 1880, 
580-584, vergl. d.  Berichte XIII, 1729). Zur Kenntniss dee 
Amidophenylmerkaptana oder Sulfhydrcbnilins (Berl. Akad. Ber. 
1880, 562-5550, rergl. diese Berichte XIII, 1223). Ueber Erkennung 
und Bestimmung kleiner Yengen von Schwefelkohlenstoff (Bed.  
Akad. Ber. 1880, 581-590. S. diese Ben'chte XIII, 1732) von 
H o  frna n n. 

Untersuchung iiber Nicotin von C a b o u r s  und E t a r d  (Bull. 
SOC. chem. 34, 449-460) vergl. diese Berichte XII, 1712; XIII, 777; 
1744; L a i b l i n ,  diese Berichte XIII, 1212). 

Ueber die Einwirkung von Schwefels%ure auf substituirte 
Nitro- und Amidobenzole ron J u l .  P o s t  (Ann Ckem. 205, 33 
- 11 3). Enthslt eine geordnete Zusammenstellung der von dem 
Verfaseer allein odrr  mit Bnderen in der im Titel angedeuteten 
Richtung unternornmenen Untersuchungen. Die Resultate sind in den 

Die Constitution dea Benzols von J u 1. T h o m  s e n  ( A m .  Chem. 
205, 133-139, 8. diese Berichte XIII, 1321, 1806 und 1808). 

Auffindung der Methylamine im kluflichen Trimethylamin- 
chlorhydrat von J. L. E i s e n b e r g  (Ann. Chem 205, 139. S .  diese 
Berichte XIII, 1667). 

Ueber einige Derivate des Iaobutglaldehyda ron A. L i p p .  
(Ann. Chem. 205, 1) ist in diesen Berichten (XIII, 905) bereits mitgetheilt. 

Ueber die Synthese neuer SBuren der Brenetraubenslure- 
Reihe: Propionylameisensgure von L. C l a i s e n  und E. Mor i tz .  
(Chem. soc. 1880, I, 691. 

Die Aenderung des Molekulargewichts und das Molekular- 
rehaktionsvermijgen, z w e i t e  F o l g e  von J. V. J a n o v s k y  (FVien, 
Akad. Ber. 1880, LXXXII, 11, 147). Die neuen Versuchsreihen, 
welcbe der Verfasser angestellt bat, urn den Zusammenhang des Mo- 
lekulargewichts, beziehungsweise der molekularen Struktur mit dem 
Refraktionsvermogen zu bestimmen , bestatigeo die am Eude der 
vorigen Arbeit ( W e n  Akad. Ber. LXXXI, 539) aufgestellten Satze, 
welche jetzt folgenderrnassen formulirt werden: Das Refralitionsver- 
m6gen der Kohlenstoffverbindungen ist sowohl von der Bnzahl, a18 

auch von der Ar t  der Lagerung der Atome abhangig. Isomere Sab- 

Rerichten bereits mitgetbeilt worden. Yylius. 

S .  diese Berichte XIII, 2121.) 
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stanzeii zeigen ungleiche Refraktionsexponen ten. Der  Refraktions- 
exponent, eomit auch das Refraktionsaequivalent der Elemente in 
ihren Verbindungen ist variabel und abbangig von der Qualitat und 
Quantitat der im Molekiile vorhandenen Atome. Bei homologen 
Reihen wechselt der Werth der Differenz der Brechungsexponenten 
und hangt von der Sattigungscapacitat der Kohlenwasserstoffe ab. 
Gesattigte Verbindungen der Kohlenwasserstoffe C.H2.+* zeigen eine 
positire, die Kohlenwasserstoffe C.H2 - 6  eine negative Differenz bei 
zunehmendem Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt. 

Ueber die Verschiedenheit des Brechungsvermogens eines Korpers 
im gelijsten und ungelosten Zustand wird in einem spateren Artikel 
gesprochen werden. dchotten. 

Untersuchungen iiber Isomerie: Benzol und Dipropwgyl 
von B e r t h e l o t  und O g i e r  (Conipt. rend. 91, 751). Von beiden Ver- 
bindungen wurde die Verbrennungswarme bestimmt , um daraus die 
Energie bei ihrer Bildung zu berechnen, da  nach B e r t  h e l o t ' s  
Theorie die Verbindungen um so weniger stabil sind, j e  dichter die 
Bindung ewischen den Kohlenstoffatomen ist. Bei der Verbrennung 
des Renzols ensteht stets etwas Kohlenoxpd, bci der des Propargyls 
scheidet sich Kohle a b ,  was natiirlich bei der Berechnung beriick- 
eichtigt worden ist. 

Die Verbrennungswarme fiir Benzol 78 g betragt 783 c ,  

- Dipropargyl - 853.6c 
so dass die Bildungswarme fiir B e n z o l  ist: 
c, (Diamant) +H,  = C 6 H 6 ,  G a s  = - 12.2c; fliissig = - sc ,  
c, (Kohle) + H, = C,H,, G a s  = + 5 . 8 c ;  fliissig = + 13", 
fiir Dipropargyl: 

c6 (Diamant) + H, = c, He, Gas = - 82.8c ,  
C, (Kohle) - 64.8'. 

Das Dipropargyl polymerisirt sich leicht. Bei 6 stundigem Er- 
hitzen auf 225' verwandelt es  sich in eine in Aether unlosliche Harz- 
masse, die beim Erhitzen sich zersetzt; bei lstiindigem Erhitzen auf 
300° verkohlt es unter Erzeugung betrachtlicher Gasmengen, durch 
rauchende Salpeterssure wird es in heftiger Realition in nitrirte Harze, 
durch J o d  in jodirte Harze iibergefiihrt, in concentrirter Schwefelsaure 
lost es sich unter Schwarzung und beim Verdiinnen der Liisung erhllt 
man ein Hydrat. Bei keiner dieser Polymerisationen entsteht jedoch 
aucb nur eine Spur Benzol. Pinner. 

Untersuchungen iiber die Afflnitiitsgrosse des Kohlenstoft%. 
1) Ueber Verwandlung der Chlorkohlensiiure in Ameisensaure 
von A. G e u t h e r  (Ann. Chem.206,223-226). Die Reduktion des Chlar- 
kohlensaureathers zu Ameisensaure, resp. Ameisensaureather durch Na- 
trinmamalgam gelingt besonders gut, wenn man 10 g Chlorkohleusiiure- 
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athyliither, 10 g Wasser und 150 g Natriumamalgam von 3 pCt. unter 
haofigem Umschiitteln bei moglichst niederer Temperatur auf einander 
wirken liisst. Auf diese Weise entstehen 51 pCt. der berechneten 
Menge Ameisensaure , welche alle Eigenschaften der gewijhnlichen 
Ameisensaure besitzt. Es hatte hierbei miiglicberweise eine andere als 
die gewijhnliche Ameisensaure gebildet werden kijnnen, wenn die im 
Chlorkohlenoxyd durch Chlor gesattigten Valenzen dee Kohlenstoffs 
nicht gleich waren. 

2) Ueber neue Kohlens%urelther von Br. R 6 s e  (Ann. Chem. 205, 
227-255). Zu demselben Zwecke, zu welchem Hr. S c h r e i n e r  
(diese Berichte XIII, 2080) gemischte Kohlensaureather darstellte, hat 
der Verfasser analoge Versuche angeetellt, welche von denen des 
Hrn. S c h r e i n e r  abweichende Resultate geben und zu dem entgegen- 
gesetzten Scbloss fiihren: D a s s  d i e  b e i d e n  V a l e n z e n ,  w e l c h e  
d a s  C h l o r  im C h l o r k o h l e n o x y d  b i n d e n  , e i n a n d e r  g l e i c h  
s i n d .  Die Chlorkohlensaureather, deren sich Hr. Rijse zur Darstel- 
lung gemischter Koblensaureather bediente, hat derselbe bis auf den 
Aetbylither zurn ersten Ma1 vollkorumen rein in Handen gehabt, so 
dass e r  ihre physikalischen Eigenschaften feststellen konnte. Es sind 
die folgenden : C h l  o r k o  h I e n s  a u r e  m e t h y l a  t h e r  (Siedep. 71.4O 
corr.; Spec. Gew. 1.236 bei 15O); Chlorkohlenslurepropylather 
(Siedep. 115.2O corr.; Spec. Gew. 1,094 bei 15O); C h l o r k o h l e n -  
s a u r e i s o b u t y l a t h e r  (Siedep. 128.8 corr.; Spec. Gew. 1.053 bei 
15O); C h l o  r k o h 1 e 11 8 a u r e  i s o a m y la t h  e r  (Siedep. 154.3O c o n .  ; 
Spec. Gew. 1.032 bei 15'). Die Zersetzbarkeit dieser Chlorkohlen- 
saureather nimmt mit steigendem Kohlenstoffgelialt der beziiglichen 
Alkohole a b ,  soweit es  sicb urn ihr Verhalten zu Wasser und za 
Alkoholen handelt. - Urn die gemiscbten Kohlensaureather darzu- 
stellen, wurden die Chlorkohlensaureather rnit den betreffenden Alkoholen 
bei + 8 bis 6O im Keller 3-4 Wochen in Beriihrung gelassen, da  sich 
herausgestellt hatte, dass die Alkohole mit hiiherem Kohlenstoffgehalt 
aus den gemischten Koblensaureathern Alkohole mit niederem Kohlen- 
stoffgehalt bei erhiihter Temperatur auszutreiben vermijgen. Die so 
gewonnenen Aether hatten die in folgender Tafel angegebenen Eigen- 
scbaften, wobei z u  bemerken ist,  dass in den Formeln der vorn 
stehende Alkoholrest die Stelle des Chlor im Chlorkohlensaure- 
ather einiiimmt. 
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I 

1 Spec. 

I b e i 2 7 0  

Formel nach der Dar- 

stellungsweiae 
j Siedepunkt , Gewicht 

I I 
C , H ,  0 .  C O  . O C H ,  . . 
C H , O . C O . O C , H ,  . . 
C , H , O . C O . O C H ,  . . 
C H , O .  G O .  O C , H ,  . . 
C , E g O .  C O .  O C H ,  . . 
C H , O . C O . O C , H g  . . 
C , H , O .  C O .  O C , H ,  . 
C , H , O .  C O .  O C , H g  . 
C , € I , , O .  C O .  O C , E ,  . 

109.2 
109.2 
130.8 
130,s 
143.6 
143.6 
1 GO. 1 
160.1 
182.3 

C S H , O . C O . O C , H l ,  . 1 182.3 

1.002 
1.002 
0.97s 
0.978 
0.95 1 

0.951 
0.931 
0.931 
0.924 
0.924 

Brechuugs- 
exponent 

bei 
23-23O 

1.3770 
1.3772 
1.3560 
1.3580 
1.3922 
1.3923 
1.3970 
1.3965 
1.4042 
1.4053 

Wie man sieht, stimmen hier die physikalischen Eigenschaften 
der  gleich zusammengesetzten Aether vollstandig miteinander iiberein, 
auch wenn sie auf entgegengesetztem Wege gewonnen sind, woraus 
za schliessen ist , dass ein X-liohlensaure-Y-Aether identisch ist mit 
einem Y-Kohlensaure-X-Aether, die beiden Valenzen der Gruppe CO" 
demnach gleichwerthig sing. - Die Chlorkohlensfureather beiiutzte 
der Verfasser, abgesehen von dem erorterten eigentlichen Zweck, zur 
Darstellang bisher wenig oder nicht bekannter einfacher Kohlensaure- 
ather: Des M e t h y l k o h l e n s a u r e a t h e r s  (Siedep. 90.60 und 1.065 
Specifisches Gew. bei 17O, woriiber s u  vergleichen diese Btrichte XIII, 
2081), welcher bei - 0.5O erstarrt, bei + 0.5O schmilzt und bei 22 
bis 230 den Brechungsexponentsn 1.3748 besitzt; des P r o p y l -  
k o h l  e n  s a u r e a  t h e r e  (Siedep. 168.2O corrigirt : Specifisches Gew. 
0.949 bei 17O; Brechungsexponent 1.3950 bei 22--830), des I s o b u t y l -  
k o h l e n s a u r e a t h e r s  (Siedep. 190.3 corrigirt; Specifisches Gew. 
0.919 bei 15'; Brechungsexponent 1.4048 bei 22-23") und des 
I s o a m y l k o h l e n s a u r e a t h e r s  (Siedep. 228.7 corrigirt; Specifisches 
Gew. 0.912 bei 15O ; Brechungsexponent 1.4153 bei 22-23O). 

Das Verhalten der gemischten Kohlens%ureBther gegen 
Phosphorpentachlorid entsprach der oben erwahnten Erfahrung, 
dass die kohlenstoffreicheren Alkohole eine grijssere Neigung hesitzen, 
mit der Kohlensaure verbunden zu bleiben als die kohlenstoffarmeren, 
es bildete sich niimlich neben Phosphoroxychlorid das dem niederen 
Alkohole entsprechende Chlorid und der Chlorkohlensaureather des 
Theren Alkobols. 
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Ueber Aether der vierbesischen Kohlenshum wird noch fol- 
gendes mitgetlreilt (S. 249): Da die Angaben B a s s e t s  bestiitigt 
werden konnten, dass sich bei der Darstelluug des Orthokohlensiiure- 
Hthers aus Alkohol, Natrium und Chlorpikrin bei Ueberschues von 
Natriumalkoholat ein Theil des gebildeten Orthokohlensaureiithers 
zersetzt, so wurde die Darstellungsweise dahin verbessert, dass unter 
bestHndigem Umschiitteln zu einer alkoholischen Liisung von Chlor- 
pikrin, welches stete im Ueberschues blieb, die Losung des Alkoholate 
gegeben wurde. Die hierdurch erreichte Ausbeute a n  Orthokohlen- 
siiurefther betrug 30 pCt. der berechneten Menge. Auf gleiche Weise 
konnte O r t h o k o h l e n s i i u r e p r o p y l a t h e r ,  C .  (OC, H7)4 ,  (Siedep. 
221.2O corrigirt; Specifisches Gew. 0.911 bei so), und O r t h o k o h l e n -  
s a u r e i s o b u t y l H t h e r s  (Siedep. 244.9O corrigirt; Specifischee Gew. 
0.900 bei 8 O )  dargestellt werden. Die Darstellung des Orthokohlen- 

Ueber Paraoxyphenol und einige vom Hydrochinon derivi- 
rende Aldehyde und Allsohole von A.  Ha n t z s c h (Journ. pr. Chem. 
(2) 22, 460- 476). Wahrend Paradiazoanisol beirn Kochen mit 
Wasser unter Stickstoffentwicklung i n  Hydrochinon und Methylalkohol 
zerfallt, wird aus Paradiazophenetolsulfat beim Kochen mit schwefel- 
saurem Wasser P a r a o x y p  b e n e  to1 (Hydrochinonmonofthyliither) ge- 
bildet. Dasselbe bildet breite, sehr diinne, atlasglaozende Blatter 
von 66' Schmelzpunkt und 247O Siedepunkt, welche sich merklich in 
kaltem, leicht in heissem Wasser, Alkohol uod Aether liisen und mit 
Wasserdampfen nicht sehr fliichtig Bind9 Es zerfallt schon beim 
Kochen rnit verdiinnter Jodwasserstoffsaure in Hydrochinon und Al- 
kohol. In kalischer Lijsnng rnit Chloroform erwiirmt, liefert es 40 
bie 45 pCt. der theoretischen Menge an A e t h y l p a r a o x y s a l i c y l -  
a l d e h y d ,  C,H, . O H .  C H O .  O C , H , ,  kurze, dicke, fast recht- 
winklige, gelbe Prismen rnit schiefer EndflHche von 51,5O Schmelz- 
punkt und 230° Siedepunkt, welche ron Wawer kaum, von Alkohol, 
Aether und Chloroform leicht gelijst und rnit Wasserdiimpfen leicht 
verfliichtigt werden. Dieser Aldehyd ist ganz geruchlos. Der Aethyl- 
paraoxysalicylaldehyd giebt bei der Behandlung rnit Sfuren das  Aethyl 
nicht ab ,  i m  Gegensatz zum Paraoxyphenetol. Sein Acetylprodukt, 
C , H ,  . C H O . O C , H ,  . O P C 2 H 3 ,  schmilzt bei 69O, siedet unter theil- 
weiser Zersetzuog bei 285O und giebt ebensowenig wie seine Mutter- 
substanz das  Aethyl a b ,  wahrscheinlich wegen der rnit Siiuren sehr 
leicht eintretenden Abspaltuug von Essigsfure. - Der D i f t h y l -  
p a r a o x y s a l i c y l a l d e  h y d  entsteht sehr leicht, wenn Aethylparaoxy- 
salicylaldehyd mit alkoholischer Kalilauge erwarmt wird. E r  bildet 
feine, strahlig gruppirte weisse Nadeln, schmilzt bei 60' und siedet bei 
280-2850. Alle drei Aldehyde sind gegen oxydirende Einfliisse sehr 
stabil. Selbst Salpetersaure oxydirt den Diiitbylparaoxpalicylaldehyd 

sauremetbyliitbers dagegen gelang nicht. Mylins. 
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nicht, sondern verwandelt ihn in hlo n o n i  t r  o d  i a t h y  1 p a r  a o x y  s a l  i cyl- 
a l d e h y d ,  gelbe, sehr sprode, bei 129-130° schmelzende, unzersetzt 
ilicht fliichtige Nadeln, welche sich i n  heissem Wasser leichter losen 
als die bisher beschriebenen Aldehyde. - Durch Natriumamalgam 
wird der Mono~thylparaoxysalicylaldehyd zu A e t h y  l p a r a o x y s a l i -  
g e n i n ,  C6 H ,  . O H  . OC, H, . C H ,  O H ,  reducirt. Dasselbe stellt 
grosse, dicke Tafeln von rhombischem Querschnitt dar ,  welche bei 
83.5O schmelzen und durch lingeres Erwarmen auf looo, sowie durch 
Reriihrung mit Sauren dem Saligenin ahnlich verharzen. - Der Diathyl- 
paraoxysalicylaldehyd wird durch Natriumamalgam nicht angegriffen, 
der Acetylmonathylaldehyd erst, nachdem das Acetyl durch das ge- 

Notiz Uber die Oxydation des Paraxylenolmethyl%thers von 
F. C a n z o n e r i  ( G Q Z .  chim. X, 5lG-517). Durch Kochen ron Par- 
axylenolmethylatber rnit verdiinnter Salpetersaure wurde ein schwer 
trennbares Sauregemenge erhalten, aus welchem zwei Rorper isolirt 
werden konnten. Der  eine, bei 172-174O schmelzende, ist wahr- 
scheinlich O x  y m e t h  y 1 n i  t r o t  o 1 [ I  y l s a  u r e ,  welche bei 173-175' 
schmilzt (S. diese Berichte XII. 23G8), der andere vom Schmelzpunkt 
156-1600 acheint d ie  bei 156'' schmelzende O x y m e t h y l t o l u y l s a u r e  

Ueber das Acetyl-n-Naphtol von G. T a s s i n a r i  (GQZZ. chim. x, 
191). Das Acetyl a-Naphtol a i rd  , wenn man zu seiner Darstellung 
Essigsaureanhydrid und Satriumacetat verwendet, in Form grosser, bei 
49' schmelzender Krystalle erhalten, wahrend S c h a e f f e r  (diese B e -  
richte 11, 131) diese Verbindung als nicht krystdlisirbar besctireibt. 

Die Ferrocyanwasserstoffsiiure in ihren Verbindungen rnit 
Aminen Ton L o u i s  J u l .  E i s e n  b e r g  (L ieb igs  Ann. 205, 265). Die in 
diesen Her. (XII, 2234) angekiindigte Untersuchung iiber einige Ferro- 
cyanate vnn Aminbasen ist jetzt ausfuhrlich mitgetheilt. Verfasser hat  
gefunden, dass diese Ferrocyanate, auf deren meist grosse Loslichkeit 
in Wasser und leichte Zersetzbarkeit durch dssselbe von anderen For- 
achern aufrnerksam gernacht worden ist, so davs ihre Reiiidarstellung 
mit grossen Schwierigkeiten rerkniipft scheint, in Alkohol und Aether 
weit weniger loslich sind und beim Kochen mit diesern Liisungsmittel 
sich wenig oder garnicht rersetaen. 

S a u r e s  f e r r o c y a n w a s s e r s t o f f s a u r e s  D i m e t h y  l a n  i l i n ,  
[C6H, N(CH3),12 . H , F e C y 6 ,  bereits von F i s c h e r  beschrieben, ent- 
h l l t  2 H 2 0 .  Der in salzsaurer Liisung von Dimetbylanilin durch 
Ferrocyankalium erhaltene Xiederschlag wird erst mit kaltem Wasser, 
dann rnit Alkohol gewaschen und liisst sich bequern trocknen. Er ist. 
fast unliislich in kaltem Wasser, zersetzbar durch heisses Wasser, un- 
loslich i n  Alkohol und durch Rochen damit nicht zersetzbar. 

bildete Alkali abgetrennt worden ist. Myhus 

(diese Berichte  XI, 1 5 8 7 )  zu sein. Myl1ur. 

Yyl1us. 



Das n e u t r a l e  A n i l i n s a l z  ( C 6 B , N H a ) , H , F e C y 6  wurde aus 
Ferrocyanwasserstoffsaure und lberschiissigem Anilin, beide in alko- 
holischer Losung, als weisser Niederschlag erhalten , bildet weisse, 
perlmutterglanzende Krystalle, die schon nach zwolfstiindigem Aufbe- 
wahren einen gelblichen Stich annabmen, sich sebr leicht in Wasser 
losen, durch heisses Wasser zersetzt werden, unlijslich sind in Wein- 
geist und Aether und beim Erhitzen, ohne zu schmelzen, sich zersetzen. 

Dns sau r e A n i l i  n sa  I z , (C, H, N H2)* 13, F e  Cy,, in derselben 
Weise aber unter Anwendung iiberschussiger Saure dargestellt, ist ein 
weisser Niederschlag. Ferner wurden wie das Anilinsalz gewonnen: das  
n e u t r a l e  M e t a t o l u i d i n s a l z  ( C i H 9 N H 2 ) , .  H,FeCy6,  das neutrak 
O r t h o t o l u i d i n s a l z ,  (C, H,N) ,  . H 4 F e C y ,  und das X y l i d i n s a l z ,  
(C, H, N)4 . H, FeCy,. Acetamid und Ferrocyanwasserstoffsaure 
geben einen weissen Niederschlag, welcher jedoch nichts Anderes als 

Ueber die Bildung von Chloroform BUS Alkohol und Chlor- 
kalk von A. B B c b a m p  (Compt. rend. 91, 771). Verfasser hat das 
Gas, welches sich bei der gebrauchlichen Darstellung des Chloroforms 
i u  dem Augenblick, wo die Masse sich aufbliht, entwickelt, als aus 
reinem Sauerstoff bestehend gefuriden. Um iiber die Ursache dieser 
Saueretoffentwickelung Aufschluss zu erhalten , wurden verscbiedene 
Versuche angestellt, welche ergaben, dass reiner Chlorkalk beim Er- 
wiirrnen mit Wasser, sobald die Masse in's Kochen geriith, Sauerstoff 
entwickelt und dass aucb  bei der Chloroformdarstellung erst, nachdem 
das Chloroform iiberdestillirt ist, und die Temperatur bis zum Koch- 
punkt des Wassers gestiegen ist, die Entwickelung des Sauerstoffs 

VorlWfige lldittheilung uber eine neue Saure der Reihe 
C,H2,-r06 von A. B a u e r  und M. G r i i g e r  (IVien. Akad. Ber. 1880, 
LXXXII, 11, 164). Monochlorkorksiiure liefert mit Cyankaliumlosung 
und nachher rnit Aetzkali behandelt, eine gut krystallisirende Saure von 
der Formel C,H, . (COOH),. Eie pteht zu drr Korksaure in derselben 
Beziehung, wie die homologe Tricarballylsanre zu den Brenzwein- 

Studien uber Verbindungen &us dem animalischen Theer 
m Lutidin von H. W e i d e l  und J. H e r z i g  (Wieien. Akad. Ber. 1879, 
LXXX, 11, 821). Bei der Oxydation des zwischen 150 und 170' 
destillirenden Oels rnit dem sechsfirchen Gewicht Kaliumperrnanganat 
i n  einer auf GO-iOO erwarmten, ca. iprocentigen Liisung entstehen 
vier SZuren. Die durch ihr schwerlijsliches Bleisalz uusgezeichnete 
Isocinchorneronsaure , C,  H, IS 0, , krystallisirt in mikroskopischen 
Rlattchen und aus heissen Liisungen niit 1, aus kalten bei langsamem 
Verdunsten mit 14 Mol. aq. Sie ist nahezu unliislich in kaltem Wasser, 
Alkohol, Aether, Benzol; schwer lijslich in reinem heissen Wasser, 

Ammoniumferrocyanat ist. Ptnner. 

beginn t. Piiiner. 

sauren. Shotten.  
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leicht aber, wenn demselben einige Tropfen einer Mineralsiure zuge- 
fugt sind. Beim Erhitzen der Siiure sublimirt ein Theil unzersetzt; 
der Schmelzpunkt liegt bei 236O. Mit den Metalloxyden verbindet sie 
sich zu meist gut krystallisirenden Salzen. Losungen der Saure oder 
ihrer Salze fiirben sich mit Eisenoxydulsalzen rothlich-gelb und scheiden 
nach Iangerem Stehen einen hraunen h’iederschlag ab. Die Siiure 
ist trotz scheinbarer Unterscbiede identisch rnit der Pyridindicarbon- 
s iure  von D e v a r  (Zeitschr. f. Cheni. 1871, 116) und der i - S a u r e  
von R a m s a y  (Juhresber. 1877, 436 und 1878, 438). Mit Ralk destil- 
lirt, liefert sie fast die berechnete Menge Pyridin; fiir sich iiber den 
Schmelzpunkt erhitzt, neben wenig Pyridin, die bei 228O schmelzende 
Nicotinsaure, C, H, NO,.  

Die zugleich mit der eben beschriebenen Saure durcb Bleicarbonat 
gefallte isomere Lutidinsiiure ist in warrnem Wasser und Alkohol 
leicht 168hCh; ziemlich leicht in kaltem Wasser; fast unloslich in 
Aether, Benzol und Schwefelkohlenstoff. Sie krystallisirt in mikro- 
skopischen Nadeln mit 1 Mol. Wasser. Schmelzpunkt 319.3O uncorr. 
Mit Eisensulfatlijsung farbt sich die SBure, aucb in starker Verdiin- 
nung blutroth; nach einiger Zeit scheidet sich ein braunrother Nieder- 
schlag aus. Die Salze der Lutidinsaure krystallisiren weniger gut, 
ah die der isomeren Isocinchomeronsgure. Bei der Destillation rnit 
Kalk entsteht fast die berecbnete Meiige Pyridin. Fiir sich erhitet, 
geht die Lutidinsaure unter Ahpal tung  ron 1 Mol. Kohlensiiure in die 
von S k r  au p (diese Ber. XU, 2333) beschriebene y-Pyridinmonocarbon- 
same iiber. Letztere, vom Verfasser I s o n i c o t i  n s l u r e  genannte Saure 
krystallisirt aiis heissern Wasser in feinen farblosen Nadelo , ohne 
Krystallwasser. Beim Erhitzen verflichtigt sie sich, ohne vorher zu 
schmelzen; im zugeschrnolzenen Rohr schmilzt sie bei 309.50. Das 
Silbersalz scheidet sich aus kalten Losungen gallertartig, beim Er- 
kalten heisser LBsungen als Iirystallpulver aus. Bleizucker und Blei- 
essig erzeugen keinen Niederschlag , Kupferacetat einen griinen, 
krystallinischen. Aus einer Losung der Saure in massig concentrirter 
Salzsaure fallt beim Verdonsten die Verbindung C, H, NO, . HCI in 
gllnzenden monoklineri Saulen. Das Platindoppelsalz krystallisirt mit 
1 Mol. aq. 

Die Bildung zweiar isomcrer Dicarbonpyridinsauren beweist die 
Existenz zweier isomerer Lutidine oder Dimethylpyridine in dem 
zwischen 150 und 170° siedenden Oel. 

Das Filtrat von den unlijslichen Bleisalzen der Dicarbonsauren 
enthalt die Salze der Nicotinsaure und der Isonicotinsaure. Diese Sauren 
Bind aus den Lutidinen wahrscheinlicti nnter Abspaltung von Ameisen- 
e lure  entstanden. I n  der That  wurde die Bildung der letzteren bei 
der Oxydation constatirt. Die Sauren werden durch heissen Alkohol 
getrennt, in welchem sich die Isonicotinsaure nur sehr schwierig liist. 
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- Die .Ausbeute an Isocinchomeronsaure betrug 28 pCt., an Lutidin- 
s h e  32 pCt., a n  Nicotin- uud Isonicotinsaure zosammen 15 pCt. 
Von einer Saure (Schmelzpunkt 269O), deren Analyse zu der Formel 

C, H, N I cob H fihrte, wurden nur ganz geringe Mengeo gefunden. 

Ueber die Einwirkung der SalpetereiLu-e auf Diparbratolyl- 
gumidin von A. G. P e r k i n  (Chem. soc. 1880, I, 696). Wenri man 
das aus Chlorcyan und Paratoluidin bereitete Guanidin in kleinen 
Portionen in Salpetersaure vom specifischen Gew. 1.5 Iringt, so bildet 
sich vorwiegend Dinitroparatolylguanidin, welches in der Form seines 
schwerliislichen , salpetersauren Salzes von dem gleichzeitig ent- 
stehenden, noch nicht naher untersuchten Trinitroprodukt getrennt 
wird. Das Dinitroprodukt krystallisirt aus heissem Alkohol in kleinen 
orangerothen Prismen, Schnielzpunkt 197O. - Fugt mau Salpetersaure 
vom specifischcn Gewicht 1.4 zu dem in Alkohol suspendirten Para- 
tolylguanidin, so findet zuerst eine heftige Reaktion zwischen dem 
Alkohol und der SBure statt, dann eine zweite, in welcher ein gelber, 
krystallinischer Borper ausgeschieden wird; es ist Dinitroparatolyl- 
harnstoff (Schmelzpunkt 233O). Durch Reduktion desselben entsteht 
der Harnstoff des Paratolylendiamins. Ammoniak fiillt letzteren aue 
der alkoholischen Liisung des salzsauren Salzes in Gestalt feiner 
Nadeln. Er ist sehr elektrisch; bei hoher Temperatur zersetzt er sich, 
ohne vorher zu schmelzen. Das salzsaure Salz enthHlt 2 Mol. Salz- 
siiure; ein Platindoppelsalz ist nicht leicht rein darzustellen. Schotten. 

Die Wirkung hoher Temperatur auf ein Gemiech der Dampfe 
von Benzol und Toluol. Zwei neue Methylendiphenylene, von 
Th .  C a r n e l l e y  (Chem. soc. 1580, I, 701). Nach zehnmaligem Durch- 
leiten der Dampfe der unterhalb 1200 siedenden Antheile durch ein 
zur Rothglut erhitztes eisernes Rohr waren 32 pCt. in Kiirper umge- 
setzt, die zwischen 120" und 4400 destillirten. Es waren dies: Di- 
phenyl, ca. 34 pet . ,  Paratolylphenyl, ca. 16 pCt., Orthoparaditolyl, 
Siedep. 272-280°, ca. 7 pCt., wenig Naphtalin, y-Methylendiphenylen. 
Letzteres krystallisirt aus heissem Alkohol in kleinen Platten und 
Prismen, Schmelzp. 118, Siedep. 295O. Das Pikrat krystallisirt in 
glanzenden , blutrothen Nadeln, Schmelzp. 79-81O. Daa Chinon 
bildet goldgelbe, bei 280° schmelzende sublirnirbare Nadeln. D a s  
Bibromid krystallisirt in Nndeln oder OctaBdern, Schmelzp. 1620. - 
Isomer mit diesem Methylendiphenylen , wahrscheinlich der Dimeta- 
modification, ist das gleichfalls in dieser Reaktion entstehende 6- oder 
Diparamethylendiphenylen, Schmelzp. 208O, Siedep. gegen 320. Sein 
Chinon schmilzt bei 288O zu einem urangelben, fluorescirenden Oel. 
Das Diparaprodukt ist wohl identisch mit L i n n e m  a n  n s Benzhydrolen 
(Ann. Chem. 138, 1). Keins der neuen Methylendiphenylene ist 

C H  

Schotten. 
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identisch, weder mit dem von O r t i b e  und von F i t t i g  erhaltenen, noch 
mit dem von B e r t h e l o t  und von B a r b i e r  untersuchten sogenannten 
Fluoren. - Weitere Reaktionspradiikte sind Phenanthren, Anthracen, 
Paradiphenylhenzol, identisch mit demjenigen von R i  e s e  (Zeitschr. 
Chem. [2] 6, 172) und dem von S c h u l z  (diese Ber. VLI, 1365); ein 
Kohlenwasserstoff C ,  H, der ein krystallisirtes, bei 180° schmel- 
zendes Chinon liefert, andere, noch nicht naher untersuchte Kohlen- 
wasserstoffe und oberhalb 427O siedende harzige Produkte, aus denen 

Darstellung der Glycols&ure aus Zucker von H e i  n r. K i li a n i 
( A m .  Cheni. 206, 191). Levulose und Dextrose werden scbon in der  
Kalte durch Silberoxpd zu Glycolsaure , Oxalslure und Kohlensaure 
oxydirt und zwar entsteht aus Levulose mehr Glycolsaure wie aus 
Dextrose und die Ausheute a n  Glycolsaure wird vermehrt, weon 
man gleich kohleosauren Kalk zusetzt. Es wird daher, om schnell 
kleine Mengen ron Glycolsgure zu erhalten, folgende Vorschrift ge- 
geben. l Th. Rohrzucker wird mit 20 Th. 2 proc. Schwefelsaure zwei 
Stunden am Riickflusskiihler gekocht, die Schwefelsaure durch Baryum- 
carbonat entfernt und das Filtrat zu der feuchten Mischung ron 

2 Th. kohlensaurem Kalk und aus I U  Th. Hollenstein bereitetem Silber- 
oxyd gesetzt. Nach dem Aufhijren derKohlensiureentwickelung erwarmt 
man einige Zeit auf 50O und dnmpft das silberfreie Filtrat ein. Aus 
8.5 g Rohrzucker wurden 2.5 g glycolszturer Kalk erhalten. 

Versuche zur Oxydation stickstoffhaltiger methylirter Ben- 
zolabkommlinge von A. B r i i c k n e r  (Ann. Chem. 206, 113-132, 
vgl. S t o d d a  rt, diese Berichie XI, 293). Aus kauflichem Xylol dargestelltes 
und bei 215-220 " siedendes Xylidin wurde mit Paratoluylchorid in  
T o l u p l x y l i d i n , C 6 H , .  CH, . CO NHC6EI, (CH,),,(bei 139O schmel- 
zende Nadeln) ubergefiihrt, dasselbe nitrirt und das bei 245' schmel- 
zende Toluylnitroxylidin mit Zinn und Salzsauro reducirt. Es entstand 
hierbei eine Anhydrobase, A n  h y  d r o  to1 u y l d i a  m i d o x y  lol,C, HI 6N2, 
welches bei 217O schmilzt rind dessen Chlorhydrat, Sulfat und 
Nitrat i n  Alkohol leichter liislich sind wie in Wasser. Mit Kalium- 
bichromat und Schwefelsaure oxydirt liefert es in  kleiner hlenge eine 
in Weingeist liisliche SBure. 

B e  n z o  y l p a r a  t o l u i d i n  (Schmp. 1550)llsst sich durch allmahlichen 
Zusatz von Chromsaure in essigsaurer Losung zu B e n z o y l p a r a m i -  
d o b e n z o S s a u r e ,  CsH4 ( N H C , H 5 0 ) . C O a H ,  oxgdiren, welche aus 
Weingeist in bri 278O schmelzenden Xsdelsternen krystallisirt und 
sehr leicht lovliche Alkaliealze, fast unlosliche Erdalkalisalze bildet. 

B e n z o y l o r t h o t o l o i d i n  (Schmp. 142O) lasst sich durch Kalium- 
permanganat zu B e n  zo y lor  t h  oa mi d o  b e n z o 6 s a u r e  oxydireo, welche 
bei 182O schmilzt und identisch ist mit  der aus  Anthranilsaure und 
Benzoylcblorid zu erhaltenden SHure. Aoalysirt wurden das  Natrium- 

kein definirttr KBrper isolirt werden konnte. Bcholten 

plnnor. 



salz C , , H , o h ’ 0 , h ’ a + 4 H , 0 ,  das Baryumsalz (3H20),  das Cal- 
ciumsalz (3 H, 0) und das Magnesiumsalz (4 H2 0). Letztere drei 
Salre sind wenig 16sIich. 

Das Toluylsaureanilid liefert bei der Oxydation mit Kaliurnper- 

Ueber die Oxydation des Mannits von J. A. P a b s t  (Compt. 
rend. 91, 728). Um iiber die Constitutiun des Mannits Aufschluss zu 
erhalten, namentlich dariiber, ob derselbe sich rom normalen Hexan 
(Sdp. 69-70°) herleitet oder nicht, da nach Versucheu von B o u -  
c h a r d a t  bei der Reduktion des Mannits ein bei 58-62O siedendes 
Hexan erhalten wird, wurde der Mannit in rerdiinnter alkalischer 
Lasung mit verdiinnter I(aliumpermanganat1ijsung oxydirt (40 g Mannit 
und 100 g Kaliurncarbonat in 1 L Wasser mit 120 g K M n O ,  in 3 L 
Wasser). Nach Beendigung der unter betriichtlicber Wiirmeentwickelung 
vor sich gehendi:o Oxydation wurde das Filtrat mit Esvigsaure iiber- 
slttigt, einige Kubikcentimeter CalciumacetatlBsung hinzugesetzt, um 
geringe Mengen yon Oxalsaure und Weiiisaure zu fallen und die 
Liisung dann mit iiberschfissigem Calciumacetat gefallt. Der Nieder- 
schlag ist inWasser, EssigsHure, Kalilauge rinliislich und (C, H ,  O,),Ca, 
zusammengesetzt. Aus dem Ralksalz wurde das Ammoniumsalz 
dargestellt und analysirt. Die freie SBure aus dem Rleisalz z u  ge- 
winnen gelingt nicht, da  sie sich unter Kohlensaureabspaltung zersetzt. 
Aus der Tribasicitat der Siiure scbliesst Verfasser auf die Anwesenbeit 
\-on Seitenketten irn Manuit und schreibt dem Maunit die Constitution 
CH, OH.  CHOH . CH O H .  COH (CH, OH),, der BUS demselben ent- 
stehenden Saure, welche D i o x  y i s  o c i  t r o  n e  n s a u r  e genannt wird, 
die Constitution CO, 13. C H O H  . C H O H  . C O H  (CO, 13)2 zu. 

manganat Terephtalsaure. Pinner. 

Piiroer. 

Ueber Cinchonidin und Homocinchonidin von 0. H e s s e  (Ann. 
Chenz. 206, 194). Herr  H e s s e  beschreibt genauer die Trennung dieser 
beiden, im kauflichen Cinchonidinsulfat neben Chininsdfat vorkom- 
menden A.lkaloi’de v011 einander. Zuniichst wird eine Probe mit iiber- 
schiissigem Seignettesalz und das Filtrat mit Arnmoniak versetzt. 
Erfolgt Triibung, so muss die Gesanir~itmenge des Sulfats erst in das 
fast unliisliche Tartrnt iibergefiihrt werden, anderenfalls wird sogleich 
das Sulfat in verdiinnter Liisung mit Ammoniak trusgefiillt, das Basen- 
gemenge nach dern Trocknen aus kochendem Alkohol wiederholt um- 
krystallisirt, wobei das Chinin in den Mutterlaugen bleibt, die Krystalle 
in 25 Th. kochendern Wasser geltist und die Liisung, sobald eie bir 35O 
erkaltet ist, abfiltrirt. Es scheidet sich Cinchonidinsalz aus, welches 
nach dreimaligem Umkrystallisiren aus Wasser rein ist. Das Cincho- 
rlidin ist rein, wenn es in saurer schwefelsaurer LBsung iiicht fluorescirt, 
hei 199-2000 (uncorr.) schmilzt und wenn sein Sulfat aus 50 Th. 
Wasser beim Erkalten in glanzenden Nadeln krystallisirt. Die Zu- 

Berichte d .  D.  ebem. Gesellschaft. Jnhrg. XIII.  159 
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sammensetzung der Base nimmt jetzt aucb H e s s e  (wie S k r a u p )  aiif 
Grund neoer Aoalysen namentlich von Salzen der Base zu C, H, a 
N,O an. Das Cinchonidin schmilzt bei 199-200° und IBst sich'xbei 
150 in 188 Th. Aether und bei 13O in 16.3 Th. 97 proc. Weingeist. 

Analysirt wnrden das C h l o r h y d r a t ,  C , 9 H , z K 2 0 . 1 1 C 1  + H,O, 
welches in derben octa&drisclen Krystallen anschiesst, das Pla t i  n - 
d o p p e l s a l z  C , 9 H 2 , h ' 2 0 .  H,PtCI , ,  dasSul fa t ,welehesaus  Wasser 
rnit 6H,O sich auescheidet, und a n  trockener Luft 4 H 2 0  verliert, 
zuweilen jedoch ebenfalls rnit 6 H ,  0 krystallisirt, aber an der Luft  
nur 1 H , O  abgiebt und sogar mit 3B ,O krystallisiren kann, d a s  
c h i n a s a u r e  Salz, welcbes wasserfreie glanzende Nadeln bildet und 
das s a l i c y l s a u r e  Salz, welches gleichfalls wasserfrei krystallisirt. 

H o m o c i n c h o n i d i n  kommt in den Chinarinden nor in sehr ge- 
ringer Menge For. Sein Sulfat ist in der Mutterlauge nacb Abscheidung 
des Cinchonidinsulfats enthalten, scheidet sich beir,~ weiteren Abkiihlen 
derselben gallerartig aus und wird durch wiederboltes L'mkrystallisiren 
aus 20 Th. Wasser, wobei die Losung filtrirt w i d ,  sobald ihre Tem- 
peratur auf 35" gesunken ist, gereinigt. Es ist rein, wenn das Sulfat 
sich nicht in gllnzenden Prismen, sondern in mattweissen Nadeln 
ausscheidet. Die freie Base krystallisirt aus Weingeist i n  Blattcben 
oder Prismen, schmilzt bei 2O5-20ti0 (uncorr.), besitzt in saurer 
schwefelsaurer Liisung keine Fluorescenz und giebt mit Chlor und 
Ammoniak keine Farbong, das C h l o r h y d r a t  krystallisirt aus sehr  
concentrirter Liisung mit 2 H , O ,  sonst mit 1H,O,  das P l a t i n d o p -  
p e l s a l z ,  C19 H a ,  N, 0 .  H, P t C I ,  + H, 0, ist ein orangefarbenes 
Krystallpulver, das J o d  h y d r a  t bildet farblose, in Jodkaliumlosung 
unliisliche l'rismen, das S ulfo c y  a n a t  wasserfreie Nadelbiischel, das  
N i t r a t  kurze Prismen rnit l H z O ,  das T a r t r a t  enthalt 2 H 2 0  und 
lost sich bei loo in 1280 Th. Wasser, das H y p o s u l f i t  enthalt 2 H 2 0  
und ist bei 13O in 199 Tb. Wasser liislich. Das S u l f a t  bildet ge- 
wiihnlich so diinne Nadeln, dass die Masse gallertartig erscheint. Es 
enthalt 6€12 0, verliert indess sehr leicht all sein Krystallwasser. Mit 
Phenol vereinigt us sich zu einer in glanzenden Nadeln krystalliairen- 
denVerbindung(C19H22N20) ,  . C , H , 0 . S 0 , + 5 H 2 0 .  Das s a u r e  
S u l f a t  bildet farblose Prismen, das c h i n a s a u r e  Salz mattweise 

Ueber Chinchonin von 0. Hesse  (Ann. Chem 205, 211). Durch 
cine Reihe von Analysen wird die von S k r a u p  aufgestellte Formel 
des Cincbonins C t g H 2 2  N, 0 bestatigt. Das neutrale Cblorhydrat 
giebt mit mijglichst neutralem Platiuchlorid das b a s i s c h  e Platinsalz 
( C , , H 2 2 N 2 0 ) 2  . H 2 P t C I ,  + 2 H , O  als gelben flockigen Nieder- 

Ueber Inulin von H e i n r .  K i l i a n i  (Ann. Chem. 205, 145-190). 
Nach eingebender Hesprechang der Literatur fiber Inulin und der  

Nadeln. Pinner. 

schlag. Pinner. 



Darstellung dieses Kohlehydrats , welche durch Ausfrierenlassen aei- 
tier Losung hewirkt wurde, ist das  DrehungsvermGgen dessclben be- 
stimmt und ijbereinstimmend rnit L e s c o e u r  und M o r e l l e  zu -36O 40' 
fiir D gefunden worden. Die Analyse der Substanz, welche nicht viillig 
ron stickstoffhalligen Snbstanzen und Aschebestandtheilen befreit 
werden konnte (es wurden gefunden N = 0.1, 0.07 pCt., Asche 0.03, 
0.05 pct.), ergab sich die Zusarnmensctzung des bei 100' getrockneten 
Inulins zu C 3 6 H $ 2 0 2 1 .  Durch Kocheo mit WVesser wird das Inulin 
nicht in Levulose ijbergefijbrt, wohl aber durch 40stiindigeti Erhitzen 
rnit Wasser im geschlossenen Rohr auf 100'. Das Rotationsvermogen 
der nus Znulin dargestellteu Levulose wurde [.]I, = 93.7" bei 14' ge- 
funden. Beim Kochen mit verdiinnter Salpetersaure liefert dasInuliu nicht 
wie V. R o s e  angiebt, Aepfelsaur6, Oxalslure und Essigsaure, aondern 
Ameisensiiure, Oxalelure, Traubensiiure und Glycolsiure, aber, wie 
bereits von friiheren Forschern angegeben ist, weder Zuckersaure noch 
Schleimsaure. Durch die Einwirkung von Brom und Silberoxyd ent- 
stand keine Gluconsaure, wie aus Dextrose, sondern neben Oxalsaure 
und einer geringen Menge Bromoform nur Glycolsaure. (Schon H l a -  
s i w e t z  hat constatirt, dass die Levulose, in welche sich das  Inulin 
bei dieser Reaktiori zunlcbst  umwandelt, durch Cblor und Silberoxyd 
keine Gluconsaure, sondern Glycolsaure liefert.) Dextrose giebt bei 
der Behandlung mit Rrom nnd Silberoxyd schon in der Kalte Glucon- 
siiure, so dass die Reaktion nach K i l i a n i  in dem Sinne verlauft: 
C 6 H , , 0 6  + H , o +  Brz = C,H, ,O,  + 2 H B r .  Bei der Destillation 
von Inulin mit Jodwasserstoffsaure und amorphem Phosphor erhiilt 
man eine geringe Quantitat eiues jodhaltigen Oels, das nicht i n  reinem 
Zustande gewonnen werden kann. Ebenso rerhalt sich Levulose. - 
Reines Inulin reducirt nicht F e h l i n g ' s c h e  LBsung, ebenso wenig 
Platinchlorid und Quecksilberchlorid, wohl aber ammoniakalische Silber- 
IBsung und Goldchlorid. - Durch Natriumumalgam wird es nicht 
reducirt. Bei 30stijiidigem Erhitzen mit 3 Th.  Barythydrat und 6 Th. 
Wasser sluf 180' liefert es betrachtliche Mengen Oahrungsmilchs%ure. -. 

Ueber des Waldivin con Ch. T a n r e t  (Compt. rend. 91, 886). 
Verfasser hat aus den sehr bitteren Frdcbten der in Columbien wach- 
sendea Simaba Waldivia den Bitterstoff isolirt und W a l d i v i n  genannt. 
Die fein gepulverten Friichte wurden mit Weingeist erschopft, der 
Weiogeist abdeetillirt, der noch heisse Riickstand rnit einer grossen 
Menge Chloroform geschiittelt, die Chloroformliisung zur Trockne ver- 
dampft und der Ruckstand wiederholt aus kochendem Wasser rnit 
Hilfe von Thierkohle umkrystallisirt. Die Ausbeute wechselt zwisctlen 
0.1 und 0.8 pCt. - Das Waldivin besitzt die Zusammensetzung 
C,, H , 4 0 , 0  + 2&H,O, krystallisirt in hexagonalen, in Doppelpyra- 
miden endenden Prismen, wird bei 1100 wasserfrei, schmilzt unter 

Durch Invertin wird es nicht in Levulose iibergefuhrt. Pinner. 

l59* 
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Farbung bei 2300, zersetzt sich in bolierer Temperatur, besitzt kein 
Rotationsrermiigen, ist weuig (in 600 Th.) in kaltern, in 30 Tlieile 
kochendem Wasser, leichter in salz- und saurehaltigem Wasser, in 
60 Th. 70 proc. Weingeist, doch erst in 190 Th. absolutem Weingeist, 
reichlich in Chloroform liislich, unliislich in Aether. Seine wiisserige 
Losung schaumt stark beim Umschiitteln. Es ist ausserordentlich 
bitter, f d l t  Tanninlosung und ammouiakalische Bleizuckerliisung. In 
Schwefelsiiure und Salpeterszure ist cs ohne Zersetzuug lijslich. Durch 
Alkalien wird es leicbt verlnder:. Diirch Kali- und Katronlauge ver- 
liart es augenblicklich seine Bitterkeit, weniger schnell durch Ammo- 
iiiak und durch Alkalicarbonate, noch langsamer durch die Bicarbonate. 
Dabei wird die Liisung gelb (auf Zusatz von Sauren wieder farblos), 
reducirt Fe hl ing’scbe Losung und dreht die Polarisatiousebene nach 
links. 

Schliesslich bemerkt Verfasser, dass das von L e v y  1851 BUS 

Simaba Cedron isolirte Cedrin, welches spater C loEz niclit erhalten 
konnte, wahrsclieinlich identisch mit Waldivin sei, da  die Friichte 
von Simaba Cedron haufig mit denen von Simaba Waldivia verlniecht 

Ueber PhytolaccinsrZure von A. T e r r e i l  (Compt. rend. 91, 856). 
Verfasser hat in den I3eereir vou Phytolacca Raempferi, in geringerer 
Menge in Phytolacca decandra, das  saure Kaliumsalz einer neuen 
Saure, der P h y t o l a c c i n s i i u r e ,  aufgefunden. Die Beeren werden 
mit 40-50 proc. Weingeist ausgezogen, der in gelinder Warme bis 
fast zur Trockne verdampfte Auszug in 90 proc. Weingeist geliist, die 
Liisung verdampft, der Itiickstand i n  Wasser aufgenommen, aus der 
Liisurig nach Zusatz einiger Tropfen Essigsaure durch Bleieucker 
fiirberide Verunreinigungen niedergeschlagen, dann durch Bleiessig aus 
dem Filtrat die Saure gefiillt. Aus dem Bleisalz wird dann die Saure 
durch Schwefelwasserstoff in Freibeit gesetzt. Die Saure ist ein un- 
krystallisirbares, durchscheinendes, gelbbraunes, nicbt zerfliessliches 
Gumrni, sehr leicht in Wasser und starkem Alkohol, wenig in Aether 
liislich, reagirt stark sauer uiid zrigt die charakteristische Eigenschaft, 
i n  wisseriger Liisung durch Salzeaure oder Schwefelsiiure beim Er- 
hiteen zu gelatiniren. Diese galllertartige SIure  ist in Alkalien und 
in Ammoniak Ieicht liislich und wird aus diesen Liisungen durch 
Sauren wieder gallertartig niedergescblagen. Die Phytolaccinsaure 
reducirt beim Erhitzen Silbernitrat. In ammoniakalischer Liisung giebt 
sie niit Silbernitrat einen gelblichen Kiederschlag. Analyam sind aus 

Ueber die Zusammensetzung des kaukssischen Petroleums 
von P. S c h t i t z e n b e r g e r  und N. J o n i n e  (Comnpt. rend. 91, 823). 
Verfasser haben ubereinstimmend mit den Untersucbungen ron B e i  I- 
s t e i n  und R u r b a t o w  (diese Beriehte XIII, 1818) gefunden, dass das 

wirden. E’iuoer. 

Mangel am Material nicht ausgefuhrt worden. Pinner. 



kaukasische Petroleum hauptsschlich aus reducirten Benzolkohlen- 
wasserstoffen, CuH2,., Lesteht und zwar sowotil die leicbtest als die 
achwerst fliichtigen Antbeile. Sie schlagen fur diese Koblenwasser- 
stoffklasse, melche gegen Brom, Schwefels%ure und Salpetersaure in- 
aktiv sind, den JSlrmen P a r a f f e n e  For. In  dunkler Rotbgluth rer- 
wandeln sie sich zum Tbeil in Produkte, welche sich energiscb rnit 
Rrooi vereinigeo und durch concentrirte Schwefelsaure Ferharzt werden. 
Mit  Chlor liefern sie bei Gegenwart VOII Jod  gechlnrte Produkte, 
selbst welche im Vacuum nicht ohne Zersetzung destillirber sind uiid 
durch weingeistige Ralilauge oder Kaliumacetat schon i n  der Kiilte 

Ueber Bleiglyceride und die quantitative Bestimmung des 
Glycerins von Th.  M o r l r w s k i  (Jount. pr. C h i m  (2) 22, 401-418). 
Die Untersuchurig uber den Glycerinkitt (Dingl. Joutii. 285, 213) 
hatte zar Kenntniss eiiies krystallieirbaren B l e i g l y c e r i d e ,  C,H,PbO3, 
gefihrt. Die Existenz dieser Verbindung wird namentlich dadurch 
bewiesen, dass Glycerin und Bleioxyd, zu gleich vie1 Molekiilen aof 
130-140° erbitzt, so vie1 en Gewictit rerlieren wie der Wasserabgabe 
nach folgender Gleichung entspricbt: 

In  Nadeln krystallisirt kann dasselbe erhalten werden , wenn man 
22 g Bleizucker in 250 g Wasser liist, 20 g Glycerin und 15 g Kali- 
hydrvt zu der heissen Fliiasigkeit s e w ,  sogleich filtrirt und das Fil- 
f ra t  2 Toge stehen liisst. 

Eine zweiie Verbindung von Glycerin mit Bleioxyd, S e s q u i -  
p l u n i b o g l y c e r i d ,  (C3 H , 0 3 ) 2 P b s ,  enttjteht, wenn mail heiseen 
Bleieseig mit Glycerin und hierauf mit einer Losung ron Hleioxydkali 
rersetzt, so lange ein n’iederschlag entsteht; ferner wenn die klare 
Liisung von 15 g Bleizucker und 25 g Hleioxyd in 300 g Wasser mit 
20 g Glycerin und einer alkoholischen Losung von 15 g Aetzkali rer- 
setzt wird. Die Vetbindung lasst sich wie das Monoglycerid durch 
Kochen niit Wasser in Bleioxyd und Glycerin spalten. - Miscbt man 
die heisse L6sung von 45 g Bleizucker, 15 g Bleioxyd und 15 g Gly- 
cerin in 300 g Wasser rnit 15 g in Alkobol geltistem Krrlihydrat, filtrirt 
vom entstandenen Niederschlag ab und dampft unter Entfernung der 
sicb bildenden krystalliniechen Rrusten ein , so scbeidet sicb twhliess- 
licb zah amorphes, in der KPlte harzartig starres, in Wasser und 
Alkobol unliislichea P e n t a p  I u m bo t e t r  a g 1 y ce r id ,  c, a H ,O I ,Pb,, 
aus. - Werden 2 5 g  Bleinitret (1 Mol.) 2 5 0 g  Wasser und 3 0 g  Gly- 
cerin (4 Mol.) erhitrt und mit 2.57 g Arnmonirk (2 Mol.) rermiscbt, 
80 scheidet sich beim Erkalten P l u m b o n i t r a t o g l y c e r i d ,  C,H,O,  
. P b  . P h N O , ,  in Krueten aus. Dieselbe Verbindung entsteht beim 
Kochen einer rnit Glycerin (2Og) versetzten Bleinitratlosurig ( l o g  : 200) 
mit Bleioxyd (15 g). Dnrch kocbendes Wasser wird unter Abscheidung 

in Homussuhstenzen iibergefuhrt werden. l’inoer. 

C, H, 0, + P b O  = C3 136 PbO, + H, 0. 



weniger Flocken das Plurnbonitratoglycerid gelost, indem sich P e n  - 
t a p l u m b o t r i n i t r a t ,  P b , N , H , O , , ,  bildet, welches sich beim Er- 
kalten als prismatische Krystalle abscheidet. (Quautitative Bestim- 

Ueber die Einwirkung des nascirenden Wasserstoffs auf 
die Nitrile von P. S p i  c a  (Gazz. chim. X ,  515- 516). Bus einer 
iiber obigen Gegenstand im Gange befindlichen Arbeit wird vorlaufig 
mitgetheilt, dass die Reduktion von Benzonitril durch Zink und Salz- 
s iure  kein so einfacber Process ist, wie mau bisher augenommen hat, 
dass dabei vielmehr unter Amrnoniakabspaltung Mono-, Di- und Tri- 

Ueber die beiden isomeren Metasantonine von s. C a n n i z z a r o  
und G. C a r n e l u t t i  (Gazz. chim. X, 461-4465). Bisber konnten 
die beiden Metasantonine (siehe diese Berichte XI, 2031) nur in kleiner 
hlenge aus Santonsaure durch Erhitzen mit Jodwasserstoffsaure und 
rothem Phosphor erhalten werden. Jetzt ist es gelungen dieselberi in 
beliebiger Menge a m  derii P a r a s a n t o n i d  (s. diese Uerichie XI, 2031) 
zu gewiiinen. Zu diesem Zwecke werden 10 g Parasantonid, 70 g 
Jodwasserstoffsaurre ron 1 2 i "  Siedepunkt und 10 g rother Phosphor 
10 Stunden am Ituckflusskiihlcr gekocht, durch Wasserdampf von einem 
oligen fluchtigen Xebenprodukt befreit, auf 3 eingedampft, mit Wasser 
verdiinnt, mit Natriumcarboiiat gesattigt und mit Aether ausgeschuttelt. 
Durcb langsames Verdunsten des Aetherauszugea werden die Krystalle 
der beiden Metasantonine erhalten, welche wie fruher durch Auslesen 
von einander getrennt werden miissen. Die Schmelzpunkte sind wie 
fruher bei 136 und 160.5" gefunden worden. Beide liefern ausser 
den Monobromderivaten Hibromderivate, C, , H I  6 B r p 0 3 r  von welchen 
das ,  dem Metasantonin von 160,5" Schmelzpunkt entsprrchende bei 
184O, dasjenige des Metasantonins voii 136O Schiiielzpunkt uuter 

Einwirkung des Phosphorpentschlorids auf Santonstiure von 
s. C a n n i z z a r o  und G. C n r n e l u t t i  (Gazz. chim. X ,  459-4460). 
Santonsiiure in Chloroformlosung mit Phosphorperitachlorid a m  Riick- 
flusskiihler erwarmt giebt einen nach dem Abdestilliren des Chloro- 
forms zuriickbleibenden Syrup ,  aus welchem sich beim Durchleiteii YOU 

feuchter Luft krystallinische Krusten ausscheiden. Dieselben lijsen 
sich in Chloroform. Aus dieser Lijsung wird der Korper durch Aether 
in Gestalt, feiner Nadeln vom Schmelzpunkt 198" und der Zusammen- 
aetzung PO(C, H 0, CI), wieder abgeschieden. Durch Erwarmen 
mit Wasser auf 120" zerfallt. e r  in Santonsaure, Phosphorsaure ond 

Untersuchungen tiber dss Atropin ron L. P e s c i  (Gazz. chiin. x, 
425 - 430). A us Belladonnablattern dargestelltes Atropin besass die 
analytischen Reaktionen , welcbe an demselben bekaiint sind, doch 

mung des Glycerins siehe unter Analytische Cheniie.) Mylius. 

benzylamin entstehen. Mylius. 

Zersetzung bei 186O schniilzt. Llylius. 

Salzsiure. Mylios. 
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wurde anderen Angaben entgegen das Sulfat durch Tannin und 
Pikrinsliore gefallt. Wahrend S e l  mi  fend, dess Atropin beim Kochen 
rnit verd i i  n n t e r  Weinsaure zersetzt wird, konnte im vorliegeuden 
Falle das Atropin nacb dem Erhitzen mit c o n c e n t r i r t e r  Weinsaure- 
losung auf 100-1040 wieder gewoonen und a n  seinen Eigenscbafteu 
wie an seiner elementaren Zusammensetzung erkannt werden. - 
Hinsicbtlich der durch die Einwirkung rauchender Sdpeteresure bei 
50' entstehenden, schon von B e r z e l i  u a beobachteten, nicht giftigen, 
in Sonderheit nicbt mydriatiscben Base k o n n t e  Neues von Wichtigkeit 

Ueber das atherische Oel des Hanf von L. V a l e n t e  (Gazz. 
chhim. X,  4i9-481). Durch Destillation des gemeiuen Hanf rnit 
Wasserdampf wurde ein ltherisches Oel vmi  Siedepaukt 256--25S0, 
0.9269 spec. Gewicht bei 00 und der Zusammensetzung C, ,  €Iar  

Ueber die angebliche Synthese der Glucose von Pr0f.S.Z inno 
von L. V a l e n t e  (Gazr. chim. X, 540-543). Die Behauptuog, dass 
durch Kaliumhypermanganat aus Glycerin Glucose (109 pCt.) gebildet 
werde, von S. Z i n n o  in einer in Deutschland unbekannt gebliebenen 
Abhandlung aufgestellt, wird als Irrthum nachgewiesen. (Vergl. auch 

nicht entdeckt werden. Mylius.  

crhalten. Myl iuu .  

L i e b s r m a n n ,  diese Ben'chte X, 2095.) Mylius. 

Physiologische Chemie. 
Fortgesetzte Untersuchungen uber die Bildungsstiltten der 

Aetherschwefels%uren im Organismus von W. K o  c h s (PJGgers 
Arch. 25, 161). Friihere Versuche des Verfasrersl) hatten ergeben, 
dass Aetherschwefelsaorcn der Phenole und der Dioxybenzole gebildct 
werden konnen, wenn diese Phenole und entsprechende Mengen von 
achwefelsaurem Natriurn mit uiimittelbar iiach dem Tode zerkleinerten 
Organen von Hunden uiid Ralbern znsammengebracht werden, wahrend 
die  Syntbese der Hippureaure aus BenzoCsHure und Glycocoll nur 
mittels des zerkleinerten Nierengewebs gelang. Auch die unmittelbar 
nach dem Tode zerkleinerte Muskelsubstanz bewirkt bei der Digestion 
yon Blut, dem kleine Mengen von Phenol und von Natriumsulfat zu- 
gesetzt waren die Bildung von Phenolschwefelsaure. Unter den gleichen 
Urnstanden erfolgte auch die Bildung der Brenzcatechinschwefel~~ure, 
wenn Brenzcatechin mit dem Muskelbrei digerirt wurde. Wurden 
zu den zerkleinerten Organen zu grosse Quantitaten der Phenole 

1) Diese Bericbte XII, 4167. 



zugesetzt, so onterblieb die Hildung der Aetherechwefelaaure ganz. 
Als i50g Leber und 200ccm H u t  xnit 0.1 g Phenol und 0.1 g schwefel- 
saurem Natrium, in  50 ccm Wasser gel%, in stiindlichen Zu- 
sltzeii ron  10 ccrn 6 Stunden bei Luftzutritt und einer Temperatur 
r o n  16-20° digerirt wnrden, hatte sich cine Quantitat Phenolscbwefel- 
saure gebildet, welche bei der Zersetzung 0.012 g schwefelsauren Haryt 
lieferte. Bei einem sonst ganz gleichen Versuche, bei welchem auf 
einmal 1 g Phenol dem Leberbrei zugesetzt wurde, entsand keine 
Spur  der Aetherschwefelsaure. Frisch zerkleinerte Thyrnusdriise vom 
Kalb scheint dagegen nicht die Fahigkeit zn besitzen, uus  Phenol und  
schwefelsaurem Natriurn Phenolschwefelslure zu bilden. Baumann. 

Der lebendige Organbrei und die Topographie des physio- 
logischen Chemismus , eine Vertheidigung gegen Dr. Justus 
Andeer in Wiirzburg rou E. P f l u g e r  (PJZugers Arch. 23, 172). 
Verfasser entwickelt die Heweise, welche sich atis seinen und W. K o c h s  
Versurhen fiir den Ort  der physiologischen Syntbese ergeben und be- 
richtigt einige irrthumliche Angaben, welche A n d  e e r l )  Bber d i e  

Ueber die Respiration in der Inanition ron D i t t m a  r F i  n k 1 e r 
(EylGgers Arch. 23, 175). Die Eorpertemperatur hungernder Meer- 
schweinchen schwankt wlhrend 4 ma1 24 stiindiger Hungerzeit nor 
urn wenige Zehntelgi ade, Differenzeu, welctie aach bei Rohl ernkhrten 
Tbieren zu verschiedener Zeit beobachtet werdon. Die Abnahme des 
Iiorpergewichts betrug in1 Mittel in den ersten 8 Hungerstunden 0.54 
Procerit fiir eine Stunde und sank allmiihlich auf 0.25 Procent in einer 
Stunde, am 4. Hungertage. Die Bestimmung des Gaswechsels wurde 
an dem kleinen P f l  iiger’schm Respirationsapparat gemacht. Der  
Sauerstoffverbrauch erfiihrt wahrend der Hungerzeit nur eine geringe 
Abnahrne, die dem Rorpergewichtsuerlust nicht rollstandig proportional 
ist. Die Rohlenslureabgabe rerhalt sich bei bungernden Thieren 
anders als der Sauerstoffverbrauch. Mit dem Fortachreiten der Hunger- 
zeit und der Kiirpergewiehtsabnahme sinkt die Kohlenssureabgabe 
weit schneller als es dem geritigen Abfall des Sauerstoffverbrauchs 
entspricht; es wird sornit in Uebereinstimmung rnit den Befunden von 
R e g n a u l t  und R e i s e  t, der respiratorische Quotient (Kohlensaure- 
abgabe : Sauerstoffverbrauch) wiihrend des Hungers kleiner. D a  die 
hungernden Tliiere einen fast gleichen Sauerstoffverbrauch besitzen, 
als Thiere bei guter Ernahrung, so folgt hieraos, dass die Energie 
der Oxydation durcb die Inanition kaum verandert wird. Dem ent- 
sprechend zeigt die Korpertemperatur hungernder Thiere die gleiche 
Hohe, welche der Erhaltung der normalen Oxydationsgrosse entspricht. 

Versuche von W. Kocl i s  geruacht hat. Bnuiuann. 

Bsumanu. 

’) Einleitende Studreu ilber das Resorein, Wurzburg. 
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Ueber die postmortale Zuckerbildung in der Leber von 
R. B o e h r n  und F. A. H o f f m a n n  (Pjugers Arch. 23, 205). S e e g e n  
und K r e t s c h m a r ' )  haben aus einer Keihe von Versuchen geschlousen, 
dass der Leberzucker nicht, wie man seit B e r n a r d  und H e n s e n  
nieint, ausschliesslich aua Glykogen entstehe, sondero dass e r  un- 
zweifelhaft auch aus anderem Material gebildet werde. Die Kritik 
dieser Versuche, bei welchen der Zuckergehalt von Leberdecocten For 
und nach dern 24stiiudigen Erhitzen mit Saldsaure durch Titrirung 
festgestellt worden war, richtet sich in erster Linie gegeii diese vou 
S e e g e n  und K r e  t s c h m a r  befolgte Untersuchungsmethode und betont, 
daas die Ti trirung des Zuckers mit F e h 1 i n g 'scher Losung in brauoen 
und Eiweiss, bezw. Peptnn enthaltenden Liisungen an nich ungenau 
ist und durch die unbekannten Produkte J e r  24stiindigen Einwirkuog 
ron Salzsaure truf Eiweisskorper noch writer complicirt werden kann. 

Die Versuche der Verfitsser, bei welchen Glykogen und eventuel 
Dextrin nicbt indirekt, sonderri direkt im Leberdecoct quantitativ be- 
stirnmt wurde, ergaben, dass die Bildung des Ziickere, beim Liegen 
der Leber nach dern Tode,  vollstlindig aus dem gleicbzeitig ver- 
schwundenen Glykogen erklart werdeo kann. Enter  6 Bestimrniingen 
wurde einmnl das Auftreten nicht unerheblicher Mengen von Achroo- 
dextrin in einer Leber, welche 24 Stunden gelegen hatte, beobachtet. 
Auch der Angabe von S e e g e n  und K r e t s c h r n a r ,  dass der Glykogen- 
gebalt der Lebcr im Allgemeinen erst 43 Stunden nach dem Tode 
eine wesentliche Abnahrnc erfahre, stehrn die Brobwhtungen der Ver- 

Ueber das Verhalten des Glykogens und der Milchsmre 
im Muskelfieisch mit besonderer Berucksichtigung der Todten- 
s t m e  vnn R u d o l f  B o e h r n  (PjGgers Arch. 23, 44). 0. N a s s e ,  
welcher das Glykogen als einen normalen Bestandtheil der querge- 
streiften Muskeln erkanrrt hat, vertritt die gegenwarrig herrschende 
Ansicht, dass der wecbsclnde Glykogengehalt oerschieder Muskeln 
theils auf den wrschiedenen funktionellen Leistungen der einzelnen 
Muskelgruppen, theils auf Ernahrungsverhaltnissen beruht, dass nach 
dem Tode bei dem Processe der Todtenstarre eine theilweise oder 
vollstandige Umwandlung drs  Glykogens in Zucker resp. Milchsaure 
erfolge. Beziiglich der letztgenannten Piinktr habeii die Untersuchungen 
des Verfassers zu wesentlicb anderen Resultaten gefiihrt. Die irr- 
thiimliche Auffassung von der Rolle, welcbe das Glykogen bei der 
Todtenstarre und in) Muskel iiberhaupt spielt, ist durch die bisher 
ubliche Methode der Glykogenbestiinniung entstanden, bei welchrn ca. 
20 Procent von der Gesammitrnenge des Glykogens in d e n  durch 
kochendes Wiraser extrahirten Geweben zuriickbleiben. Dieser Fehler 

fasser direkt gegeniiber. Bauinann 

I )  Diese Beriehte X111, 2090. 
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wird annahernd vermieden, wenn man die 3 ma1 mit siedendem Wasser 
ausgezogmen Muskeln noch weitere 12 Stungen lang in  einem ver- 
schlossenen mit Sicherheitsventil versehenen Kessel mit einer geniigenden 
Menge Wasser kocb t. Die rereinigten Ausziige werden eingedampft 
und in bekannter Weise verarbeitet. - Der mittlere Glykogengehalt 
der Muskeln (0 bis 1 Procent der feuchten Muskulatur) ist kaum weniger 
schwankend als der der Leber. Die grossten Mengen werden stets 
bei den in  der Verdauung begriffenen Thieren (Katzen) 2-3 Stunden 
nach einer reichlichen Fleischfiitterung erhalten. Wie in der Leber, 
findet auch in den Muskeln wahrend der Verdauung eine voriiber- 
gehende Aufspeicherung grosser Glykogenmengen statt,  so dass der 
Gesammtrorrath der Muskelkohlehydrate annahernd dem der Leber- 
kohlehydrate gleichkommt. - Entgegen den Angaben von T a  k ais’)  
und N a s s e  ergaben mehrere Versuchsreihen, dass die nach den] Tode 
eintretende Starre allein keine Abnahme des Muskelglykogens zur 
Folge hat. Eine Abnahme des Glykogens trat nur dann ein, wenn 
die Processe der Starre und der Fiiulniss zusarnmenwirkten, aber 
aucb in diesen Fallen verschwand das Glykogen nie vollstandig. 
Beispielsweise sank der Glykogengehalt in den Muskeln einrs Thieres, 
das ausgeweidet und ausgebalgt 24 Stunden im warmen Zirnmer liegen 
blieb von 0.9 auf 0.G8 Procent, in einern 2. Falle von 0.27 auf 0.17 
Procent, wBhrenil eine Abnahnie des Glykogens nach 18-24 Stunden 
nicht nachweisbar war ,  wenn das Thier riach dem Tode in eineni 
kalten Raume aufbewahrt wurde. - I ler  Gehalt der Muskeln an Milch- 
saure kann bei Eintritt der Starre auf mehr als das Doppelte steigen, 
wiihrend der Glykogengehalt unverlndert bleibt ; cs ist einleuchtend, 
dass in diesen Fallen die Milchsaure des starren Muskels nicht aus 
dem Glykogen entstariden sein kann. 

Notizen iiber Schlangenblut von E. T i  e g e I i n T o  k io  (Pjcgers 
Arch. 23, 278). Das Hohlvenenblut von Elaphis- und Tropidonotus- 
Arten gerinnt in langstens tbincr Viertelstunde, wahrend beim Aortenblut 
derselben Thiere die Gerinnuiig niernals vor 3+ Stunden, baufig aucli 
nach 24 Stunden noch nicbt eintritt. Wie beim Pferdeblut, S O  setzrn 
sich auch beim Aortenblute der Schlangen die rothen Blutkijrperchen 
bald zu Boden. Das Plasma des Schlangenblutes unterscheidet sich 
von den) anderer Thiere besonders dadurch, dass cs  im Hungerzustande 
der Schlange kein Serumalbumin, sondern nur Paraglobulin enthslt, 
dagegen war Albumin stets im  Plasma des Blutes, das von Schlangen 
wiihrend oder kurz nach der Verdauung entnommen wurdc, nachweisbar. 
Mischt man Aortenblut rnit dem gleichen Volum Wasser oder Koch- 
salzl6sungen von 10, 5, 2 oder Procent, so gerinnt nach ungefiihr 
& Stunde die gaiizc Masse fadenzieheud. Concentrirte Kochsalzlosung 

Hau*naun. 

1) Diese BericLte X11, 699. 
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verhindert die Gerinnung, ebenso schwefelsaures Natron von der 

Untersuchungen zur physikalischen Chemie des Blutes FOD 

G .  H i i f n e r  (Journ. p r ,  Chemie N. F. 22, 363). Friihere Versuche 
H i i f n e r a  hrrtten ergeben, dass 1 g Blutfarbstoff im Mittel 1.16 ccm 
Sauerstoff, reducirt auf  0 0  und 1 m Druck locker chemisch zn 
binden vermag , dabei war vorausgesetzt dass die Sauerstoffmenge, 
welche von einer Blutlosung nicht gebunden, sondern nur gelost wird, 
ebenso gross sei als diejeiiige, welche unter sonst gleichen Bedingungen 
von einem gleichen Volum wenig verdiinnten Blutserums gelost wird. 
Erneute absorptiometrische Versuche iiber die Verbindungen von 
Kohlenoxyd und Sauerstoff mit Hamoglobin, bei welcher Fehler mit 
mijglichster Sorgfalt ausgeschlossen wurden, ergaben , dass 1 g Blut- 
farbstoff 1.20 ccm Kohlenoxyd resp. 1.202 ccm Sauerstoff von O o  und 
1 m Druck zu binden vermag. - Nimmt man a n ,  dass wenn 
Sauerstoff mit Hamoglobin sich zu Oxphiimoglobin vereinigt, yon jedem 
der  beiden Stoffe je 1 Molekiil mit dem anderen zusammentritt, SO 

wiirde sich RUS dem angefiihrten Werthe fiir das  Molekulargewicht 
des Hamoglobins die Zahl 14133 und fur das  Oxyhamoglobin die 
Zahl L4lG5 berechnen. Aus deo bei der Analyse des HImoglobirls 
gefundenen Werthen hatte P r e y  e r das Molekulargewicht desselben zu 
13332 abgeleitet. - Beziiglich der Uotersucbungsmethoden und der  
dabei gebrauchten Apparate, von welcberi Zeichnungen beigefiigt sind, 

Ueber die Entdeckung des HBmoglobins in dem wasser- 
fiihrenden System eines Echinoderma, der Ophiclctis virens, von 
A I .  F o e t t i n g e r  (BuEl. Acad. Belg. [2] 49, 402-404). I n  der 
Fliissigkeit des wasserfiihrenden Apparats der O p h i a c t i s  r i r e n s  findet 
sich Himoglobin , theilu iu wirklicben kernhaltigen Zellen, theils in 

Zur Kenntniss deszersetzungsprocesses im fadenden Hiihnerei, 
von C. 0. C e c h  (Journ. p r .  Chemie N. F. 22, 338). J e  nach der 
mehr oder weniger fortgeschrittenen Zersetzung und der A r t  and 
Weise der Entwicklung der Fkulniss im Ei werderl 7 Zustaride des 
Eies bei der Faulniss unterschieden. Durch Aether wird den faulen 
Eiern ein dunkelrothes 0421 entzogen, BUS aelchem nach einigen 
Wochen feste Fettsaureo auszukrystallisiren beginnen. Die Menge dea- 
selben betragt ca. 10.5 pCt. vom Gewichte der Eier, nicht merklich 
weniger 81s der Fettgebalt der frischen Eier. 

concentrirten bis zur zweiprocentigen Losung. Baumaiin. 

muss auf das Original verwieuen werden. Baumanu 

kleinen kernlosen Protoplasmafragmenten. Blylius. 

Raumann. 

Beitrage zur Physiologie und Pathologie der Harnstofftlus- 
scheidung von H e r m a n  n 0 p pen  h e  i m (Separatabdruck aus PJlugers 
ATCMV f. d. ges. Physiol. XXIII). Die Menge des aus dem Korper 
ausgescbiedezien Harnstotfj wi! d brim gcsnnden Mrnscheu - unter 



sonst gleichen Bedingungen - rermehrt durch reichliche Wasscrzufuhr 
(von 34.6 g pro die auf 39.96 g) durch grossere Gaben ron Chinin 
(von 31.6 auf 38.59) durcb Muskelarbeit, welche zu Dyspnoe fiibrt 
(ron 34.6 auf 39.71). Sie wird herabgesetzt durch Einfiihrung vnn 
Kaffee (von 34.6 auf 31.97) und bleibt uiirerandert bei Muskelarbeit. 

Ueber die Bildung des Harnstoffs im thierischen Organismus 
von E. D r e c h s e l  (Journ. pr.  Ciiemie [2] 22, 476 - 488). \'on 
der Annahme ausgehend, dass der Harnstoff im thierischen Korper 
sich dadurch bilde, dass die Eiweissk6rper vollstandig zu Kohlensawe 
uud Ammoniak rerbrannt werden, diese beiden sich zu carbamin- 
sauretn Ammoniak vereinigen und errdlich Entwiisserung des letztern 
stattfinde, hat der Verfasser versucbt, durch Wasserabspaltung aus 
carbarninsaurcm Amoioniak in wiissriger Liisung Harnstoff darzustellen, 
urn dadurch ein Analogon zu schatfen, welches die obige Annahme 
rechtfertigt. Da die gewohnlichen Methoden der Wasserentziehung 
nicht anwandbar waren, so wurden dieselben durch rasch miteinander 
wechselxide Oxydation (Abspaltung von Wasserstoff) und Reduktion 
(Abspaltung von Sauerstoff) ersetzt, indem eine Losung von carbamin- 
saurem Ammoniak dem Einfluss eines elektrischen Stromes ausgesetzt 
wurde, dessen Richt.ung ein selbstthiitiger Commutator i n  raschem 
Wecbsel erhielt. Das Resultat war  bei Anwendung roil Grapbitelek- 
troden und Platinelektroden (letztere werden augegriffen), bei kalter 
und rrmiirmter Losung das glvicbe : Es bildeten sich hinreichende 
Mengen von Harnstoff, dass derselbe an allen ihm zukolnmenden 
Eigcnschaften erkanut werden linnnte. D a  es nun beksnnt ist, dass 
im Innern des thierischen Organismus sowohl Oxydationen als Reduk- 
tionen stattfinden, da  ferner die Bildung des carbaminsauren Amnioniaks 
aus Kohlensawe und Ammaniak bekannt ist, SO darf vorstehende 
Harnstoffsyntheae als ein Analogon der Harnstoff bildung im Korper 

Chemische Untersuchung einer chylosen Ascitesfliissigkeit 
Die qoantitative Be- 

ohne Dyspnoe. Preusse. 

gelten. Mylius. 

von J u l i u s  S t e r n  (Virchow's Arc?& 81, 384). 
stimmung ergab: 

W-asser . . . . .  89.88 pCt. 
Trockenriickstand . . 10.13 - 
Eiweiss . . . . . .  5.634 - 
Fett . . . . . . .  3.300 - 
Zucker . . . . . .  0.032 . 
Asche . . . . . .  0.310 . 
Lecithin . . . . .  0.0217 - 

Preiisse. 

Untersuchungen uber das Schicksal des Morphins im leben- 
den Organismus von E. L a n d s b e r g  (WCger's Archiv 23, 413-423). 
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Ueber die 
fallen sind 
zeugt hat, 

Moglichkeit des Nacb weises von Morphin in Vergiftungs- 
die Meinungen getheilt. Kachdem Verfasser sicb liber- 
dass Morphin dem Harn beigemengt, in Substanz wiedcr 

gewonnen werden kann, schreitet cr zii Vergiftungen von Thieren. 
Das Morphium wurde zuni Theil in den Magen, zum Theil unter die 
Haut  gespritzt. Der  Harn dieser Thiere wurde nach Ansanern rnit 
Essigsaure und Eindauipfen mit starkern Alkohol ausgezogen, der 
Alkobol verjagt, der Ruckstand i n  Wasser geliist und wieder an- 
gesauert. Diese Lbsung wurde rnit  heissem Amylalkohol zur Ent- 
fernung von Farbstoffen etc. ausgeschuttelt, mit einer Portion Amyl- 
alkohol rersetzt und mit Ammoniak alkaliscb gemacht. Der Amyl- 
;ilkohol wurde von der wiissrigen Losung getrennt, verdunstet, und 
nun der Riickstand auf Morphium gepriift. Dies geschah rnit dem 
Fr o e d  e’schen Reagens (concentrirte Scbwefelsaure, welche in jedem 
Kubikcentimeter 0.001 -0.005 molybdhsaures Natron euthielt) rnit der 
H usemsnn’schen  Probe (Behandlung des Riickstaodes rnit concen- 
trirter Schwefelsaure 15-18 Stunden lang und Versetzen mit Salpeter- 
saure) nebenher mit Jodsaure, welche durch Morphium reducirt wird, 
und rnit Eisenchlorid. Die Organe, das H u t  und der Kotb wurden 
in arialoger Weise gepriift. Der Nachweis des Morphiums im Ham,  
in den Organeu uiid im Blut gelang nur nsch Darreicbung sebr 
grosser Dosen, iri dem Koth, wenn nicht die gcsammte eingegebene 
Menge resorbirt war. Vergl. diese Rerichte XTII, 2095. c. i’reusse 

Untersuchungen uber die Ausscheidung des Kaliumferro- 
cyaniirs von L. B r u n e a u  (i lht.  scient. 1880, 132.3). Erst 10 
bis 12 Stunden nach dem Genuss vofi 10 g Kaliumferrocyaniir in 
Dosen von 4-5 g wurde das Salz i m  Urin nachgewiesen, in welcben 
iiberbanpt nur 0.2 g, also 6 der Gesammtmenge iibergegangen war. 
I n  dern durch Pilocarpineinspritzung hervorgerufenen Scbweiss und 
Speichel war es nicht nachzuweisen. Dngegen faiid es sich in be- 
tracbtlicher Menge in den Fiices. M > I l U S .  

Ueber die Anwesenheit der Phosphorslure im Kuhharn von 
L. C h e v r o n  (BUZZ. Acad. BeZg. (2) 50, 98-10G). Wahrend der 
Regel nach die Phosphorsaure im Harn der Herbivoren fchlt, kommt 
sie ausnabmsmeise bei phosphorsaurcbaltiger Rost vor. AUS einem 
solchen phosphorsaurehaltigen Rinderharn setzte sich bald nach der 
Entleerung ein schwer liisliches Salz in zarten kleinen Kryst allen ab, 
welches der Forrnel G(MgKP0,+6H,0).5(MgHP0,+5~H20) 

Ueber desinficirende Wirkungen der Chlorphenole von 
Die dehinficirenden 

entsprecbend zusammengesetzt war. Mylnis. 

C. 0. C e c h  (Journ. pr .  Chem. N. F. 22, 363). 
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und beilkrsftigen Eigenschaften des Phenols sollen durch jeoe d e r  
chlorirten Phenole in gewisser Richtung iibertroffen werden ; Versuche 
hieriiber werden in Aussicht gestellt. Baomann. 

Analytische Chemie. 
Ueber die Bestimmung von Chrom in Eisen und Stahl, von 

J. O l i v e r  A r n o l d  (Chem. iVeu's 42, 285-286). Statt der gewohn- 
lichen au f  Liisung des Eisens in Schwefelsaure, Ueberfiihrung des 
gelosten Chroms durch Permanganat i n  Chromsaure und Titration 
dieser mit Eisensiilfat beruhenden Methode wird vorgeschlagen, folgen- 
dermassen zu verfahren: 1-5 g des zu uatersuchendeu Stahls werden 
in Salzsaure ge16st, zur T r o c h e  rerdampft, der Riickstand zerrieben 
nnd mit einem Gemenge aus gleichen Theilen Salpeter und Soda 
gescbmolzen. Die Schmelze wird in heissem Wasser vertheilt, 
durch 3 oder 4 Tropfen (nicht mehr) Alkohol das  gebildete Manganat 
zersetzt, nach dem Absetzen filtrirt und aus dern Filtrat nach An- 
sauern rnit Salzsaure die Eohlensaure uud Salpetrigsaure verjagt. A u s  
der jetzt griinen L6sung wird durch Ammoniak das  Chromoxyd rnit 
der Kieselsaure gefiillt, abfiltrirt, gewaschen, wieder in SalzsSure ge- 
lost, zur Trockue verdampft, der Ruckstand rnit Salzsaure und Wasser 
aufgenommen , die ausgeschiedene Kieselsiiure abtiltrirt und aus dem 

Chemisch - analytische Vergleichung hanker und gesunder 
Citronen, von L. R i c c i a r d i  (Gazz. chim. X, 443-459). Die an 
Details hinsichtlich der Znsammensetzung der einzelnen Theile des 
Citronenhaumes im gesunden und im gummikranken Zustande sehr 
reiche Abhandlung hat ein wesentlich italienisch landwirthschaftliches 

Ueber die Nachweisung und quantitative Bestimmung des 
Schwefelkohlenstoffs, von J. M a c a g n o  (Gazz. chim. X, 485-489). 
Der I'erfasser bedient sich zur Nlrchweisung des Schwefelkohlenstoffs 
der Xanthogenatbildong und Peststellung der letzteren durch die 
Kupfersulfatreaktion, wic dies auch von andrer Seite mehrfach gescheben 
ist. (Vergl. z. B. dime Berichte XIII, 1732). - Den durch Kupfersulfat 
in neutralisirter Xanthogenatlijsung enrstandenen gelben Niedersehlag 
hat er untersucht, indem er die darin enthaltene auf cine gewogene 
Menge Schwefelkohlenstoff gefallte Kupferoxydmenge bestimmte, und 
gefunden, dass auf  2 Aequivaleote Schwcfelkohlenstoff 1 Aequisalent 
Kupfer gefallt wird. Auf dicse Thatsache griindete e r  eine titrimetrische 
Methode der Schwefelkohlenstoff bestimmung, welche den BeleganalFeo 

Filtrat das Chromoxyd gefallt. Mylius. 

Interesse und lasst sich im Auszug nicht wiedergeben. Yyl ius  
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zufolge vorziigliche Resultate liefert. Von einer -& normalen Kupfer- 
sulfatlosiing (12.47 g auf 1 L) wird niimlich zu der niit Essigshure 
rieutralisirten Xanthogenatlosnng so lange zugefiigt, bis ein Tiipfel- 
versuch rnit gelbem Blutlaugensalz einen bemerkbaren Ueberschuss 
an Kupferealz erkennen Iasst. 1 ccm der Kupferlosung entspricht 

Ueber die quantitative Bestimmung des Glycerins, von Th. 
M o r a w s k i  (Journ. pr. Chem. (2) 22, 416). 12 i n  den Resultaten 
gut iibereinstimrnende Versuche haben ergeben, dass Glycerin mit 
einem Ueberschuss von Bleioxyd auf  120-150° erhitzt, nur die Ver- 
bindung C 3 H , 0 , P b  liefert. An der Hand dieser Thatsache llsst sich 
der Procentgehalt einer im iibrigen reinen Mischung von Waeser und 
Glycerin ermitteln, wenn man 50-60 g bei 130-150° getrocknetes 
Bleioxyd im Tiegel abwagt, 2-3 g des zu untersuchenden Glycerins 
hinzuwagt, zunachst 6 Stunden im Exsiccator, hierauf 1 Stunde bei 
looo stehen laset und endlich 2 Stunden bei 120-130° erhalt. Die 
Gewichtsdifferenz zwischen der Schale mit Bleioxyd und der Schale 
mit dem bei 120° getrockneten Gemenge, mit 1.3429 multiplicirt, ent- 

Untersuchung des Alkohols auf Fuselol, von A. J o r  i s s e n  
(BUZZ. Acad. Belg. (2) 50, 108-110). Um irn Alkohol Fuselol nach- 
zuweisen, sollen zu 10 ccm desselben 10 Tropfen farbloses Anilin 
und 4-5 Tropfen mit ihrem gleichen Volurn Wasser verdiinnte Salz- 
s lure  gesetzt werden. Nach dem Schiitteln erscheint dann, wenn der 
Alkohol fuselhaltig ist, das Geniisch schon roth gefbrbt. Auf diese 
Weise ist die Anwesenheit von 2 Tropfen Amylalkobol in 100 ccm 

Untersuchung des Weines und des Essigs auf fkeie Schwefel- 
stiure, yon Ad.  C s s a l i  (Gazz. chink. X, 475-478). Um die Fehler, 
a n  welchen die bekannten Methoden zur Aufsuchung freier Schwefel- 
saure im Wein mehr oder weniger leiden, zu vermeiden, sol1 man 
folgendermassen verfahren : Man verwandle Porcellan in ein unfiihl- 
bares Pulver, koche es mit Salzeaure aus und nachdem es  wieder 
rollkommen ausgewaschen ist. trockne und gliihe man dasselbe. Mit 
80 Theilen von diesem Pulver knete man 10 Theile des zu unter- 
suchendea Weines oder Essigs zusammen, arbeite die so erhaltene 
plastische Masse mit so vie1 Aether durch, dass derselbe abfiltrirt 
werden kann und . w a d e  sie abermals mit Aether aus, um sie zuletzt 
durch Driicken ron demselben moglichst zu hefreien. Zu dieserExtraction 
sind 80 ccm Aether ausreichend. I n  Folge dieser Operationen wird 
das Wasser, der Farbstoff und die meisten Extractbestandtheile griissten- 
theile vom Porcellan absorbirt, die Sulfate bleiben ah  in Aether un- 
loslich ebenfalls darin zuriick, wiihrend die Schwefelssure vom Aethcr 
aufgenommen wird und dieeem durch Schiitteln mit Wasser und Ab- 

0.0076 g Schwefelkohlenstoff. Mglius. 

spricht dana dem vorhandenen Glycerin. Mylins. 

Alkohol noch zu entdecken. Xylius. 
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dunsten entzogen werden kann. I n  der nach dem Abdunsten des Aethers 
zuriickbleibenden wassrigen Fliissigkeit ist sie leicht nactweisbar und 
bestimmbar. Auf die angegebene Art sind nach 0.001-0.002 g freiu 
Schwefelsaure in 10 ccm Wein zu entdrcken. bIyl1us 

Chemische Toxicologie des Phosphors von F r .  S e l m i  ( G a x .  
chiin. X ,  437-442). Der Verfasser giebt aus seinen Erfahrungeri 
abgeleitete niitzliche Winke hinsichtlicb der Aufsuchung des Phosphors 
fiir forensische Zwecke, theilt in  kurzem Auszug die sich B U S  seiner1 
anderweitigen Veroffentlichungen iiber Phosphorismus ergebenden Fol- 
gerungen mit (siehe diese Uerichte XIII, 2094) und erwahnt fiber kiirz- 
lich ron ihm in einem lethal rerlaufenen Fall ron Phosphorvergiftung 
gemachte Reobachtungen folgendes: Das dem frischen Leichnam ent- 
nominene G e h i r n  entliielt niedere Sauren des Phosphors, deren 
Rarytsalze durch Alkohol gefdl t  werden konnten. I n  der alkoholischen 
Flissigkeit blieb ein fliichtiger phosphorhaltiger Kiirper geltist, welcher 
nach dem Ansauern beim Abdestilliren des Alkohols rnit diesem iiber- 
ging, sowie fliichtige pliosphorhnltige Alkaloi'de, deren eins Coniingeruch 
besass und giftig wirkte. -- A u s  der L e b e r  konnten niedere Sauren 
des Phosphors nicht gewonnen werden, wohl aber waren die fliichtige 
nicht alkaloidische pbosphortraltige Substanz und fliichtige pbosphor- 
haltige Basen nachzuweisen, von welchen eine Coniingeruch besass. 

M J l l U Y .  

Ueber die Untersuchung der Urine anf Zucker r o n  L. C a r -  
n e l u t t i  u .  L. V a l e n t e  (Cfazz. chitn. S, 4'73-475). Diirch Versuche 
konnte bestltigt werden, dass die bei Aufsuchung ron Harnzucker 
ijftera bemerkte Loslichkeit von Kupferoxydul in der gekocbten Fliis- 
eigkeit durcli das Iireatinin veranlasst wird, entsprrchend der in 
N e u b a u e r  und V o g e l  xusgesprochenen Vermuthung. Man kann 
diese, fiir den Nachweis und die Bestinimung des Harnzuckers gleich 
lastige Erscbeinung folgeridermassen beseitigen: 100- 200 ccm mit 
Beinschwarz entfarbter H u n  werden zum Syrup verdampft und wit 
1 ccm einer Losung von 25 pCt. Zinkchlorid, 25 pCt. Salzsaure und 
50 pCt. Wasser gemischt. Zu dem Syrup wird das  doppelte Volum 
an Alkahol gegelien , nach einigen Stunden filtrirt, das Filter mit 
Alkohol gewaschen, der Alkohol verdampft und dr r  Riicketand auf 
das  urapriingliche Harnvolurn gebracht. Mit dieser Pliissigkeit kann 
die F e h l i  o g  'scbe Methode ausgefiihrt werden, ohne dass Kupferoxydul 
in Losung bleibt. Zuckerverlust findet durch die gennnnten Opera- 
tionen nicht statt. bI ) I lUS.  

Ueber die Bestimmung der Eiweisskorper des Blutserums 
durch Circularpolarisation von L. F r e d  e r i cq  (Bull. Acad. Belg. 
('2) 60, 25-2'7). Wenn man zuniichst durch den Polarisatiotisapparat 
die Summe der durch das Albumin und das Paraglobulin bewirkten 
Ablenkung bestimmt, hiersuf das Paraglobulin durch Magnesiunisulfat 
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fiillt nnd die durch das gelist gebliebene Albumin stattfindende Ab- 
lenkung feststellt, so lasst sich mit Hilfe der beiden gefondenen 
Griissen der Gehalt des Serums a n  Albumin und Paraglobulin be- 
rechnen. Unter Zugrundelegung der specifischen Drehung 47.8O fiir 
Paraglobulin und 57.3O fiir Serumalbumin werden durch diese Unter- 
suchungsmethode Zalilen erhalten , wdche mit deli auf gewichtsaua- 

Neue Methode der quantitativen Analyse der Chloride im 
Harne, nebst Beitragen zur Chemie des Quecksilbers TOO Lo u i s 
H a b e l  und J o h .  F e r n h o l z  (PJliigers Arcli. 23, 85). R a u t e n b e r g l )  
hat zur genauen Bestimmung des Harnstoffs im Harn ein Verfahren 
empfohlen, welches einerseits die Complication, welche der Gebalt 
des Harns an Chloriden bei der Liebig’schen Harnstofftitrirung 
bedirlgt, rermeiden sollte, andererseits zugleich den Gehalt des Harns 
a n  Chloriden ergab. Diese Methode griindet sich auf  die Liebig’sche 
Chlorbestimmung rnit salpetersaurem Quecksilberoxyd, und lautet: 
,,Es werden ron der harnstoffhaltigen (yon Phosptiorsiiure befreiten) 
Fliissigkeit 2 Proben ii 15 ccm abgernessen. Die eiue davou sauert 
man mit einem Tropfen Salpetersaure schwach an und fiigt dann 80 

lange ron drr  Normalquecksilberlisung hinzu, his sich eine bleibende 
Triibung rinstellt. Die Anzahl der hierbei verbrauchten Rubikcenti- 
meter Queclisilberlosung bildet die Correction fur Kochsalz. Die 
zweite Probe dieut zum Ausfallen des Harnstoffs’. Eine erste Reihe 
\-on Versuchen, bei welchen reine Lostingen von bekanntern Gehalte 
an Harnstoff + Chlornatrium mit salpetersaurem Quecksilberoxyd 
nach dem R s u t e n b e r g ’ s c h e n  Verfahreii titrirt wurden, ergab vie1 
zu grosse Werthe fur Chlornatrium und zu niedrige fiir Harnstoff. 
Der  Fehler ist dadurch bedingt, dass die in der Queoksilbernitrat- 
losung enthaltene frcie Salpetersaure den f~arnstnffqueckailbernieder- 
schlag, sobald er zu entstehen beginnt, wieder l is t .  I n  einer zweiten 
Versnchsreihe wurden nach demselben Verfahren mit Harn ,  dessen 
Gehalt an Harnstoff und Chlornatrium bekannt war, Restimrnungen 
unter verschiedeneu Verhaltnissen ausgefiihrt, die gleichfalls sowoh1 
fiir Harnstoff als auch fiir Chlornatrium falsche Werthe ergaben. Auf 
Grund eigener Versuche empfehlen die Verfasser zur Restirnmung der 
Chloride des Harns , die mit verdiiniiter Salpetersiiure angesiiuerte 
Fliissigkeit mit Silbcrnitrat in der Weise zu titriren, dass mau, wenn 
keine deutliche Zunahme des Niederschlags in der Fliissigkeit mehr 
zu erkennen iBt, in abfiltrirten Proben den Eintritt der Endreaktion 

Kritische und experimentelle BeitrLge zur Titration des 
HarnstofFs (eine Antwort an Dr. M a x  G r u b e r  und Prof. C a r l  

lytischem Wege erhaltenen gut iibereinstimmen. Mylius. 

ermi ttelt. Baumann. 

1) Ann. Chem. 133, 5 5 .  
Beriehte d .  D. ehem. Geeellscbaft. Jahrg. XIII. I GO 
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V o i t  in Miinchen) von E. P f l i i g e r  l ) .  Verfasser zeigt, dass die von 
L i e b  i g  fiir die Titrirung des Harnstoffs niit Quecksilbernitrut ange- 
gebenen Cautelen bisher in sehr verschiedener Weise beobachtet 
worden sind; nach der von G r u b e r  und V o i t  ausgeiibten Anwen- 
dung dieser Methode wird die hlenge des Harnstoffs in1 Harn erlieblich 
zu hoch gefunden. r%aurnann. 

Ueber die quantitative Bestimmung der Schwefelsiiure im 
Ram von E. S a l k o w s k y  ( V i ~ c h o ~ c ’ s  Archiv 79,  551-554). Die 
Gesarnmtrnenge der im Harri rorhandenen Schwefelsaure gelangt be- 
kanntlich zum Theil in Form von Sulfaten, zum Theil iri Form vou 
Ltherschwrfelsauren Salzen zur Ausscheidung. Sollen beide gesondert 
quantitativ bestimrnt werdeo, so fiillt mail nach B a u m n n n ’ a  Angaben 
aus essigsaurer L6sung die Saure der Sulfate mit Barynmchlorid, und 
in dern Filtrat die Saure der AetherschwefelsBuren nach Erwlrmen rnit 
Salzsaure. Die Sumrne beider giebt die gesammte Schwefelsiiure des 
Harns. Urn die rnanchmal zeitraubende Filtratioii des mit Essigslure 
behandelten Harns zu umgehen, schlagt S a l k o w s k y  ror, die Menge 
der Schwefelslure aus Sulfaten indirekt durch Rechnung zu bestimmen. 
S a l k o w s k y  stellt zuerst i n  einem gemessenen Volumen Harn nach 
Erhitzen mit Salzslure das Quantum der gesammten Schwefelsaure 
fest, nimmt darauf eine zweite gernessene Portion I-Iarn (50-100 ccrn), 
versetzt dieselbe zur Fallung der Schwefelsaure nus Sulfaten mit dem 
gleichen oder vielfachen Volumen einer Mivchung uus 2 Theilen einer 
gesiittigten Losung von Baryumbydrat und 1 Theil einer gesiittigten 
Liisung von Haryumchlorid, filtrirt, und bestimrnt in einer gemessenen 
Menge des Filtrats nach Erwiirmen rnit Salzsaure die darin enthaltene 
SchwefelsHure, welche von den Aetherschwefelsauren herriihrt. Die 
Differenz aus der Gesammtmenge der Schwefelsiiure und aus der den 
Aethersauren enletammenden Schwefelslure ergiebt - auf gleiches 
Volurn bezogen - die Menge der Siiure, welche in Form von Sulfaten 
im Harn enthalten war. 

Eiirzere Mittheilungen physiologisch-chemischen Inhalts FOR 

W o r m  M i i l l e r  und J. H a g e n  (17Xger’s Arch. 23, ‘220). 1) V o r -  
s i c h t s m a s s r e g e l n  b e i  d e r  Z u c k e r t i t r i r u n g  r n i t t e l s t  K n a p p -  
s c h e r  Losung. Nach den Erfahrungen der Verfasser ist es noth- 
wendig, die Knapp’sche Liisung z u  rerdiinnen und die Zuckerliisung 
successive zuzusetzen. Spureri des ausgeschiedenen Quecksilbers losen 
sich nach einigeri Stunden in der Flussigkeit, in welcher der Zucker 
bestimmt wurde, wieder auf; die Titrirung sol1 daher xiicht liinger 
als eine Stunde dauern. - 2) D i e  R e c l u k t i o n  d e s  K u p f e r o x y d -  
h y d r a t e  r n i t t e l s t  d e s  T r a u b e n z u c k e r s  i n  n e u t r a l e r  M i s c h u n g .  

C .  I’reusse. 

I )  Vergl. .Ueber die quautitative Bestimmuug des IIarustoffsY von E. P f l i i g c r  
(diese Berichte XIII, 780). 
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Bei 8-15 stfindigem Erhitzen von Zuckerliisungen mit Kupferhydroxyd 
in neutraler Flcssigkeit entstehen lijsliche Kupferrerbindungen, die 
unter Bildung ron Sguren mehr oder weniger reducirt werden. 

Baumaon. 

Ueber in Japan verwendete tanninhaltige Stoffe von J. J o h i- 
k a w a  (Chem. ATews 42, 274). Der Tanningebalt wurde in den in  der 
folgenden Tabelle zusanrmengestellten Substanzen nacb der Methode 
von Liiwenthal  bestimmt. Man oxydirt den wassrigen Auszug vor 
uod nach dem Ausfallen mit Leimliisung durch Raliumpermaoganat 
und berechnet aus der Differenz der iu beiden Fgllen nothigen Meogen 
des Oxydationsmittels den Tanningehalt. 

Es wurde gefunden: in 
1) K i b u s  h i (Galllpfel) Procentgehalt an Tannin 

Chinesische . . . . . . . .  77.38 
Awn (I  J a h r  alt) . . . . . .  64.85 
Minabe in Kii (2 Jahre alt) . . 58.82 
Kii (1 J a h r  a h )  . . . . . . .  
Kii (8 Jahre  alt) . . . . . .  65.26 

60.9 

Taugo . . . . . . . . . .  60.44 
Luruga . . . . . . . . . .  65.3 
Musashi . . . . . . . . .  67.7 

Idru Yashi . . . . . . . .  27.53 
Totomi . . . . . . . . . .  25.32 

Haibara in Totomi . . . . . .  11.66 
Tosa . . . . . . . . . .  10.55 
Loochoo . . . . . . . . .  25.32 

Rii . . . . . . . . . . .  20.36 
Biuroji (Betelnuss) . . . . . .  18.03 

5) K a s h i w e  K a w a  (Rinde von Quercus dentata) 
Innere Rinde .  . . . . . . .  7.4 

2) Y a s h a - b u s h i  (Friichte von Alnus firma) 

3) S h i b u k i  (Rinde von Myrica ruhra) 

4) Z a k u r o  (Riride von Punica granatum) 

Aeussere Rinde . . . . . . .  2.64. Will. 

Eine neue Filterpumpe von T h o m .  B a j l e y  (Chern. News 42, 
286). Die neue Pumpe ist da  anzuwenden, wo sowohl die fiir die 
B u n s e n - P u m p e  Dothwendige Fsllhiihe als der fiir die verschiedenen 
Wasserstrahlpumpen nothwendige Druck mangelt. Sie  besteht in  
einem Gefass, welches sich durch ein unten angebrachtes Bunsen ' sches  
Ventil nach aussen offnet. Ein oben seitwarts angebrachtes Robr mit 
einwarts sich offnendem Ventil ist zom Luftsaugen, ein in gleicher 
H6he befindliches Rohr  zum Einleiten von Dampf und ein von obenher 
in das Gefiiss hineinragendes Rohr zum Einlassen von Wasser be- 

160' 
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stimmt. Die Pumpe arbeitet in der Weise, dass einlaufendes kaltes 
Wasser und eintretender Dampf abwechselnd einen luftverdiinnten 
Raum und Ueberdruck erzeugen. Bei ersterem wird Luft eingesogen, 
bei letzterem das eingelaufene Wasser und die gesogene Luft weg- 
geschafft. Wahrend sie srbeitet, tritt der Dampf ununterbrochen ein, 
das  sehr langsam fliessende Wasser aber intermittirend, indem es 
eine kurze Zeit durch den Dampfdruck in der ZuleitungsriShre fest- 
gehalten und angehauft wird, um dann pl6tzlich binabzufallen und 
durch Abkuhlung des Dampfes im Innern dea Gefasses ein Vacuum 
zu erzeugen. blylius 

563. Bud. Biedermann:  Bericht iiber Pstente. 

C h a r l e s  W i g g  in Liverpool. F a b r i k a t i o n  v o n  K a l i u m -  
u n d  N a t r i u m s u l f a t .  Rei der 
Darstellung vou Sulfat wird iiberhitzter Dampf in den Ofen geleitet. 
Die entwickelte Salzslure, frei von Luft ,  kann besonders rasch con- 
densirt werden. 

H e n r y  B r u n n e r  in Widnes. S o d a f a b r i k a t i o n .  (Engl. P. 
5228 v. 22. December 1879. Um Verunreinigungen, namentlich kiasel- 
saure Thonerde und Eisen aus den Laugen zu entfernen, setst der 
Erfinder Natriumnitrat zu oder Oxyde oder Carbonate von Zink, Blei, 
Eisen, Mangan, welche die Sulfide in den Laugen oxydiren oder zer- 
setzen sollen. Nach Abscheidung der Sulfide wird die Flussigkeit 
der Wiirme und erhohtem Druck ausgesetzt. Dann wird die gereinigte 
Liisung wie gewijhnlich behandelt. 

G e o r g  B o r s c h e  in Leopoldsball. N e u e r u n g e n  i n  d e 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 r n a g n e s i a  u n d  C a r n a l l i t  
(D. P. 11028 v. 4. December 1879. Zusatz zu D. P. 10642 v. 4. No- 
vember 1879.) Das Kaliummagnesiumsulfat braucht nicht , wie auf 
S. 2098 (Pat. 10642) erwahnt, durch Magnesiumsulfat gefallt zu wer- 
den,  sondern dies kann durch Zusatz von h’atriumsulfat geschehen. 
Die Verarbeitung der Laugen bleibt iibrigens dieselbe, da  sich in der 
Siedbitze Natriumsulfat und Chlormagnesium zu Magnesiumsulfat und 
Chlornatrium umsetzen. 

Nach folgendem Verfahren kann man die Fallung der Kalimagnesis 
ganz vermeiden. 

Zu der heiss gesattigten Kainitlosung setzt man Chlormagnesium- 
lauge. D e r  grosste Theil des Chlornatriums scheidet sicb aus. Die 
abgezogene Fliissigkeit wird bis auf 36O B (1.33 Vol. Gew.) einge- 
dampft. Es fallt dann Kaliumrnagncsiumsulfat aus, wiihrend friiher, 

(E. P. 5105 v. 13. December 1879.) 




