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Die Auf l6sung des A mmoniumchlorids (rein) in deetillirtem Wasser 
muss bei gewchnlicher Temperatur und zwar bis zur vollstiindigen 
Sittigong stattfinden. Nach dem Herausnehmen dea Lacmusstreifens 
aos der Salmiaklasong trocknet man ihn oberflPchlich aof beideu 
Seiten durch Fliesspapier und fiihrt ihn (wahrend das  Papier noch 
feucht ist) in den Glascylinder ein. 

Um die Wirkung des Apparates eu zeigen, geniigt ea, ihn in  
einen Glascylinder zu tauchen , welcher siedendes Wasser entbiilt. 
Alsbald eersetzt sich das Ammoniumchlorid .und das  Lacmuspapier 
f i rbt  sich roth. Taucht man darauf das  Dissocioskap in  kaltes Warner, 
so vereinigt sich die kleine Menge des euvor vertriebenen Ammoniaks 
von Neuem mit der Salzsiiure und das Lacmuspapier wird wieder blau. 

Es ist einleuchtend, dass man dieses Experiment so oft wieder- 
holen kann, als man will, und stets dasselbe Resultat erhilt. 

R e  f e r a te. 

Allgemeine und physikalische Chemie. 

Ueber die M o l e k u l a r w ~ e  und die Molekularvolumina der 
seltenen Erden und ihrer Sulfate, von L. F. N i l s o n  ond O t t o  
P e t t e r s s o n  (Chem. News 43, 17-19). 1st bereita enthalten in 

Vorlauflge Notiz fiber die Existens von Eia und anderen 
festen Korpern bei Tempemtiwen, welche weit iiber ihrem ge- 
wghnlichen Schmelxpunkt liegen, von T h .  C a r n e l l e y  (Chem. 
News 48, 19 - 2 1). Die hier vorliegende Originalmittbeilung vou 
T h. C a r  n e 11 e y  ist die Wiedergabe eines Vortrags, welchen derselbe 
a m  6. Januar  1881 vor der Royal Society of London gehalten hat, 
Die darin enthaltenen Mittheilungsn sind im allgemeinen identisch 
mit dem, was bereits in dem Referat (diese Berichte XIII, 2406) ent- 
halten ist, weichen aber in einigen Punkten nicht unwesentlich davon ab. 

Die Beschreibung des Apparates stimmt etwa mit der am an- 
gefiihrten Orte gegebenen tiberein. Die dort erwiihnte Glasflasche 
ha t  einen Inhalt von 4 Liter und ist dorch starken Kautschuk- 
schlaoch mit dem Barometerrohr verbundeo. Neu ist die Erwiihnung 
einer mit Kiiltemischung gefiillten Blecbflasche, welche das  Barometer- 
rohr umgiebt und a n  demselben auf und a b  geschoben werden kann. 

diesen Berichten XIII, 1459. Mylius. 



Der Zweck derselben geht aus der Abhandlung nicht klar hervor. 
Dieselbe kann ebenso wohl zur Abkiihlung des im Barometerrohr lie- 
genden Theils des Vacuams, als auch zum Gefrieren des eingefiihrten 
Wassers bestimmt sein'). Das Thermometer war bei dem bier ge- 
schilderten Versuch nicht, wie (dime Berichte XIII, 2407) mitgetheilt, 
in  solcher Hiihe angebracht, dass das aufgelaasene Wasser die Engel 
umgab, aondern diese befand sich urspriinglich etwa 1 2011 fiber der 
OberGche des Eiees. Letzteree warde mit Hilfe der Flamme eines 
Bunsen'schen Brenners geschmolzen. ,,Ale der grBaste Theil des 
Eises geschmolzen war, wurde das Rohr fest mit der Hand umfasst, 
deren Hitze ausreichte, ein ziemlich heftiges Sieden hervorzubringen. 
Wahrend des Siedens spritzte die Fliissigkeit an die Wand dea Rohres 
and an die Kugel des Thermometers, wo sie zu einer featen Masee 
gefror. Dadurch wurde das Eis in miiasig diinnen Schichten erhalten.' 
Die Stelle, an welcher das so auf's neue gebildete Eis sich befand, 
warde nan stark mit dem Gasbrenner erhitzt. ,Das Eis, welchee der 
Rohrwand anhaftete , schmolz anfangs obertlachlich, weil der Dampf, 
welcher sich an der Oberfliche des Eises in der Nlihe des Glases ent- 
wickelte, eingeschloseen zwischen letzterem und der dariiber befindlichen 
Eisschicht , nicht entweichen konnte nnd daher hinreichenden Druck 
hervorbrachte, u m  Schmclzung zu bewirken; sobald aber ein Luftloch 
gemacht war, hiirte die Schmelzung anf, das Oanze blieb fest, and weder 
das Eis an der Rohrwand, nach das auf der Thermometerkugel konnte 
geschmolzen werden, so gross die angawendete Hitze auch war; das 
Eis verfliichtete sich v.ollig ohne zu scbmelzen. Dae Thermometer 
stieg anf Temperaturen, welche in verechiedeuen Experimenten zwiechen 
120 und 180° variirten, weno das Eis entweder ganz verfliichtigt oder 
von der Thermometerkugel abgefallen war.' Wiihrend hier die An- 
aicht, dasa das Eia selbet die der Thermometerangabe entsprechende 
Temperatur gehabt hat , nicht ausdriicklich ausgesprochen wird , wird 
im Anhang das auch schon (dime Berichte XIlI, 2407) erwiihnte 
Calorimeterexperiment beschrieben, bei welchem 185 g Wasser durch 
AuflBsen von 1.3 g erbitzten Eises sich vou 13.4O anf 13.6O er- 
wirmten, woraus eine Temperatur von 1220 f i r  das Eis berechnet 
wird. - Endlich hebt der Verfasser hervor, dase zam Gelingen des 
Experiments ausser einer ausreichenden Grosse dee Vacuums es noth- 
wendig sei, dass das Eis nicht in zu grosser Mnsse, sondern in diinnen 
Lagen der Wiirme ausgesetzt wird. 

Das Experiment mit Queckailberchlorid wird etwa so beschrieben, 
wie es Haas (dieee Berichte XIII, 2203) thut, nar mit dem Unter- 
achiede, dam in der Quecksilberchloridmasse (40 g) ein Thermometer 

1) Znm Text der Abhandlnng geh6rt offenbar eine Zeicbnnng, welche in de Cham. 
News nicht mit sbgedruckt ist. 



steckt, dessen Scala nicht ausreichte, um die weit fiber 300° steigende 
Temperatur des festbleibenden Queckeilberchlorids (dessen Schmelr- 
punkt bei 280° liegt) anzugeben. I n  einem zweiten Versuch war die 
Anordnung folgende : 40 g Quecksilberchlorid wurden in einer mit 
der S p r e  n ge 1 ' schen Pumpe verbondenen RZihre bei eingestecktem 
Thermometer zum Sieden erbitzt, welches bei 303 O stattfand. WHh- 
rend des Siedens wurde der Druck vermindert, wodurch der Siede- 
punkt fiel, bis er bei 420 mm Druck 275O betrug, bei welcher Tem- 
peratur das Queksilberchlorid zu erstarren anfing, um bei 2700 (dem 
Erstarrungspunkt des Quecksilberchlorids) ganz fest zu werden, wQh- 
rend der Druck auf 376 mm gefallen war. Bei 350 mm Druck wurde 
die Pumpe ausser Thatigkeit gesetzt, der Druck von 350 mm aber 
erhalten, wlihrend fortwahrend der Brenner sich unter der Salzmasse 
befand. ,,Das Salz stieg d a m  scbnell auf Temperaturen iiber der- 
jenigen, bei welcher ein Thermometer gebraucht werden konnte, aber 
nicbt das geringste Zeichen von Schmelzung wurde sichtbar.' ,,Das 
Quecksilberchlorid, wclches unter dem gemeinsamen Einfluss von ver- 
miodertem Druck und starker Hitze im festen Zustande erhalten war, 
batte ein eigenthimlicbes Aussehen, ganz verschieden von demjenigen, 
welcbes hervorgebracht wird, wenn die Subatanz unter gewiiholichen 
Umstanden erkaltet. Ee achien aus einer Mlrsse perliger Bliittchen 
(pearly leaflets) zu beatehen, welche fest um die Thermometerkugel 
gepackt waren.' Nylioa. 

Ueber die Dampfdiohte dee Joda, von J. M. Craf t s  und 
F. Meyer ( C m p t .  rend. 92, 39). Verfasser haben in ihrer friiberen 
Abhandlung (dieae Berichte XI11 , 870) bereits die Vermutbnng aus- 
gesprochen , dass die unregelmOssige Ansdehnung des Joddampfes 
beim Erhitzen auf hohe Temperaturen, d. h. die Verminderung der 
Dampfdicbte des Jods, dem sehr langsamen Zerfallen des Jodmolekiils 
J, in 2 Jodatome 25,  zuzuschreiben sei, dass daher bei sehr hoher 
Temperatur die Dichte des Jods = 4.4 sein und alsdann die Ausdeh- 
nung des Gases bei weiterem Erhitzen regelmHssig erfolgen miisse. 
Um dieser Vermutbung experimentelle Grundlage zu geben, haben sie 
die Dichte des Joddampfes unter vermindertem Druck, indem sie den 
Dampf mit Luft mischten, bis 1500 O bestimmt (hiibere Temperaturen 
anzuwenden, erlaubte ihr Porzellanrohr nicht) , und haben gefunden, 
daas zwischen 350 und 7000 die Dichte des Joddampfes auch bei ver- 
mindertem Druck constant, = 8.8 sei, dass oberhalb 7000 eine um 
SO raschere Verminderung der Dampfdichte eintritt, je geringer die 
Tension des Dampfes ist, urn schliesslich bei mehr oder minder hoher 
Temperatur, je  nach der mehr oder minder grossen Tension des 
Dampfes, constant und gleich 4.4 zu werden. Die Constanz tritt ein 
fiir Dampf von der Tension 0.1 Atm. bei ca. 1350°, von der Tension 
0.2 Atm. bei ca. 14000. Bei der Tension 0.3 Atm. fanden sie die 
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Dichte des Dampfes bei 1500O = 4.6 und bei der Tension 0.4 Atm. 

Untereuchung gaef6rmiger Verbindungen und Studium 
einiger Eigenechaften dereelben mit Hilfe des Spectoekrope, 
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. 92, 80). 
Vor Kurzem haben die Verfasser gezeigt, dass  ozonisirter Saueretoff 
bei geniigender Dicke der Schicht im Spectralapparat eigenthiimliche 
Absorptionsstreifen erzeugt und haben jetzt auch auf spectroskopischem 
Wege die Zersetzung des Ozons durch Hitze und die Wirkung des 
elektrischen Stromes auf ein Gemenge von Sauerstoff und Stickstoff 
untersucht. Die Absorptionsstreifen von aus reinem Sauerstoff be- 
reitetem Ozon verechwinden langsam bei gewtihnlicher Temperatur, 
schnell in der Rothgluth, ohne dass irgend ein neuer Streifen dabei 
sichtbar wird. Dieselbe Erscheinung zeigt sich, wenn man ozonieirten 
Sauerstoff mit Stickstoff mischt und dann durch Hitze zersetzt; ea 
wird also keine Spur von Untersalpeterslure, der einzigen in Roth- 
gluth bestiindigen Stickstoffsauersto~~erbindung, gebildet. Wehn man 
hingegen ein riillig trockenes Gemenge von Sauerstoff und Stickstoff 
ozonisirt, so beobachtet man bei Anwendung einer Gaesiiole von 
2 m Lange ausser den breiten, fiir Ozon charakterietischen Abeorp- 
tionsstreifen noch feine, eehr dunkle Linien in Roth, Orange und 
Grin. Weder Stickstoff, noch salpetrige Sliure, noch Untersalpeter- 
saure, noch Salpetersaureanhydrid zeigen unter dem Einfluss des elek- 
trischen Stromee diese Linien. Liisst man das Gas, welches diese 
beiden Spectren zeigt, durch Wasser streichen, so bleibt nur das Ozon- 
Rpectrum und das Waseer wird sauer. Ebenso verschwindet das zweite 
Spectrum scbnell, wenn man ein feuchtes Gaegemenge ozonisirt. Er- 
hitzt man das die beiden Spectra zeigende Gemenge zur Rothgluth, 
so erhalt man das Spectrum der Untersalpetersaure. Bei gewiihnlicher 
Temperatur beobachtet man die eigenthiimliche Erscheinung, dass 
innerhalb 24-48 Stunden jenes zweite Spectrum vollig verschwindet, 
und dass dann erst das Spectrum der Untersalpetersjiure allmiihlich 
zum Vorschein kommt, bis es nach einigen Tagen sein Maximum er- 
reicht hat. Es muss demnach der das zweite Spectrnm liefernde 
Korper sich so zersetzen, dass echliesslich Untersalpeterslure ent- 
steht. 

Nun hat B e r t h e l o t  vor langerer Zeit bereits die Beobachtnng 
gemacht, dass ein Gemenge von Untersalpetersiiure und Saoerstoff 
nnter dem Einfluss des elektrischen Stromes farblos wird, und Ver- 
faeser haben bei Wiederholung des Versuchs gefunden, dass bierbei 
der neue KArper, welcher die feinen Absorptionslinien liefert, entsteht. 
Sie nehmen daher an, dass die neue Verbindung analog der von 
B e r t h e l o  t entdeckten Ueberschwefelsliure S20,, eine Ueber sa l -  
peters l iure  oder vielmehr deren Anhydrid ist. 

bei ca. 1450° = 4.9. Pinner. 

Bsrichte d. D. chem. Gesellscbah. Jahrg. XIV. 24 
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Zu dieser Abhandlung macbt B e r t b e l o t  (Compt. rend. 92, 82) 
die Bemerkung, dass er seine Beobachtung, dam die Untersalpeter- 
aiiure, wenn sie gemengt mit Sauerstoff dem elektriachen Strom nus- 
geeetrt wird ¶ farblos wird, aber allmtiblich wieder die urspriingliche 
Farbe annimmt, nicht veraffentlicht babe, weil er ru wenig Anhalts- 
punkte f i r  die Charnkteriairung der neuen Verbindung gebabt habe. 
Jedoch miisce letrtere, die jedenfalls eine saaeratoffreichere Verbindung 
ah die Untersalpetersilure sei, von dern in der Kalte so leicht krystalli- 
sirenden SalpetersBureanhydrid versehieden sein. Piaaer. 

Anorganische Chemle. 

Ueber Fluortellareelse POD A. Hiigbom (BuU. mc. dim. 85, 
60-69). Zur Dnratellung von Fluortellursalzen wnrde die Liisung 
von telluriger SOiure und dem Hydrat resp. Carbonat eines Metalb 
in Fluorwaeseratoffshre iibcr Schwefeleilure rerdunstet: Die Salre dee 
Qluciniums, Silbers, Ziake, Kiipfers und Nickels gaben keine Fluor- 
tellursalze, die beiden letzteren einfache Fluoride. Bei Ueberschuse 
van Fluortellur erhielt man wasserbaldges Fluortellur: TeF1,i- 4 H,O- 
Daa Amoniaksa le  (NH,)Fl,Te + H,O bildet farblose Prismen, 
dae K a l i u m s a l e  KFI,Te farbloae lange Nadeln, das B a r y u m s a l z  
HaFI,,Te, + H, 0 unregelmetssige BlQttchen; alle drei werden an der 

Ueber Wismuth and Wimuthverbindmgen von M. P a t t i s o a  
Muir, G. B e r n h a r d  Hof fme i s t e r  und C. E. R o b b s  (Cnm. aoc. 
1881,21-32). Nachdem durch die Arbeiten von A r p p e  (Pogg. Ann. 64, 
237) and H e i n t e  (sbadu 68,55 und 559) die Entstebung der haheren 
Oxyde des Wismuths noch nicht geniigend aufgeklbt war nod 
C. S c h r a d e r  (Lidiga Ann. lel, 204) zwar die Daretellnog dea Onydes 
Bi,O, gelehrt, dagegen ebensowenig wie Aeintr ;  vermocht hatte, diet 
eogenannte Wismutbstiure in reinem Zuatande zn erhalten, nahm 
M. P. Muir das Studium dieser Kiirper wieder auf (JaAraS. 1876, 
265; 1877, 281), indem e; die Reindarstellung des Wismuthpentoxydes 
lehrte, die Formel Bi,O, nnd einige Eigenschaften der Verbiadnag 
feststellte. Die vorliegende Arbeit scbliesst sicb ergtinrend an die 
leteterwtihnte an. Die von A r p p e  angegebene Methode rur Dar- 
stellung von Wismutbtetroxyd, - Kocben von Wismutboxyd mit Kali 
und einem alkalischen Hypocblorit - liefert niemals eine reine Verbin- 
dung; dieselbe wird jedoch erhalten, wenn man Wismuthtrioxyd in 
eioem groesen Ueberschusse von Kalilauge vom spec. Gewicht 1.35 
suependirt, die h u g e  nahe dem Sieden erhtilt und Chlor dnrchleitet b b  

Luft triibe. Qabrisl. 
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der Niederschlag homogen und von dunkel chocoladerother Farbe er- 
scbeint. Der Niederschlag wird mit heissem Wasser von Kali frei 
gewaschen, 12-16 Stunden mit verdiinnter Salpetersaure (1 : 20) in 
Beriihrung gelassen, bis die Farbe in braungelb iibergegangen ist, von 
Salpeterslure frei gewaschen und rnit einer starken Losung von 
Natrium- oder Calciumhypochlorit gekocbt , bis er ein durcbaus 
homogenes, schweres gelhbraunes Pulver darstellt. Dasselbe wird mit 
heissem Wasser von Cblor und Alkali befreit and 2-3 Stunden bei 
180-200° C. getrocknet. Die Verbindung hat die Zusammensetzung 
R i 2 0 , .  Zur Darstellung des reinen Pentoxydes wird das Trioxyd in 
grossem Ueberschusse einer Kalilauge von 1.37-1.38 spec. Oewicbt 
suspendirt, die Lauge nabe zum Sieden gebracht und ein Cblorstrom 
durchgeleitet, bis der dunkelrothe Niederschlag bomogen erscheint. 
Mit beissem Wasser wird dns Kali entfernt und mit kaltem Wasser 
bis zum Verschwinden der Chlorreaction nachgewascben, hiernacb rnit 
concentrirter Salpetereiiure nur wenige Minuten gekocht - lfngere 
Einwirkung verursacbt Zersetzung unter Sauerstoffentbindung - bis die 
Farbe deutlich scharlacbroth geworden, rasch und wiederbolt mit 
kochender verdiinnter Snlpetersaure und scbliesslich mit kaltem Wasser 
gewascben. Der scbarlacbrothe Niederschlag wird bei 125O 3-4 Stunden 
getrocknet und hat sodann die Zusammensetzung Bi,O,. - Das 
Tetroxyd hildet ein Hydrat, Bi2O4 . H,O (Schrade r s  orangegelber 
Korper), welches uber Schwefelsgure und bei 1000 bestiindig ist und 
bei 1600 das Wasser abgieht; es entsteht immer bei liingerer Ein- 
wirkung von Salpeterdiure auf das Pentoxyd. Das Hydrat Bi,04 
. Ha 0 ist von M. P. M uir bereita friiher beschrieben (Jahresb. 1877,282). 
Das wasserfreie Tetroxyd nimmt bei mehrtigigem Stehen iu einer rnit 
Feuchtigkeit gesfttigten Atmosphare bis 10.23 pCt. Wasser auf, 
(Bi, 0, . 3 Ha 0 erfordert 11.16 pCt.) erleidet aber dann Zersetzung 
unter Bildung von Trioxydbydrat. Das Pentoxyd wird bei der oben 
beschriebenen Darstellung ale Monohydrat Bi, 0, . Ha 0 erhalten; ee 
verliert dieses Wasser bei 125" und nimmt es in feucbter Atmospbiire 
wieder auf; mit Ueberschuss von Wasser erleidet es Zersetzung EU 

Bi, 0, . 2 Ha 0; directes Soanenlicbt beschleunigt diesen Vorgang. 
Salpetersiiure, nicht EU verdiinnt , fiibrt beim Kochen oder langerem 
Stehen Big 0, . Ha 0 in Bi, O4 . 2H, 0 iiber; coucentrirte Siiure last 
dieses Oxyd unter Sauerstoffentwicklung. Wismuthoxydol wird durch 
Erwfrmen mit einer alkalischen Lijsung von Kalinmpermanganat 
unter Bildung von Manganat in ein Gemenge von Tetroxyd und 
Pentoxyd iibergefiihrt; Wismuthtrioxyd wird unter gleichen Umstiinden 
fast gar nicht verltndert. Die Verfaeser studirten auch die Einwirkung 
von Kohlenoxyd , Wasserstoff, Sauerstoff und gewobnlicber Luft auf 
die Wismutboxyde bei Temperaturen bis zu 300O. Wesentlich neue 
Resultate wnrden nicht gehnden und muss wegen der ausfiihrlichst 

24 It 
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verzeichneten Beobachtungen auf das Original verwiesen werden. 
I n  einer friiher pubiicirten Unterauchung (Juhresb. 1877, 280) hatte 
M. P. Muir gezeigt, dass durch Einwirkung von Chlor auf Bi,O,: 
Bi Cl,, durch Brom: das Oxybromid (BiO),, 0, Br, gebildet werde. 
Die Verfasser fanden, dass bei Einwirkung des Chlors r u f  das Trioxyd 
BiCI, und eine sehr geringe Menge Bi,O,CI, entstehen, auf das 
Pentoxyd ebenfalls Bi CI, und etwas grossere Menge des Oxychlorides; 
Brom reagirte auf beide Oxyde unter Bildung von BiBr, und relativ 
griisseren Mengen des oben bezeichneten Oxybromides. Bei 20' C. 
sind die spec. Gewichte von Bi,O, = 5.60; Bi,O, = 5.10; BiaO, 

Ueber die Halogenverbindungen des Wismuth von densel- 
ben (Chem. soeiet. 1881, 33-37). Eine Reihe Fluorverbindungen des 
Wismuth wurde dargestellt. Bei Einwirkung von wassriger Fluor- 
wasserstoffsfiure auf Wismuthoxyd und Eindampfen der Liisung erhiilt 
man eine krystallinische, zerfliessliche, grauweiase Salzmasse , welche 
in gelinder Warme getrocknet einen der Formel RiF, . 3 H F  ent- 
sprechenden Wismuthgehalt zeigt. Erhitzt man dieses Salz bis Fluor- 
wasserstoffdampfe sich nicht mehr entwickeln , so bleibt ein deutlich 
krystallinisches, graues, schweres Pulver Bi F,. Wird das zerfliess- 
liche Salz mehrere Male mit Wasser ausgekocht, so entsteht ein 
schweres weisses Pulver BiOF. Bei Einwirkung von Flusssiiure auf  
Wismuthtrioxyd bleibt die griissere Menge ungelost und zeigt nach 
viilligem Auswaschen mit kaltem Wasser und Trocknen bei 100' die 
Znsammensetzung B iOF.  2 H F ;  wilscht man mit heissem Wasser, so 
bleibt BiO F; erstere Verbindung, im  Platintiegel sehr stark erhitzt, 
soll krystallinisches Fluorwismuth getien. Wismuthfluorid Bi F, soll 
in Waeser unloslich sein und ron demselben auch nicht veriindert 
werden; BiF, . 3 H F  wird oon Wasser in BiOF . 2 HF umgewandelt. 
Die Verfasser versuchten ferner auB BiBr, und RiJ, eine Anzahl 
Verbindungen darzustellen, welche den von M. P. Muir au8 Chlor- 
wismuth erhaltenen Verbindungen (Jahresb. 1876, 264; 1877, 281 ff) 
entsprechen. Beziiglich dieser durchaus resultatlosen Versuche geniigt 
es auf die Originalabhandlung zu verweisen. - Von folgenden Ver- 
bindungen wurden die speci6schen Gewichte durch Wagen in Benzin 
bei 200 bestimmt: BiBr, = 5.4; BiOBr= 6.7; BiOCl= 7.2. Schertel. 

Ueber borowolfkamsaures Natrium von D. K 1 e i n (BUZZ. SOC. 
chim. 85, 12-16). Die Arbeit ist griisstentheils bereits in den 
Comptea rendus (vergl. dime Bericnte XIV, 254) enthalten. Die 
Mutterlaugen des biboroduodeciwolframsauren Natriums geben mit 
Salzsaure eingedampft eine Abscheidong von Wolframsiiure; das Fil- 
trat davon liefert sehr liisliche derbe Octazder; diese scheinen iden- 
tisch mit einem Nebenprodukt der Darstellung vn:~ borodeciwolfram- 
saarem Natrium (diese Berichte XIII, 186l), wclcbes letztere in klino- 

. 2 H , O  = 5.80; Bi,O, . H z O  = 5.75. Scbertel. 
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rhombischen Formen (oicht, wie angegeben war, in OctaBdern) 
kry stsllisirt. 

Das friiher (dieae Berichte XIII, 1239) beschriebene borodeciwolf- 
ramsaure Baryom erwies sich kaliumhaltig und scheint daher ein 
Doppelsalz zu sein. 

Kalium- oder Natriumwolframatlosungen nehmen Molybdiinsgure 
auf; beim freiwilligen Verdunsten scheiden sich pulverige , seiden- 
gliinzende, leicht liisliche Massen ab, welche beide SBuren enthalten 

Beitrage zur Geschichte des Chlorkalks von 0. L u n g e  
( C h m .  News 43, 1). Die Untersuchung erstreckte sich auf den Ein- 
floss, welchen der Waesergehalt auf die Bildung des Chlorkalks hat, 
auf den Einfluss der Luft und der Kohlensiiure auf denselben bei 
hiiherer Temperatur und auf das Verhalten des im Chlorkalk vorhan- 
denen Wassers. Hierbei wurde nor der feste Chlorkalk beriicksich- 
ti@, iiber dessen Constitution die Ansichten weiter auseinander gehen, 
als iiber die des fliissigen. Die Angabe von G r a h a m ,  dass trocknes 
Kalkhydrat kein Chlor absorbire, erwies sich als falsch. Selbst bei 
einem Ueberschuss von Aetzkalk, in welchem Falle daa Kalkhy- 
drat viillig trocken sein muss, wurde eine grosse Menge von Chlor 
absorbirt. 

Den starksten Chlorgehalt, ntimlich 43.42 pCt., kadn man mit 
viillig trocknem Chlor erhalten, onvollatiindig getrocknetes Gas wirkt 
weniger gut. Der Grad der Trockenheit aber, wie man ihn in Fa- 
briken durch lange Riihrenleitongen erreicht, geniigt immer noch zur 
Ereeugung eines Chlorkalks von 42 pCt. 

Zur Darstellung dea stgrksten Chlorkalks a011 die Gesammtfeuch- 
tigkeit etwa 4 pCt. iiber das zur Hydratbildung des Kalkes oiithige 
Wasser betragen. Dieees muss bei Anwendung von trocknem Chlor 
im Kalk enthalten seiu. Es ist nicht vortheilhaft, das Chlor durch 
warmes Wasser streichen eu lassen. 

Feuchte Luft wirkt bei ungefiihr 80° so auf den Chlorkalk, dass 
sich vie1 Saueretoff entwickelt, alles Chlor bleibt ale Chlorid und 
chlorsaures Sale eurfick. In  trockner Luft von etwa looo entetehen 
dieselben Prodokte, doch erfolgt zugleich eine direkte Spaltung der 
bleichenden Verbindung in Kalk und Chlor. 

Trockoe KohlensHure hat auf trocknen Chlorkalk aelbst bei 
htiherer Temperatur nor eine gerioge Einwirkung, aber iiber nicht 
getrockneten Chlorkalk geleitet oder bei Anwendung feuchter Kohlen- 
aHnre treibt dieselbe bei 70° fast alles Chlor Bus. 

Hiernach kann keine Chlorkalkformel richtig sein, in welcher 
Chlorcalcium vorkommt, denn dieses giebt bei 70° im Kohlensffore- 
atrom kein Chlor ab. Die Formeln von G a y  L u s s a c ,  Ko lb ,  
S t a h l s c h m i d t  u. 8. w. (dieee Berichte V ,  983; VI, 1509; VII, 270; 

nnd iiber deren Natur spiiter berichtet werden 8011. Qsbrlel. 
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VIII ,  869) sind also unmiiglich, wahrend diejenige von O d l i n g  
CI---Ca---0 C1 a n  Wahrscheinlichkeit gewinnt. 

Um das Verhalten des Wassers im Chlorkalk zu priifen, wurde 
derselbe auf einem Schiffchen im Glasrohr in einem trocknen Luft- 
strom erbitzt. Man erhielt in starker Rothgluth auch ohne Schmelzen 
mit Soda (s. S t a h l s c h m i d t ,  dime Berichte VIII ,  869) 20.97 pCt., 
bei einem im Laboratorium dargestellten 43.09 procentigen Chlorkalk 
nur  17.03 pCt. Wasser. Die Austreibung desselben geht, ohne dass 
eine deutliche Unterbrechung bemerkt werden kann,  vor sich, m’as 
S t a h l s c h m i d t ’ s  Ansicht, dass zwei Drittel als Hydratwasser, ein 
Drittel als Hydroxyl vorhanden sei, widerspriuht. 

Aus der Analyse eines Laboratoriumkalkes ist folgende Zusam- 
mensetzung berechnet: 

CaOCI,  88.08 
CaC03 0.96 
CaCl, 0.45 
C a  (0 HI 2 6.74 
H,O durch die Differenz 3.77 

Die geringe Menge Kalkhydrat diirfte keine Veranlassuug geben, 
die O d l i n g ’ s c h e  Formel zu iindern. Der  Umstsnd, dass Chlorkalk 
mit weuig Wasser unter Warmeentwicklung anschwillt, wird dnrch 
den Uebergang von 2CI---Ca---OCI in C l O C a O C l +  CaCl, erklar- 
lich. Das Aussehen des Ealkhydrates aber ,  welches beim Anriibren 
eines guten Chlorkalkes mit Wasser zuriickbleibt, ist das eines frjsch 
gefillten Niederschlages, wofiir dcr Verfasser nach keine geniigende 
ErklLrung gefunden hat. Will. 

Organische Chemie. 

Ueber die direkte Dwstellung gechlorter und gebromter 
Produkte der lldethylreihe , besondere dee Chloroform6 und 
Bromoforms von A l b .  D u m o i s e a u  (Compt. rend. 92, 42). Leitet 
man ein Gemeoge von Chlor und Chlormethyl iiber auf 250-30O0 
erhitzte Thierkohle, so findet eine leichte Cblorirung des Chlormethyls 
statt und man erbilt,  je nach den sngewandteo Mengenrerhaltnissen 
der beiden Gase, Methylenchlorid , Chloroform nnd Chlorkohlenstoff. 
Verfasser glanbt, dass man bei leicbter Beschaffung von Chlormethyl 
diese Methode zur Darstellung von Chloroform im Grossen werde be- 
nutzen kiinnen. Genau in derselben Weise verlauft die Reaktion bei 
Anwendung eines Gemenges von Brom und Brommethyl. Ueberhaupt 
kann man nach den Beobachtongen des Verfassers aof diese Weise 
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eine grosse Anzahl von Substitutionsprodukten darstellen, wenn die 
entstatidenen Verbindungen ' bei der Versuchstemperatur und unter 
den obwaltenden Bedingungen bestandig sind. So liefert z. B. die 
Essigsaure mit Chlor und Brom bei Gegenwart von Kohle schon bei 
300° nicht einfache Substitutionsprodukte , sondern Kohlensiiure und 
substituirte Methylverbindungen, und gerade diese Reaktion giebt ein 
bequemes Mittel znr Darstellung von Bromoform an die Hand. Man 
b s t  niimlich eine Mischung von 1 Theil Eisessig und 8 Theilen Rrom 
in eine mit Kohle gefiillte und auf 280-300° erhitzte Riihre langsam 
eintropfen und sammelt die entstandenen Produkte, wodurch man in 
einigen Stunden 500 g einer Fliissigkeit erhiilt, die zu + aus Bromo- 

Einwirkung dee Aethylendibromiire auf Toluol bei Gcegen- 
wart von Aluminiumohlorid von C. F r i e d e l  ond M. Bn l sohn  
(Bull. 8oc. chim. 85, 52-54). Ein Gemisch von 3 Theilen Aethylen- 
dibromiir, 15 Tlieilen Toluol und ca. 1 Theil Aluminiumchlorid wird 
ao lange Bromwasserstoff entweicht, gelinde erwarmt , darnach mit 
Wasser versetzt und das aufschwimmende Oel abgehoben und fractio- 
nirt; nach Abscheidung des Toluols geht eine Portion bei 295-310°, 
noch hoher gehen andere, zum Theil krystallisirende Substanzen iiber. 
Die Hauptmenge (35 g aus 50 g Aethylendibromiir) siedet bei 294 bis 
300°, ist ein briiunliches Oel und der Analyse zu Folge als Ditolyl- 
iithylen C,H, . (C6H, . CH,), aufzufassen; um seine Constitution zu 
erkennen, wurde es oxydirt wie folgt: 5 g des Kohlenwasserstoffs, 
47 g Kaliumbichromat, 63 g Schwefelsaure und 190 g Wasser wurden 
70 Stunden am Riickflusskiihler erhizt; an Stelle des Oels schwamm 
nunmehr auf der Oberflache eine weisse, feste Substanz, welche ab- 
filtrirt, ausgewaschen, i n  Ammoniak gelost und mit Salzsaure als 
amorphes Pulver wieder abgeschieden, sich aus vie1 heissem Wasser 
umkrystallisiren liess (wobei ein Theil ungelost blieb). Die Substanz 
stellt kleine Prismen dar, schmilzt iiber 300°, sublimirt, ohne Wasser 
abzugeben , in krystallinischen Massen , unter Hinterlassung geringer 
Mengen Kohle. (Der wasserunliisliche Riickstand sublimirt obne vor- 
angehende Schmelzung.) - Die ammoniakalische L6sung der Saure 
giebt mit Chlorbaryum eine geringe Fiillung; die Losung der SBure 
in concentrirter Schwefelsaure wird dnrch Wasserzusatz gefiillt. - 
Fiir beide Sffuren ergab die Analyse die Formel c6 H, , (COOH),, 
so dass offenbar ein Gemisch von Iso- und Terepbtalsgure bei der 
Oxydation entstanden war, erstere vorherrschend. Nimmt man an, 
dass bei der Oxydation die heide Phenylkerne bindende Aethylen- 
gruppe mitten auseinander gespalten wird, so kann das vorliegende 
Ditolyltithplen entweder als einheitliches Produkt, der Formel (I) ent- 
sprechend , oder als ein Gemisch von Verbindungen der Constitution 
(I), (11) nnd (111) angesehen werden: 

form besteht. Pioner. 
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Gabriel. 

Einwirkung der Schwefelsaure auf Phenylacetylen von 
C. F r i e d e l  und M. B a l s o h n  (Bull. 80C. chim. 35, 54-56). Fiir die 
Herstellung dea S ty ro ld ib romi i r s  empf~ehlt sich Anwendung eines 
reinen, nicht blos durch den Siedepunkt controllirten Aethylbenzols, 
da man sonst kein reines, weisses Produkt erhalt; das Verfahren ist 
folgendes: Man lasst zn siedend heissem Aethylbenzol, welches sich 
in einem langhalsigen, mit Abzugsrohr fiir die Gase versehenen Kol- 
ben befindet, Brom au8 einem fein ausgezogenen Tropftrichter ein- 
fliessen mit der Vorsicht, dass man jedesmal das Verschwinden der 
Bromfarbung abwartet, ehe man eine neue, kleine Portion hinzufiigt; 
die Reaktionswarme allein geniigt fiir den weiteren Verlauf der Ope- 
ration ; darnach schiittelt man das Reaktionsprodukt zur Entfernuog 
der BromwasseratoffsHure mit warmem Wasser und liisst erkalten, 
wobei eioe fast weisse, harte Masse mit krystallinischem Bruch ent- 
steht, welche f i r  die folgenden Zwecke rein genug ist; aus 20 g 
Aethylbenzol und 60 g Brom wurden 48 g (statt 49 g) Styrodibromiir 
erhalteu; dies gab, mit alkoholischem Kali gekocht, 29 g (statt 33 g) 
Monochlorstyrol, welches mit demselben Reagens 7 Stunden in ge- 
schlossenen Riihren auf 1300 erhitzt , darnach mit Wasser behandelt 
und destillirt 5 g (statt 14.5 g) Pbenylacetylen (Siedepunkt 140-145O) 
neben einem bromhaltigen Riickstand und Condensationsprodukten 
lieferte. 

Phenylacetylen wird vou concentrirter Schwefelsaure unter Er- 
hitzung, Verkohlung und Bildung von schwefliger Saure zersetzt; 
wendet man dagegen eine mit dem halben oder drittel Volumen 
Wassers vermischte Schwefelsaure an, so liist sich der Kohlenwasser- 
stoff nach einiger Zeit unter Erwirmung und BraunfZirbung; nach dem 
Erkalten mit Wasser vcrsetzt, scheidet die Liisung eine Oelschicht ab, 
welche sich als Ace top h e no  n (Benzoylmethyl ) erwies (Siedepunkt 
2000, Schmelzpunkt 16--17O), mithin durch Aufnahme vou Wasser 
nach folgender Gleichung gebildet worden war: 

C6H5.  CZ;ECH+HaO=C,H5 .  CO. CH,. 
Die etwa intermediiir auftretenden Verbindungen, wie C, H, . C(OH) : CH, oder C6H5 . CH . C H .  O H  scheinen somit leichter 

Umwandlung in das isomere Eeton fahig, wenn sie iiberhaupt existenz- 
fZihig sind; denn zur Zeit sind Verbindungen, welcbe eine Hydroxyl- 
gruppe an einem ungesattigten Kohlenstoffatom enthalten, nicht 
bekannt. Gabriel. 
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Synthese einer neuen organiechen Saure, der Benxoyl- 
propionaaure von E. B u r c k e r  (Bul l .  soc. chim. 8 5 ,  17). Bern- 
steinsiiareanhydrid, Benzol und Aluminiumchlorid wirken unter Salz- 
siiureeotwicklong langsam in der Kiilte, hefiig beim Erhitzen auf ein- 
ander ein. Aus dem Reaktionsprodukt wird nach Zusatz von Wasser 
und Verjagen des iiberschiissigen Benzols die entstandene Siiure ent- 
weder durch heisses Wasser als Aluminiumsalz oder aus der wlsari- 
gen Liisung nach Ansiiuern rnit Salzsiiure durch Ausziehen mit Aether 
die freie Siiure gewonnen. Sie bildet perlmuttergliinzende, in warmem 
Wasser, Alkohol, Benzol und Aether liisliche Krystalle, welche bei 
116O C. ochmelzen und dariiber hinrus erhitzt in ein riithliches Produkt 
verwandelt werden. Sie entateht nach der Gleichung: 

C,H6 +CsH,(CO)pO=C6H,.  CO.  C3H4. COOH. 
Das Baryumsalz (Clo H903)2 Ba bildet weisse, zu Warzen ver- 

einte Nadeln, das Eisensalz stellt einen fleischfarbenen , voluminiisen 

Einige Versuche mit Maltose von H. Y o s h i d a  (Chem. News 
48, 29-31). Aua Am&,  einem japanischen Extract aus Reiss, ent- 
sprechend unserm Malzextract, in welchem 45-75 pCt. Maltose vor- 
handen sind, wurde letztere auf bekannte Weiae dargestellt. Dae 
gewonnene Priiparat besass ein specifischea Drehungavermiigen 
[al, = 150.25. Bei der Oxydation mit F e h l i n g ' s  Liisung wurden 
5.81 Molekiile Kupferoxyd auf 1 Molekiil Maltose verbraucht. (Hierzu 
vergleiche das Referat iiber die Arbeit von S o x h l e t ,  diese Berichte 
XIII, 828). Nach der Methode von P a v y  verbrauchte 1 Molekiil 
Maltose, je nach der Menge des vorhandenen Ammoniaks, 5.38 bis 
6.5 Molekiile Kupferoxyd, unter Anwendung von Ammoniakliisung mit 
Kalihydratzusatz 6.8. Gleichzeitig wurde constatirt, dass die Methode 
von P a v y  (diem Berichte XIII, 1884) von einander sehr (um 20 pct.) 
abweichende Resultate aiich fiir Traubenzucker giebt, wenn nicht etets 
gleiche Mengen von Ammoniak zogegen sind. Noch griisser sind die 
Differenzen zwischen rein ammoniakalischer und kalihaltiger Kupfer- 
liiaung. 

Durch Einwirkung von Salpeteraaure konnte aus Maltose Zucker-  
si iure,  mittelst Chlor in wiiesriger Liisung Gluconsi iure  gewonnen 
werden. - Durch Erhitzen von Essigsiureanhydrid , Eisessig und 
Maltose auf 1100 C. und Fiillen der alkoholischen Liisung durch 
Aether wurde ein Kiirper erhalten, dessen Analyse einigermassen auf 

Zur Kenntniae der Maltose von E. KGlz ( w g m  Arch. 24, 
81-85). Zwei Analysen von Maltose, welche aus Glycogen durch 
Fermentwirkung gewonnen war (vergl. diese Berichte XII, 700, 
Musculus und v. Mering,  iiber die Umwandlung von SUirke and 
Glycogen durch Diastae u. 8. w.) fiihren fiir die Maltose zu der For- 

Niederachlag dar. Qabriel. 

Munacetylmaltose zu deuteu schien. Myliua. 
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me1 C, H,, 0, + H, 0. Das specifische DrehungsvermSgen wurde 
zu + 148.4O gefunden, also iibereinstimmend mit den fir Maltose aus 
d e r  Starke durcb S u l l i v a n  (+ 150°), E. S c h u l z e  (+149,5O) und 
M u s c u l i ~ s  uod v. M e r i n g  (+ 149O) gefundenen Zahlen. Verfaaser 
beatitigt die Beobachtung von M u s c u l u s  und v. M e r i n g ,  dass bei 
der Digestion griisserer Mengen von St i rke  oder Glycogen mit ge- 
mischtem Speichel neben Achroodextriii und Maltose etwas Trauhen- 
zucker gebildet wird. Preusse. 

Physiologische Chemie. 
Die Frauenmilch von P. R a d e n h a u s e n  (Zeitschr. phyeiol. 

Chem. 5, 13 - 30). Rei 150 Frauenmilcbproben schwankte das spe- 
cifiscbe Gewicbt zwiscben 1.026 bis 1.035; 70 pCt. der beobachteten 
Proben lagen zwischen 1.028 und 1.034. Das specifiscbe Gewicbt 
sinkt mit der zunebmenden Entleerung der Driise, so dass man aus 
ein nnd derselben Driise leicht Milchproben von 1.034 bis 1.028 ziehen 
kann; diese Unterschiede in  der Dicbte der Frauenmilch baben haupt- 
siicblicb ihren Grond in dem Fettgebalte, der zunimmt mit der fort- 
scbreitenden Entleerung der Driise. Beim Schiitteln mit Aetber werden 
die Milcbkiigelchen aus der Frauenmilch zum griissten Theil aufgeliist, 
SO dase die untere Fliissigkeit durcbsichtig wird, wahrend aus Kuh- 
milch die Fettkiigelchen durch Aether bekanntlicb erst nach Zusatz 
von Alkalien aufgelast werden. Da die Grease der Milchkiigelcben 
sehr ungleicb ist, kann durch Zahlung derselben der Buttergehalt der 
Milch nicht ermittelt werden. Die Frauenmilcb enthilt nach Ver- 
fasser kein Casein, sondern nur ein Albumin mit geringen Beimen- 
gungen r o n  Protalbstoffen (nacb D a n  i l  e w s k J Zwischenprodokte bei 
d e r  Peptonisation der Eiweisskiirper) und Pepton, wie sich solche 

Ueber die Ausscheidung von unvollkommen oxydirtem 
Sohwefel bei versohiedenen pathologisohen Zusttlnden der Leber 
von L e p i n e  und F l a v a r d  (Compt. rend. 91, 1074-1075). R o n a l d s ,  
V o i t ,  S c h m i e d e b e r g  u. A. baben nachgewieaen, dass im'Harn vom 
Menschen uud mebreren Tbieren rerscbiedene scbwefelhaltige Kiirper 
vorkommen, welche den Schwefel nicht in Form ron Schwefelsaure 
enthalten. Die durch Oxydation aus den letzteren gebildete Schwefel- 
aiiure betriigt bei normalem Harn weniger als 20 pCt. von der Ge- 
sammtmenge von Schwefelsaure, welche man erhiilt, wenn man den 
Harn  mit Soda und Salpeter verascht. In  vielen Fallen von Icterus 
betriigt die aus den geoannten Verbindungen dea Hams erzeogte 

ecbon im Blute finden. Baamsnn. 



367 

Schwefelsaure mehr als 25 pCt. und zuweilen mehr als 40 pCt. von 
der  Gesammtmenge der Schwefelsiiure; eine gewiihnlich geringere Zu- 
nahme des nicht vollstiindig oxydirten Schwefels im Harn wurde auch 
bei einigen Fallen von Lebercirrhose beobachtet. 10 Fiillen, wo die 
Gallensecretion auf ein Minimum reducirt , der  Abfluss aber ungehin- 
dert ist, scheint der nicht oxydirte Schwefel im Harn  vermindert zu 
sein, wiihrend das  Verhaltniss der Schwefelsiiure (aus Sulfateu und 
Aetherschwefelsauren) zum Stickstoffgehalt des Harris zunimmt. 

Baurnann. 

Beitrgge eur Lehre von kiinstlichem Diabetes von E. K ii l z  
(PJliier's Arch. 97, 114). B e r n a r d ,  E c k a r d ,  S c h i f f  u. A. haben 
gezeigt, dass nach Durchschneidung gewisser Nerven Zucker im Harn  
auftritt. Verfasser bestatigt diese Angaben und auseerdem die Heob- 
achtungen ron P a v y ,  G o l t z  und N a n e g e ,  dam nach Eingabe 
groseerer Mengen stiirkerer Siiuren (nach Verdiinnung mit Wasser) 
ebeufalls Zucker im Harn erscheint. Das Auftreten desselben wurde 
nach Eingabe TOO Phosphorsaure etwas friiher beobachtet, als von 
G o l t z  (Centralblatt med. Wissensch. 1867, No. 5). Friihere Versuche 
von B o c k  und H o f m a n n  nod vom Verfasser batten ergeben, dass 
nach Injection oon Kochsalzlosungen in das  Blut Meliturie entsteht. 
Durch neue Versuche zeigt Verfasser, dass dieee Wirkung nicht ein- 
tritt, wenn das Kochsalz in  den Magen gebracht wird. 

Ueber die Natur des Zuckers in der todtenstmen Leber 
von E. Ki i lz  (PJziger's Arch. 24, 52-57). Verfasser bsstatigt die 
Beobachtung von M u s c u l u s  und v. M e r i n g  (diese Berichte XII, 700), 
dass die todtenstarre Hundeleber Traubenzucker enthalt. 

Zum Verhalten des Glycogens in der Leber und den 
llduskeln nach dem Tode von E. R i i l z  (quger 's  Arch. 24, 57-61). 
Glycogen lasst sich in  Lebern noch Tage lang nach erfolgtem Tode 
in wagbaren Mengen nachweisen, mogen die Organe Thieren oder 
Menschen , Erwachseoen oder Neugeborenen angehiiren. Selbst bei 
einem Dittbetiker wurde noch 34 Stunden nach dem Tode Glycogen 
in  der Leber aufgefunden. T a k a c t i  (diese Berichte XII, 699) hatte 
bei Kaninchen schon 30 Minuten nach dem Tode in der Leber kein 
Glycogen mehr auffinden konnen, vom Verfasser wurde daseelbe bei 
Fraschen noch 24 Stunden nach dem Tode,  bei Hunden 30-75 Mi- 
nuten, bei Kaninchen 13 Stunden, bei Hiihnern + Stunden, beim Rind 
1 Stunde und beim Schwein 23 Stunden nach dem Tode  aus der Leber 
dargestellt. Hiermit stimmt auch N a s s  e's Angabe (Pfliiger's Arch. 
16, 471). welcher in Kaninchenmuskeln noch nach 7 Stunden Gly- 
cogen fand. Verfasser fiihrt den wechselnden Gehalt a n  Glycogen 
auf wechselnde Ernihrungszusthde des Muskels zuriick. 

Preusse. 

Preusse. 

Prousse. 
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Kommt Glycogen in der ereten Adage dee Hiihnchens vorF 
von E. Kiilz (lyliiger's Arch. 24, 61-64). Durch die Beobachtungen 
von Bock und H o f m a n n  (Virchow's Arch. 56, 201) ist es zweifel- 
haft gewordcn, ob dae Glycogen bei der mikroekopiechen Untersuchung 
sicher erkannt werden kann. Da die Angabe C laude  Berna rd ' s ,  
dam das bebriitete Hiihnerei Glycogen enthalte (Compt. rend. 75,  55) 
sich nur auf mikrochemiechen Nachweis stiitzt, hat Verfaseer die Em- 
bryonen aus 116 Eiern, die circa 60 Stunden lang bebriitet waren, 
untersucht; aus denselben wurden im Ganzen 0.01 g einee weiseen 
Pulvers erhalten, das alle Reactionen des Glycogens zeigte. Dagegen 
konnte, entgegen der Angabe von A. Berna rd ,  in der Cicatricula 
des frischen Hiihnereis, bei Verarbeitung von 5000 Eiern, keine Spur 

Bildet der Mwkel selbst&d.ig Glycogen? von E. Ki i l z  
(44;;ser's Arch. 24, 64-70). Es ist von vornherein nicht unwahr- 
scheinlich, dass der Muskel eelbetandig Glycogen bildet: 1) wegen 
des verschiedenen Verhalteoe von Leber- und Muskel-Glycogen gegen 
Jod; 2) wegen des eicher constatirten Vorkommens von Glycogen bei 
Hiihnerembryonen (8. oben); 3) wegen des Vorkommens von Glycogen 
in dem contractilen Protoplaema der Myxomyceten (Aethalinm septi- 
cum. Euhne, Lehrbuch der p h p .  Chemie, Leipzig 1866, 344). Zu Ver- 
suchsobjecten dienten Winterfrijsche, die in 3 Gruppen getheilt wurden. 
1. Gruppe normale, hungernde Frijeche , 11. Gruppe entleberte, hun- 
gernde Frijsche, 111. Grnppe entleberte Frijsche, denen 0.5- 1.0 g 
Traubenzucker pro die unter die Haut gespritzt wurde. Das Glycogen 
wurde aus der Muskulatur der Hinterextremitiiten durch Auekochen 
mit Kalilauge dargestellt. Nach 7 Tagen enthielten die Muekeln fol- 
geode Meogen von Glycogen in Procenten: 

von Glycogen nacbgewiesen werden. PreUsBe. 

I. 11. 111. 
a. 0.6684 0.6299 0.7977 
b. 0.6223 0.6350 - 

Bei einer zweiten Versuchsreihe wurde der Glycogengehalt der 
Muskeln nach 4 Tagen untersucht; je  50 g Muskel enthielten: 

I. 11. ILI. 
0.4606 g 0.5441 g 0.5571 g Glycogen. 

Hieraue ergiebt eich, dass im Muskel unabhangig von der Leber 

Ueber eine Versuchsform Bernards, welche die Entstehung 
des Glycogens aus Eiweiss beweisen SOU, von E. K iil e (PJliiger's 
Arch. 24, 70-81). B e r n  a r d  hatte angegeben, dase Fliegenmaden, 
anf gekochtem Eiweiss geziichtet, ,,ungeheure' Mengen von Gly- 
cogen enthalten (Vorlesungen iiber den Diabetes und die thierische 
Zuckerbildung. Deutsch von Pomer). Verfaeser erbielt aue 36 g Eiern 

Glycogen gebildet wird. Prsnsse. 



der Muscida vomitoria kein Glycogen. Die Maden aus 36 g Eiern, 
auf gekochtem Hiihnereiweiss gezogen, gaben nor geringe Mengen 
unreinen Glycogens. Aus 239 g Maden, die sich auf Fleisch ent- 

Beitrkge &ur Lehre von der Glycogenbildung in der Leber, 
von E. Kii lz  (muger's Arch. 24, 1-19). Wenn bei Diabetikern ea 
gelingt, durch reine Fleischnahrung den Zucker a118 dem Harn ver- 
schwinden zu machen, so findet man nach Darreichung von Kohle- 
hydraten schon el Stunde splter wieder Zucker im Ham; oder iet 
in der sogenannten schweren Form des Diabetes bei Fleischnahrang 
der Zucker im Harn auf die erreichbar geringste Menge zuriickgefiihrt, 
80 tritt nach v. M e r i n g  (Deutsche Zeitschrtp f& praktische Medicin, 
1877 No. 18) schon 1 Stunde nach Eingabe von Kohlehydraten Ver- 
mehrung des Harnzuckers aof. Uebereinstimmend mit diesen Beobach- 
tungen wird Steigerung des Leberglycogens nach Nahrungsaufnahme 
bei Thieren gefunden (Wundt, Lehrbuch der Physiol. des Memchen, 
3. Aul. S .  347; Kuhne, phys. Chem. S .  95 u. 96.) Die Zeit des Auf- 
tretens des Glycogens iat nirgende bestimmt angegeben. Briicke 
eah Vermehrung inuerhalb der ereten 12 Stunden nach der Fiitterung 
(Vorkmngen uber die Physiol. des Menschen, 1874, 1, 315); Dock  
(muger's Arch. 6, 576) schon nach wenigen Stunden; T s c h e r i n o w  
(Virchow's Arch. 47, 117) nach 4 Stunden. Verfaaser hat nun an 
Kanincben, deren Lebern durch sechstiigiges Huiigern glycogenfrei 
gemacht waren, die Glycogenbildung nach Einfiihrung von Kohle- 
hydraten verfolgt nnd das Glycogen nach B r iicke'e Methode bestimmt. 
Eine lange Reihe von Versuchen zeigt, dasa bei Eingabe von 25 bia 
40 g eyrupus simplex der Pharmacopoe in den Magen nach 4 Stunden 
die erste nachweisbare Glycogenmenge in der Leber auftritt, daas 
die griisste Masse nach 16-20 Stunden sich findet, und dass nach 
24 Stunden die Menge des Glycogens wieder abnimmt. Bei Einfihrung 
geringerer Mengen des Syrups wird die Hiihe der Glycogenbildung 
schon friiher erreicht. Die Abnahme des Glycogens in der Leber geht 
parallel mit dem Verschwinden dee Zuckers aus dem Darm. Nach 
Eingabe von Traubenzucker, Starke, Milch tritt in der beschriebenen 
Regelmiissigkeit keine Aenderung ein. Wird eine Robrzuckerliisung 
direkt in's Blut eingefiibrt, so wird in der Leber ebenfalls Glycogen 
gefunden, die Bildung tritt aber schon friiher eiu als bei Eingabe in 
den Magen, und die hiichste Steigernng der Glycogenbildung fiillt 
ebenfalls frfiher. Letztere Versuche wurden nicht iiber 4 Stunden 
ausgedehn t. Prensse. 

Ueber den Einfluaa angeatrengter K6rperbewegung auf den 
Glycogengehalt der Leber von E. Kiilz ( e c g e r ' s  Arch. 24, 
41 -46). Daaa aich in der Muskulatur erwachsener Thiere Glycogen 
findet und dass es wlihrend der Rohe sich in derselben anhauft, iet 

wickelt hatten, wurde 0.42 g Glycogen gewonnen. Preusse. 
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schon von B e  r n  a r d (Compt. rend. XLVIII ,  683) nachgewiesen und 
Ypiiter von M a c  D o n n e 1  (Americ. journ. of the med. sc. XLVI,  523) 
und (Journ. of anat. and physiol. 11, 257), von O g l e  (St. George ho- 
spital reports 111, 149), 0. N a s s e  (Pfliiser’s Arch. 11, 97), S .  W c i s s  
(Sitzungsber. d. Wien. &ad. LXlV, Juliheft 1871) bestfitigt worden. 
C h a n d e l o n  (Wuger’s Arch. XIII, 626) sah Verminderung des Gly- 
cogen in der Muskulatur eines Gliedes, dessen Arterie unterbunden 
war. Um der Frage ob der Muskel selbstandig Glycogen bildet, 
naher zn treten, untersuchte Verf. zunlcbst die Einwirkung grosser 
Kiirperanstrengungen auf den Glycogengehalt der Leber. Fiinf Hunde 
wurden taglicb 5 - 7 Stunden a n  einen belasteten Wagen gespannt 
gefahren; sie wurden mit gemiechter Kost gefiittert, nur am letzten 
Versuchstage erhielten sie keine Nahrung. Unmittelbar nncb der  
Fahr t  wurden die Thiere getiidtet und der Glycogengebalt der Leber, 
nach Bri icke’s  Methode bestimmt, in  vier FBllen epurweise, in einem 

Ueber den Einflusa der Abkiihlung auf den Glycogengehalt 
der Leber von E. K i i l z  (PJuger’s Arch. 24, 46-48). Werden 
regelmassig gefiitterte Kaninchen durch minutenlanges Eintauchen in 
kaltes Wasser abgekiihlt, und hernach stundenlang im kalten Raume 
sufbewahrt, so schwiudet der Glycogengehalt der Leber ganz oder 
es tritt wenigstens eine erhebliche Verminderung desselben ein. 

Falle zu 0.8 g (Lebergewicht 240 g) gefunden. Preusse. 

Preosse. 

Bewirkt Injection von kohlensaurem Natron in die Pfort- 
ader Schwund des Leberglycogens? von E. Kii 1 z (pfliiser’s Arch. 24, 
48- 52). I n  seinen Untersuchungen iiber den Diabetes mellitus 
(iibersetzt von L a n g e n b e c k  S. 63) sagt P a v y ,  dass das  Leber- 
glycogen nach Einspritzung von kohlensaurem Natron in die Pfort- 
ader viillig verscbwinde. Ki i l  z konnte bei seinen Controllversuchen a n  
Kaninchen, welchen er 12 bis 25 ccm einer 40 procentigen Liisung von 
kohlensaurem Natron in eine Mesenterialvene spritete, in  jedem Fal le  
Glycogen in  der Leber nachweisen (von 0.36 - 1.36 g). Bei einem 
mittelgrossen Hunde, dem 40 ccm derselben Liisung eingespritzt waren, 
fand er eogar 12 g Qlycogen in  der Leber. Auch nach Einfiihrung 
des Salzes in den Magen in Mengen von 8-16 g fiir Kaninchen, 
und 16- 20 g fiir Lapins, verschwand das  Glycogen der Leber nicht. 
Es liess sich ferner ein Einfluss auf die Bildung des Glycogens nicht 
feststellen, wenn griissere Mengen einer 1-2 procentigen Liisung 
von kohlensaurem Natron in  die Halsvene gespritzt wurden, oder  
nnchdem Kaninchen, die 6 Tage  gehungert hatten, neben 10-12 g 
Traubenzucker 10 g kohlensaures Natron in den Magen gebracht 
waren. Die Lebern enthielten in  diesen Fiillen bis zu 1.24 g Gly- 
cogen. Preusse. 
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No. I Zeit der T6dtuog ’ KBrpergewicbt zur Zeit 
der TBdtuog 

Ueber den Glycogengehalt der Leber winterschlafender 
Murmelthiere und seine Bedeutung f%r die Abstammung des 
Glycogen8 von E. K i i l z  (PJliiSer’s Arch. 24, 74-80). 

Zu den Versucben, die die folgende Tabelle wiedergiebt, dienten 
4 Murmelthiere: 

Glycogeogehalt 
der Leber 

I 
I1 
I11 
IV 

19. Dec. 1877 
19. Pebr. 1878 
4. Jan. - 

19. JIirrz - 

1100 g 
1071 - 
3020 - 
21so - 

0.3796 g 
0.3333 - 
0.9909 - 
0.7545 - 

Das in der Leber aufgefundene Glycogen betrachtet Verfasser als 
Rest von dem Glycogen, welches sich zu Beginn des Winterschlafes 

Bemerkungen zu einer h b e i t  Schtscherbakoff‘s von E. K iil z 
(lj¶uger’s Arch. XXIV, 94 - 97). Bezugnehmend auf die Referate 
(diese Berichte 111, 200) iiber eine Arbeit S c h t s c h e r b a k o f f ’ s  weist 
Verfasser darauf hin, dass T i c  h a n  o w i t s  c h im Jahre  1866 vier Modifi- 
cationen des Glycogens angenommen hat, welche sich durch bedeuteode 
Abweichungen im Drehungsvermiigen von einander unterscheiden. 
SpHtere Untersuchungen (diese Berichte XU, 700) haben diese An- 

Ueber das Drehungsvermogen des Glyoogens von E. K i i h  
(P$z’iger’s AT&. XXIV, 85-90). Die weit von einander abweichenden 
Zahlen, welche in der Literatur iiber das  Drehungsvermiigen des  
Glycogens verzeichnet sind ( M e d i n g  giebt mehr als 200°, L u c h -  
s i n g e r  127.27 - 140°, F i n n  160- 173O, Biihm und H o f f m s n n  
durchschnittlich 226,7O an, nach H o p p e - S e y l e r  ist es etwa dreimal 
so stark als daa des Traubenzuckers) veranlassten Verfasser zu einer 
Nachpriifung. Das Mittel aus 18 Beobachtungen, mit Glycogen von 
verschiedenster Abstammung, ergab das  epecifische DrehungsvermBgen 
[aIj = +2110. Die Concentration der  Liisung scheint keinen 
erheblichen Eintluss auf die Ablenliung zu haben. StPrkere Liisongen 
als von 0.6 pCt. bei 200 m m  RBhrenllnge lassen sich iiberhaupt ZB 

in der Leber der Thiere befand. Prsusae. 

nahme als unrichtig erwiesen. Preusee. 

sicheren Bestimmungen nicht verwenden. Preusse. 

Analytisehe Chemie. 
Ueber die Anwendung von organisohen Sguren sur Unter- 

suchung von Minemlien von H. C arr i n g t o n B ol t o n  (C7wm. News 4, 
31-34, siehe dime Berichte XIII, 726) .  
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Xaohtrag su einem j odometrisohenVerfahren ; von J. P el 1 i e u x 
and E. A l l a r y  (Bull. SOC. chim. 3 5 ,  10-11). Sol1 nach der yon 
A I 1 a r  y beschriebenen jodometrischen Methode (vgl. diese Bm'chte XII, 
2378 f.') eine Bestimmung des Jodes in  der Varechasche, (also bei 
Gegenwart ron  Cyaniden, Sulfiden, Sulliten und Hyposulfiten) vorge- 
nommen werden, so empfiehlt es  sich, die Aschenprobe euvor mit 
dem 3-4fachen Gewicht Natronkalk eine halbe Stunde auf lichte 
Rothgluth zn erhitzen, und darauf mit Wasser zu extrahiren u. a. w. 
Die Calcination war geniigend, wenn der wassrige Auszug nach Zusatz 
von Stiirkelosung und Uebersattigung mit Salzsaure sofort Blaufiirbung 
zeigt: letztere muss durch Zusatz einer verdiinnten Sulfid- (nicht 
Sulfit- oder Hyposulfit-) liisung weggenommen werden , ehe man zur 
Titration mit Brom schreitet, doch bleibt bei Gegenwart von Eiseii 
die Liisung schwach gelb gefiirbt. 

Von der  zur Ausmessung des Jodes nunmehr zuzufiigenden 
Hromatlosung wird die Menge, welche bis zum Eiiitreten der Blau- 
fiirbung verbraucht wird, nicht in Anrechnung gebracht. 

Analyeen von Meeralgea von E. A l l a r y  (Bull. aoc. chim. 85, 
Gabriel. 

11-12). 
__ ___ 

A r t :  

; Neues Blatt 
Unterer Theil des 

altens) . . I Altes Blatt . . 
Digitatus 
Stenolobus 

Ganze Pflanze . 
Digitatus stenophyllus . 
Sacchariuus . . . . . , . 
Aloria . . 
Vesiculosus 
Nodosus 
Serratus 
Siliquosus 

t . . . . . .  

go6mons noirs 

Loreus . . . . . . . . . 
Bulbosus . . . . . . . . 

1000 k 
ksc  h e aug 
V a r e c h :  

18752 k 

16988 
16166 
20095 

20255 
18906 
21080 

16456 

16401 
21565 

-- 
LBslicher 

Theil 
ron 1000 k 
A s c h e :  

582 k 

527 
502 
765 

7 14 
711 
700 

507 

720 
738 

- 
J o d  

in 1000 k 
Varech:  

1.224 k 

1.089 
0.578 
0.606 

0.996 
0.448 
0.108 

0.121 

0.057 
0.077 

- 
J o d  

Inf 1000 k 
Soda: 

2.2.952 k 

18.500 
9.344 

12.177 

20.174 
8.470 
2.277 

1.991 

1.443 
1.660 

*)  Diese Berichte XII, 2879, Zeile 12 and 18 v. 0. muss es heissen: .rind Ein- 
dampfen bin zur Trocknisa o b n e  zu gl l lhen'  statt .rind GlUhen des zur Trockene 
verdampften BUckstandea. 

*) Zur Zeit, wo daselbst das nene Blatt bervorbricht. 
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Der Gehalt an J o d  wechaelt tibrigens nicht bloa mit der Art, 
sondern such nach Herkunft der Pflaneen. Vorstehende Zahlen be- 
ziehen sich auf bretagnischen, frischen Varech. Man ersieht, dasa die 
frischen Blltter reicher sind a n  Jod  ale die alten; letztere acheinen 
beim Abwelken einen Theil ihres Jodes a n  das Meerwasser znriickzn- 

Ueber die Entdeolrung und Beetimmung von Areenik in 
organisoher Subetanx von R. H. C h i t t e n d e n  u. H. H . D o n a l d s o n .  
(Chem. News 43, 21-24.) Die Verfsaser suchen, indem sie die 
Methode von G a u  t i e r  (diese Bepichte VIII, 1349) etwas modificiren, 
die Operationen mbglichst eu vereinfachen, welcbe auf ZerstBrung der  
organischen Substanz abzielen. Sie wenden gegen die in  Deotschland 
gebriuchlichen Methoden ein, dass sie durch die d a m  nothwendige 
griissere Zahl von Reagentien, von denen einige nicht einmal leicht 
im arsenfreien Zustand zn bescbaffen sind und die Schwefelwasseratoff- 
behandlung unsicher nsmentlich in den FHllen werden, wenn es sich 
um Nachweisong und Bestimmung kleinster Mengen von Arsenik 
handelt. Sie beschreiben ihre Modification des Verfabrens von G a o  t i e r ,  
mittelst welcber sie 0.003-0.005 g Arseniksliure quantitativ wieder- 
gewinnen konnten, in  folgender Weise: 100 g zerschnittenes Unter- 
suchungsmaterial werden in einem 600 g fassenden Porcellancaeserol 
mit 23 g concentrirter Salpeterslnre angeriihrt und im Luftbad anf 
150- 160° erbitzt. Die Masse verdickt sich anflinglich und verflissigt 
sich dann wieder. I n  diesem Zustand wird sie etwa 2 Stunden bei 
1800 erhitzt , bis sie, wieder dicker geworden, eine orangegelhe 
Farbe angenommen hat. Darauf werden 3 ccm reine Schwefelsffnre 
durch Riihren mit einem Glasstab innig damit gemischt, wodurch aie 
schwarz und trocken kohlig, oder mehr pechartig wird. Sie wird nun 
abermale bei 180° einige Minuten erhalten, mil 8 ccm starker Salpeter- 
&are allmiihlich innig gemischt und 15 Minuten auf 2000 erhitst. 
Der nun trockne, kohlige, salpetersffnrefreie Riickstand wird, ohne dam 
man ihn zerreibt, durch wiederholte Behandlung mit kochendem Waeser 
erechiipft, die vereinigten Auseiige zur Trockne eingedampft, der Riick- 
stand mit verdiinnter Schwefelaliure aufgenommen und in den Appanrt 
von Marsh iibergefiihrt. Fiir letzteren wenden die Verfasser zum 
Einfiillen der  Sliure einen mit Glaebahn versehenen Tropftrichter an, 
um dss  Einlanfen der arsenhaltigen Siiure langsam bewirken zu kbnnen, 
d a  sie, wie auch schon andre vor ihncn (vergl. z. B. R e i c h a r d t ,  
diese Berichte XIII, 1888) gefunden haben, daes nor bei langsamer 
Wasserstoffentwicklung das  Arsen quantitativ als Arsenwasaerstoff 
entweicht und sie friihere Angaben bestatigen kijnnen, wonach ein 
schneller Strom von Arsenwasserstoff nicht vollstffndig dumb Er- 
hiteung des Leitungerohres zersetzt wird. Den entwickelten Arsen- 

geben. Qibrial. 

Barichte d. D. chem. Gesellachnft. Johrs. XIV. 25 



374 

wasserstoff leiten sie durch ein Chlorcalciumrohr nnd hierauf durch das  
Rohr  von schwerachmelzbarem Glas, welches sie mit Drahtnetz um- 
wickelt auf einem GasBfchen in einer Ausdehnung von 20 em erhitzen 
(siehe eine ahnliche Anordung bei S e l m i ,  diese Berichte XII, 1699). 
Hinter der Erhitzungsstelle ist das Rohr ausgezogen, so dass man 
im Stande ist, einen kleinen Arsenspiegel in die Rohrverjiingung, 
einen griissern in  den weiten Theil zu legeu. Die erhaltenen Arsen- 
spiegel schneiden sie aus  dem Robr heraus und wagen sie, wodurch e s  
ihnen moglich wird, kleine Mengen von Arsenik von 0.002-0.005 g 
qunntitativ zu bestimmen. (In Bezug auf Bestimmung noch kleinerer 
Mengen siehe S e l m i ,  dime Berichte XII, 1699. Auch vergl. G a u t i e r ,  
diese Berichte VIII, 1351 und R e i c h a r d t ,  diese Berichte XIII, 1887.) 

Als Grenze der Nachweisbarkeit fanden die Verfasser mg Ar- 

senik. - Endlich wnrde noch constatirt, dass Urin zur Arsennach- 
weisung und quantitativen Bestimmung direkt in den Apparat von 
M a r s h  gebracht werden kann. (Vergl. dime Berichte XIII, 2094.) 

Ueber eine neue Methode das Glycogen quantitativ eu be- 
stimmen von E. Eiilz (PJuger's Archie 24, 90-94). Obwohl die 
quantitative Bestimmung des Glycogens nach Briic ke 's  Methode die 
zuverlissigste ist, so hat sie doch wegen ihrer Langwierigkeit und 
Kostspieligkeit einige Uebelstande. Die indirekte Bestimmung nach 
Ueberfiihrurig des Glycogens durch Sauren in  Traubenzucker giebt 
keine sicheren Resultate. Die colorimetrische Methode , Farbung 
durch Jodjodkaliumlosung, ist vo11ig unzuverllssig. Unter Zu- 
grundelegung des specifischen DrehungsvermBgens des Glycogens eu 
+- 21 1" und des Drehungsvermogens des Traabenzuckers zu + 56.40 
werden mit dem Circumpolarisationsapparat vergleichende Versuche 
angestellt, die abgelesenen Procente , auf Traubenzucker bezogen, 
durch 3.74 dividirt und so der Gehalt an Glycogen gefunden. 
Die auf diescm Wege ermittelten Glykogenmengen stimmen annahernd 
rnit den durch direkte Bestimmung gefundenen Werthen und sind 

Ueber den Sauerstoffgehalt natiirlicher W%sser , verglichen 
mit ihrem Gehalte an organischer Substanz von Th. W e y l  und 
X. Z e i t l e r  (Zee'tschr. phpiol.  Chem. 5, 10-12). Der Sauerstoff 
wurde nach S c h i i t z e n b e r g e r  (diese Berichte 5,881) und T i e m a n n  
und P r e u s s e  (dies6 BeTichte XII, 1768), die organischen Substanzen 
wurden nach K u b e l ' s  Verfabren bestimmt; die Ergebnisse sind in 
folgender Tabelle zusammengestellt: 

1 
1000 

Myliss. 

stets etwas kleiner als die letzteren. Preusse. 
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Sauerstoff in ccm. pro Liter Wasser 
(Reducirter Werth) . . . . . . 

Zur Oxydation der orgauischen Snb- 
stanzen in loo000 Theilen Waseer 
waren erforderlich . . . . . . . 0.26 1.18 0.9213.42 

Es ergiebt sich somit kein constantes Verhliltniss zwischen dem Ge- 
halte a n  Sauerstoff und organischen Bestandtheilen im Wasser. Auch 
in einem und demselben Wasser wurde im Sommer der Sauerstoffgehalt 
sehr ungleich (von 1.97 bis 3.91 ccm Sauerstoff im Liter Waeser) 

A.r&ometrieche Xethode EUT Bestimmung den Fettgehaltee 
der Miloh von F. S o x h l e t  (Repert. anal. Chm. 1881, 22-26). Von 
den vielen bisher in Vorschlag gebrachten Methoden fiir die Bestim- 
mung des Fettgehaltes der Milch hat sich bis jetzt nur die Gewichts- 
analyse als braucbbar erwiesen, da selbst die von T o l l e n s  und 
Schmid t  verbeseerte Lactobutyrometerprobe iiber 0.3-0.56 pCt. Fett- 
gehalt in Zweifel liisst. Die Gewichtsanalyse aber ist zu umstiind- 
lich, um von anderen ale den geschulten Hiinden der Chemiker ge- 
handhabt zu werden. Deshalb hofft der Verfasser durch nachstehende 
Methode, welche nicht umstiindlicher als die Lactobutyrometerprobe und 
ebenso genau ist wie die Gewichtsanalyse, eine Liicke auszufiillen. 

200cc 17.50 warmer Milch werden mit lOcc Kalilauge von 1.26 
specifischem Gewicht und 60co alkoholfreien, wassergesiittigten Aethers 
von 17.50 C. in einer Flasche VOD 300cc Inbalt 3 Minute heftig und 
wlihrend die Flasche in Wasser von 17-18O Temperatur 4 Stunde 
lang erhalten wird, von 4 zu 3 Minute sanft geschiittelt. Nach statt- 
gehabter Ruhe von + Stunde (in Ausnahmefiillen bis 2 Stunden), w%h- 
rend welcher die Flasche eweckmiissig horizontal gelegt und sanft 
gedreht wird, hat sich so vie1 iitberische Fettliisung auf der Ober- 
flbhe gesammelt , dass man deren Volumgewicht beetimmen kann, 
um aus diesem auf den Fettgehalt der Milch zu schliessen. Um dies 
bei genau bestimmter Temperatur und obne Verlust von Aether aus- 
fiihren zn kiinnen, wird auf die Schiittelflasche ein Kork mit spritz- 
daechenartig angeordneten Riihren so geeetzt , dam durch Luftdruck 
die klar gewordene Aetherschicht abgehoben werden kann. Zu ibrer 
Anfnahme ist ein unten ausgezogenes, durch Gummischlauch mit dem 
Steigrohr der genannten Spritzdaacheneinrichtung verbundenes Glas- 
rohr bereit, in  dem sich durch drei am Boden befindliche Spitzen vor 
dem Festkeilen im ausgezogenen Theil bewahrt, ein mit Thermometer 
versehenee Ariiometer befindet. Dieses Glrsrohr ist von einem glber- 
nen Kiihler in der Form eines Liebig’schen Kiihlere umgeben, welcher 

gefunden. 68Qm800. 

25 * 
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mit Waaaer von 17.50 (16-180) gefillt und so befestigt ist, dass 
er sammt seinem Inhalt (behufs spliterer Entleerung) in horizontale 
Lage gebrscht werden kann. Durch Luftcornprseeion wird nun aus 
der Schiittelflrsche von der klaren Aetherliisung eu dem Rohr, in 
welchem sich das ArHometer befindet, so vie1 hinauf gepresst, dass 
letzteres zam Schwirnmen kommt, durcb Schliessen des Quetschhahna 
an dem verbindenden Gummischlauch das Zuriicksinken verhindert, 
am Thermometer der schwimmenden Spindel die Temperatur auf h0 
ond an der von 66 bis 43 in game und halbe Grade (entsprecbend 
dem Volumgewicht 0.766- 0.743) getheilten Spindelscala daa Volum- 
gewicbt abgelesen , wtihrend zur Vermeidung der Verduustung das 
die Spindel enthaltende Glasrohr durch einen Kork geschlossen ist. 
Die dem abgelesenen Volamgewicht entspreehenden Gehalte sind 
unmittelbar der nebenstehenden Tabelle zu entnehmen, wenn die Tem- 
peratur der Fettlijsung gensu 17.50 war, andernfalls hat man in der 
Weise eine Reduktion vorzunehmen, dass man f i r  jeden & Grad iiber 
oder unter 17.50 von dem abgelesenen Volumgewicht 0.0001 (& Grad 
der Scala) abzieht oder zu dcmselben addirt. 

Ueber die neue Methode von F. Soxhlet zur Fettbestimmung 
in der Xiloh, und das Laotobutyrometer von Marohand-SaJleron 
von 0. D i e t z s c h  (Repett. anal. Chm. 1881, 33). Der Verfaaser 
hiilt den Apparat von S o x h l e t  (siehe das vorstehende Referat) fiir zu 
theuer und fiir den Nichtchemiker fiir zu schwierig zu handhaben. 
Die von S o x h l e t  geriigten Differenzen bei der Benutzung des Lacto- 
butyrometers nach der von T o 11 e n  s und S c h m id t verbesserten 
Methode riihren nach Die t z sch  von der Schwierigkeit her, in dem 
kleinen BlechcFlinder dea Lactobutyrometers die erforderliche Tempe- 
ratur von 38O constant en erhalten. Sorgt man durch Anwendung 
grcsserer geeignet construirter Wasserblider fiir Erhaltang der vorge- 
schriebenen Temperatar, so sind die Angaben der Lactobatyrometer- 
probe von denjenigen des Soxhlet'schen Heberapparats nur um 

Dae Alkoholacetometer, ein Instrument sur Bestimmung dee 
Alkohols im Eesig, und tiber die Controle in den Essigstuben 
von F. S a l o m o n  (Rqe9-t. anal. chem. 1881, 18-22). Das Alkohol- 
acetometer ist ein empfindliches Ariiometer, mit welchem das Volum- 
gewicht einer FlGssigkeit von 0.9800- 1.020 beatimmt werden kann. 
Es dient eur Ermittlung des Volumgewichtes des alkoholhaltigen Essigs, 
um im Laufe der Essigfabrikation dessen Alkoholgehalt bestimmen 
zu kiinnen. Zu dem Zwecke geniigt ea, durch Titration den Essig- 
gehalt zu bestimmen, das diesern Gehalt entsprechende Volumgewicht 
einer reinen Essigfliissigkeit aus einer Tabelle abznlesen, und von 
der Summe des gefondenen Vohmgewichts der Alkoholeasigmischung 
+ 1 abzuziehen. Der Rest iet daa Volumgewicht, welches der Alkohol 

Mchstens 0.1 pCt. veraehieden. Myliol. 



377 

T a b  e l l e  
angebend d e n  F e t t g e h a l t  d e r  M i l c h  i n  G e w i c h t s p r o c e n t e n  
iiach dem epec. Gewicbte der A e t h e r f e t t l i j s u n g  bei 17.5O C. 1). - - 
Spec. 
Gew. 

43 
43.1 
43.2 
43.3 
43.4 
43.5 
43.6 
43.7 
43.8 
43.9 
44 

44.1 
44.2 
44.3 
44.4 
44.5 
44.6 
44.7 
44.8 
44.9 
45 

45.1 
45.2 
45.3 
45.4 
45.5 
45.6 
45.7 
45.8 
45.9 
46 

46.1 
46.8 
46.3 
46.4 
46.5 
46.6 
46.7 
46.8 
49.9 

- 

- - 
Fett 
p. c. - 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.22 
2.83 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.49 
2.50 
2.5 1 

- - 
Spec. 
Gew. - 
41 

17.1 
17.2 
L7.3 
17.4 
27.5 
17.6 
47.7 
17.8 
$7.9 
48 

48.1 
48.2 
48.3 
48.4 
48.5 
18.6 
18.7 
48.8 
48.9 
49 

49.1 
49.2 
49.3 
49.4 
P9..5 
49.6 
49.7 
49.8 
49.9 
50 

50.1 
50.2 
50.3 
50.4 
50.5 
50.6 
50.7 
50.8 
50.9 

- - 
Fett 
p. c. - 
2.52 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.60 
2.6 1 
2.62 
2.63 
2.64 
2.66 
2.67 
3.68 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2 75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.83 
2.84 
2.86 
2.87 
2.88 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 

- - 
Spec. 
Gew. - 
51 

51.1 
51.2 
51.3 
51.4 
51.5 
51.6 
51.7 
51.8 
5 1  9 
52 

5 4 1  
52.2 
52.3 
52.4 
52.5 
52.6 
52.7 
52.8 
52.9 
53 

53.1 
53.2 
53.3 
53.4 
53.5 
53.6 
53.7 
53.8 
53.9 
54 

54.1 
54.2 
54.3 
54.4 
54.5 
54.6 
54.7 
54.8 
54.9 

- - 
Fett 
p. c. 

3.00 
3.01 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.05 
3.09 
3.10 
3.1 1 
3.12 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.33 
3.34 
3.35 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.43 
3.45 
3.46 
3.41 
3.48 

- 
- - 
3pec. 
Gew. - 
55 

55.1 
55.2 
55.3 
55.4 
55.5 
55.6 
55.7 
55.8 
55.9 
56 

56.1 
56.2 
56.3 
56.4 
56.5 
56.6 
56.7 
56.S 
56.9 
57 

57.1 
57.2 
57.3 
57.1 
57.5 
57.6 
57 7 
57.8 
57.9 
58 

58.1 
58.2 
58.3 
58.4 
58.5 
58.6 
58 7 
58.8 
58.9 

- - 
Fett 
p. e. - 
3.49 
3.51 
3.52 
3.53 
3.55 
3.56 
3.57 
3.59 
3.60 
3.61 
3.63 
3.64 
3.65 
3.67 
3.68 
3.69 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.78 
3.80 
3.81 
3.82 
3.84 
3.85 
3.87 
3.88 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3 95 
3.96 
3.98 
3.99 
4.01 
4.02 

- - 
3pec. 
Gew. - 
59 

59.1 
59.2 
59.3 
59.4 
59.5 
59.6 
59.7 
59.8 
59.9 
60 

60.1 
60.2 
60.3 
60.4 
60.5 
60.6 
60.7 
60.8 
60.9 
61 

61.1 
61.2 
61.3 
61.4 
61.5 
61.6 
61.7 
61.8 
61.9 
62 

62.1 
62.2 
62.3 
68.4 
62.5 
62.6 
62.7 
62.8 
62.9 

- - 
Fett 
p. c. - 
4.03 
4.04 
4.06 
4.07 
4.09 
4.11 
4.12 
4.14 
4.15 
4.16 
4.18 
4.19 
4.20 
4.21 
4.23 
4.24 
4.26 
4.27 
4.29 
4.30 
4.32 
4.33 
4.35 
4.36 
4.37 
4.39 
4.40 
4.42 
4.44 
4.46 
4.41 

4.50 
4.52 
4.53 
4.55 
4.56 

4.59 
4.61 

4.48 

4.58 

- - 
pee. 
h w .  - 
63 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
'3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
'3.9 
64 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
i4.7 
i4.8 
i4.9 
65 
5.1 
i5.2 
i5.3 
15.4 
5.5 
i5.6 
i5.7 
i5.8 
i5.9 
66 

Myliua. 

- - 
?ett 
p. c. - 
1.63 
1.64 
1.66 
1.67 
4.69 
1.70 
4.71 
4.73 
4.75 
4.77 
4.79 
4.80 
4.82 
4.84 
4.85 
4.87 
4.88 
4.90 
4.92 
4.93 
4.95 
4.97 
4.98 
5.00 
5.02 
5.04 
5.05 
5.07 
5.09 
5.1 1 
5.12 

1) Anstatt der vollstilodigen Zahlen Alr das spec. Gewicht sind entsprechend 
den Angaben der Spindel-Seals nar die 2., 8. and 4. Decimdstelle hier angeftlhrt, 
and entsprieht e. B. die Zahl 48.0 dem spec. Gewicht 0.7480. 
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bei Abwesenheit der Essigsaure haben wiirde. Der  ihm entaprechende 
Alkoholgehalt in der Tabelle von F o w n e s  iet daher der Procent- 
gehalt des unfertigen Essigs a n  Alkohol. Die Resultate stimmen bis 
zu 12 pCt. Alkoholgehalt mit der Wahrheit iiberein. Yyllus. 

Analysen der Kaiserquelle und der Sahwefelquelle &uOldeElOe 
von C. H i m l y  (Repert. anal. Chem. 1881, 17-18). 

I. Kaiserquelle 
Temperatur bei 1 l 0  Lufttemperatur 10.50 
Specifisches Gewicht bei 120 . . .  1.018 
Ein Liter Wasser enthiilt Chlor- 

natrium . . . . . . . . . . . . . .  22.1854 
Schwefelsauren Kalk . . . . . . . .  0.6562 
Kohlensauren Kalk . . . . . . . . .  0.1801 
Koblensaure Magnesia . . . . . . .  0.0154 
Kohlensaures Eisenoxydul. . . . .  0.0022 
Chlormagnesium . . . . . . . . . .  0.2482 
Organische Bestandtheile . . . . .  0.0333 

Summa 23.3208 
Freie und halbgebundene Kohlen- 

saure bei Oo und 760mm Druck 5 1 . 0 3 ~ ~  
Schwefelwasserstoff . . . . . . . . . . .  

11. Schwefelqnelle 
9.50 O 

1.010 

12.0453 
0.3133 
0.2150 
0.1234 
0.003'2 
0.2737 
0.0334 

13.0073. 

1 0 5 . 6 ~ ~  
16.64 cc. 

Yylius. 

Die Entdeokung von Sthke und Dextrin von s. u. P i c k e -  
r i n g  (Chem. News 42, 311). Eine mit Jod  blau gefiirbte Stiirke- 
liisung entfarbt sich beim Erhitzen und erhalt ihre Farbe wieder heim 
Erkalten. Letztere Erscheinung tritt jedoch bei einer niederen Tem- 
peratur ein ale das Verschwinden der Farbe beim Erhitzen. Setzt 
man eine durch Jod  geblaute Starkelhung in einem offenen Becher- 
glas gleichzeitig mit einer gleich starken stirkefreien Jodliisung der 
Luft aus, so verschwindet das Jod  weit frijher aus der reinen Jod- 
liiaung ale aus der rnit Starke versetzten. Gleicbzeitig kann man 
beobachten, dass nicht nur das Jod  durch die Stiirke zuriickgehalten, 
sondern die letztere auch durch das J o d  conservirt wird, da  Starke- 
losung ohne Jodzueatz sich bald genug zersetzt. Dextrin verhalt sich 
insofern der Stiirke ahnlicb, als auch bei ihrn die Braunfarbung durch 
Jod beim Erhitzen verschwindet, urn beim Erkalten wiederzukehren. 
Allein wahrend die Farbe der Jodsrarke sogleicb nach dem ersten 
Jodzusate zur Starkel6sung erscheint, verschwinden in der Dextrin- 
h u n g  die ersten Tropfen der Jodlosung ohne eine Fiirburig zu be- 
wirken. Auch ist die Farbong des Dextrins weniger bestandig als 
die der Starke. Aof diese Eigenschaften der Stiirke und des Dextrine 
gestiitzt, kann man sehr kleine Mengen Starke noch in Dextrin nach- 
weisen. Zu dem Zweck setzt man der Liisong des Dextrins das  Jod 
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in kleinsten Mengen portionsweise zu. I m  Falle der Anwesenheit 
von Starke tritt dann zuerst das Blau der Jodatiirke, bei vermehrtem 
Jodzusatz allgemach in violett , purpur, rothbraun und braun fiber- 
gehend auf. LPsst man die braun gefiirbte Lijsung stehen, so ver- 
schwindet zuerst das Braun des Dextrins, um allgemach dem zurfiek- 
bleibenden Blau der Starke zu weichen. Aehnlich verhilt sich die 
mit Jod gefiirbte Dextrinstarkeliisung beim Erhiteen. Scliliesslich 
wird darauf hingewiesen, dass die Beobacbtung von K n a b  (Chem. 
Cmtralbl. 1872, 492) an gemischten Lijsungen von Stiirke und Dextrin, 
in welchen nach ibm die Stiirke unter dem Einfluss ron Dextrio in 
letzteres iibergehen 8011, sich einfacher erkliiren lasst durch die An- 
nabme, dass die Stiirke neben dem Dextrin ihrer schon bekannten 
freiwilligen Zersetzung unterlegcn ist, wahrend das Dextrin unveriindert 
zuriickblieb. - Die Existenz verschiedener Dextrinarten bezweifelt 
der Verfasser, indem er annimmt, dass die abweichenden Fiirbungen, 
dnrch welche die aufgestellten Dextrinvarietiten charakterisirt sind 
durch Verunreinigung des Dextrins mit Stiirke hervorgerufen werden. 
(Hierzu vergleiche F. Musculns  und A. Meyer ,  diese Ber. XIII, 2239.) 

Die Bestimmung dee Ritroglyoeringehalfs im Dynfbmit von 
W. H e m p e l  (Zeitschr. anal. Chem. 20, 82). Wie A d o r  nnd Saner 
(Zeitschr. anal. Chem. 17, 153) gezeigt haben, liefert von den bis jetzt 
fiir die Restimmung des Stickstoffs im Nitroglycerin vorgeschlagenen 
Methoden nur die Elementaranalyse gute Resnltate. Sehr gut ltisst 
sich nun die von Wat t  und L u n g e  (dieseBer.XI, 436) f i r  Stickstoff- 
bestirnmung in der Nitrose angegebene Methode mittelst Scbwefel- 
stiure und Quecksilber, wobei der Stickstoff aus dem Volum des resul- 
tirenden Stickoxyds berechnet wird f i r  die Analyse des Nitroglycerine 
verwenden. Die Schwierigkeiten , welche aich beim Einbringen des 
Dgnamits in  Lunge’s  Nitrometer bieten, und der Umstand, dae8 
es zweckmgssig ist nur miiglichst wenig Schwefelsiiure in Anwendong 
en bringen, haben den Verftrsser veranlasst, einen besonderen Appsrat 
LO constrniren (der bei 0. L e u n e r ,  Mechanikus am Polytechniknm 
in Dresden, kauflich ist) mittelat dessen in einer halben Stunde eine 
Bestimmung vollstandig durchgefiihrt werden kann. Man nimmt aof 
0.35 g Substanz etwa 5 ccm Schwefelsiiure. Die Metbode ist fiir alle 
Salpetersgureester (Schiessbaomwolle, Celluloid u. 8. w.) zu verwenden. 

Eiymometer, von Zincholle’(Bul1. soc. chim. 85, 35-60). Der 
durch eine Zeichnung erlauterte Apparat sol1 den Verlauf einer Otihrong 
eur Anscbaunng bringen nnd die Kraft resp. den Werth einer Hefe 
bestimmen: dies wird durch Measung der in der Zeiteinheit wiihrend 
der Gtibrung entwickelten Kohlenssure erreicht. Von dem rnit Refe 
verseteten Inhalt des Oahrbottichs werden 3 L in einen mit Ab- 

Myl111s. 

Will. 
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leitungsrohr versehenen Kolben gethan und dieser unter den Spiegel 
der Fliissigkeit im Giibrbottich untergetaucht, damit Probe und Haupt- 
menge stete unter gleichen Bedingungen sich befinden. (Sol1 eine 
Hefe gepriift werden, so bringt man die abgewogene Menge dereelben 
mit 80g Zucker und 1OOOg Waeser in den Kolben und senkt ihn 
unter Wasser von 1 5 O :  nach hiichstens 6 Stunden ist der Vereuch 
beendet.) - Das Ableitungerohr des Kolbens ragt aue dem Bottich 
empor und steht in Verbindung mit dem oberen Ende dee einen 
Schenkele einee aufrecht stehenden U-Rohrs, welches zum Theil mit 
Oel gefiillt ist: auf dem Niveao desoeh im anderen Schenkel schwimmt 
eine hohle Qlaskugel an einem Faden, welcher urn eioe Rolle ge- 
achlungen, die Niveauveranderung auf einen Zeiger iibertrtigt; das 
Ende des Fadens fiihrt einen Schreibstift, welcher eine vertikale, mit  
Papier iiberzogene, durch ein Uhrwerk gleichmiissig sich drehende Wake 
beriihrt, so dass die G e s c h w i n d i g k e i t  d e r  N iveau i inde rung  
aus dem Verlaof der entatehenden offenen Curve ersichtlich wird. 
Versieht man den Apparat mit einer feinen Oeffnong, durch welche 
gewisse, durch den Versuch zu ermittelnde Mengen Kohlensaure in 
der Zeiteinheit entweichen kiinnen , so erhalt man eine geschlossene 
Curve, die sich durch mathematischea Calciil in die entsprechende 
offene verwandeln liiest. - Die Curven reprilsentiren die Menge der 
Kohlensiiure und die Geecbwindigkeit ihrer Entwickelung, somit den 
Verlauf der Glibrung (resp. Stiirke der Hefe). Die Geschwindigkeit 
der Ghhrung Indert sich im umgekehrten Verhiiltniss zum Quadrat 
des Hefengewichts: das Maximum ist dem Gewicht proportional. Die 
vom Ansetzen der Hefenmischung bis zum Beginn der Gahrung ver- 
etreichende Zeit ist umgekehrt proportional dem Werth (pa + I), 
wenn p das Gewicht der Hefe bedeutet. 

Eine neue Xethode fiir die Untereuuhung des m e e e  von 
F. M. R imming ton  (Pharmac. Journ. trans. 1881, 529 und Analyst. 
1881, 2). Wenn man gemahlenen gebrannten Eaffee, welcher mit 
Cichorienpulver vermischt ist, in Sodalosung aoekocht und nach dem 
Waschen in verdiinnter ChlorkalklBsung aufschliimmt, so wird dae 
Cichorienpulver im Verlauf von einigen Stunden entfiirbt und lagert 
eich ale hellfarbige Schicht iiber dem scbwereren donkelbleibenden 
Kaffee. I n  diesem Zastande ist ee der mikroakopischen Untereuchong 

P r W b g  duruheichtiger Seifen euf Alkohol von H. J a y  
(Btl21. 80C. chivn. 36, 51-52). Fabrikate, welcbe unter Zuhilfenahme 
von Alkohol hergestellt eind, miiseen in Frankreich eine Eingangs- 
steoer bezahlen, die eicb nach der Menge dea bei der Herstellung 
verbraucbten Alkohole richtet: in diem Kategorie gehiirt nacb den 
Erfahrungen frane6aischer Fabrikanten die transparente Seife, wiihrend 
me aus Dentachland unter der Angabe ,,ohne Alkohol fabricirt" im- 

Gabriel. 

besondere euglnglich. Yylius. 
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portirt wird. Verfaeeer empfiehlt derartige Producte in folgender 
Weiee auf Alkohol zu priifen: 50 g der fein eerechuittenen Seife 
werden in einem verechloeeenen, 200 cc faeaenden Kolben mit 30 ccm 
concentrirter Schwefeleiiure bie eur vblligen Liisung geschiittelt, dar- 
nach wird der Kolben mit Wasser aufgefiillt, wobei die fetten Sauren 
an die Obediiche treten und eretarren. Die untere, wiieeerige Scbicht 
wird abgegoeeen , anniihernd neutralisirt und destillirt. Dae erete 
Deetillat (25 ccm) wird filtrirt und dient eur Priifung auf Alkohol 
nach R i c h e  und Bardy’e Verfahren (dieee Berichte IX, 638): man 
versetzt ee mit ccm Schwefeleiiure von 1 8 O  B., 3 ccm. einer Kalium- 
permanganatliisung (15 g im Liter) und nach Verlauf eiuer Minute 
mit 8 Tropfen Natriumhypoeulfitliisung von 330 B., d a m  mit 1 ccm 
Fuchsinlbeung (0.1 g im Liter); iet Alkohol eugegen, so tritt in  den 
folgenden 5 Minuten eine sehr reine Violettfiirbung auf: stellt sie 
sich erst nach Verlauf einer Vierteletunde ein, so iet keio Alkohol 
vorbanden. Die in der wliseerigen U s u n g  vorhandenen Eeeenzen 
reduciren einen Theil dee Permanganate, ohne die Umwaudlung dea 
Alkohole in Aldehyd - letzterer bediogt das Auftreten dee Violetts 
- eu beeinflussen. Gabriel. 

7 4  Rnd. Biedermann: Bericht iiber Patente. 

E. C a r e y ,  H. G a s k e l l  und J. H u r t e r  in Widnee. R e i n i g u n g  
von A l k a l i l i i s u n g e n  u n d  E r e e o g u n g  von  Ammoniak.  (Engl. 
P. 608 vom 11. Februar 1880.) Die alkaliecbe Liisung wird zuniichat 
mit Kohleneaure behandelt om die Keeeeletein bildenden Stoffe 
Kieseleiiure und Thonerde miiglichet zu entfernen. Dann wird die 
Liieung mit einem Oxydationemittel vereetzt , wie Braunetein oder 
Natriumnitrat , um dae Schwefelnatrium in Natriumthioeulfat umeu- 
wandeln. Man kann such euniichst einen Tbeil der niithigen Menge 
Braonetein eueetzeo und dann mit Kohleneliure, gemiectrt mit Sauer- 
etoff, bebandeln, wo denn die Manganverbindung ale Saueretofftriiger 
dient. Die Liieungen werden einer erhiihten Temperatur auegeaetzt. 
Dabei eotwickelt aich, beeondere bei Anwendung von Natriomnitrat, 
Ammoniak: 

2 N a 9 S + N a N O S  + 3 H a O  = 3 N a H O + N a 9 S g O j  +NH,. 
Natriomthioeulfat muse in hinreichender Menge vorhanden eein , um 
dae in der Meung befindliche Ferrocyauid eu eereetzen : 
Na,FeCy, + 6 N a ~ S ~ O S + 2 N a H O  = 6NaCyS + 6NaaS08+Fe(OB). 
Die Liieung sol1 bie auf mindestens 1760 (350O F.) erhitzt werden, 


