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CHS 

CH, --- CR, -.- CH, -.- C:i:CH und HC-CZCCH 
I 
c Ha 

nnterscbeidet eich der vorliiufig als Piperylen b ezeichnete Eohlenwaa- 
serstoff durch sein Verhalten gegen ammoniakalische Silberoxyd- nnd 
Eupferoxydollosung. Wlibrend die beiden erstgenannten Kohlen- 
wasseratoffe mit Leichtigkeit in Metallverbindungen iibergehen, iet das 
Piperylen ohne alle Wirkung auf diese Salze. Dagegen kbnnte das  
Piperylen wohl mit dem von Re b o u l l )  entdeckten Valerylen 

CH3::,c z:: c =:= CH, CH, 
identisch sein. Beide Substanzen zeigen denselhen Siedepunkt, nnd 
eind vollkommen indifferent gegen arnmoniakalisches Silberoxyd und 
Eupferoxydul; in der That ,  nor der Umstand, dass R e b o u l  das  aus  
dem Piperylen so leicht en tstehende krystallinische Tetrabromid aus  
dear Valerylen nicht erhalten zu haben scheint, lasst mir in dieser 
Beziehung einige Zweifel. 

Um in dieaer beziehnog Klarheit zu gewinnen, babe ich eine 
grossere Menge Piperylen dargestellt, um das Verhalten seiner Brom- 
verbind ungen gegen nndere Substanzen, zumal aber  gegen Ammoniah 
und Amine zu tjtudiren. 

Schliesslich ist es mir ein besonderes Vergniigen, €Ira Dr. 
C. S c h o t t e n ,  der  mir bei dieser Untersuchung mit eben so groeaem 
Eifer ale bewPhrtem Geschick und umfassender Sachkenntniss zur 
Seite geetanden hat, meinen besten Dank auszusprechen. 

1) B e b o a l ,  Ann. Chem. Phsrm. CXXXI, 288; CXXXII, 117. 

R e f  e P ate. 

Allgemeine und physikalische Chemie. 
Unter euchungen tiber die Volumconstitution fltissiger Ver- 

bindungen von H. S c h r o d e r  (Ann. Phys. Chem. 1880, 997-1616) 
enthalt die weitere Ausfiihrung dee in  dieeen Berichten XUI, 1560 
mitgetheilten. Vergl. auch dime Berichte XIV, 15. 

Ue ber die haupts&chlichen Eigenechaften und den ohemischen 
Charakter des Berylliume (Ulucinum) von L. F. N i l s o n  und 
0. P e t t  e r s s o n  (Roya2 800. 81, 37-46;). Siehe dime Berichte XIII, 
1451. Mytius. 

Bericbte d. D. chem. GesellschaR. Jahrg. XIV. 44 
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Ueber die Moleculsrwitrmen und Volume der eeltenen Erden 
nnd ihrer Sulfate von L. F, N i l s o n  und 0. P e t t e r s s o n  (Royal 

Ueber die speoiflsohen Volume der Oxyde von B. B r a u n e r  
und J. J. W a t t  (Phil. mug. [5], 11, 60-65; vergl. dicse Bmkhte  

Ueber daa Atomgewicht des Berylliums von B. B r a u n e r  
(Phil. mag. [5], 11, 65-72; vergl. dieee Berichte XIV, 53-58). 

Chemische AiBnitiltsbestimmungen m. Abhandlung von w. 
O s t w a l d  (Joum. pr.  Chern. [2], 23, 209-227). Die beiden ersten 
Abhandlungen, die Verfasser unter demselben Titel veriiffentlichte, 
finden sich: Journ. pr.  Chein. [2], 19, 468-484 und 22, 251-260. 
Ueber den wesentlichen Inhalt der letzteren ist referirt: diese Bm’chte 
XIII, 1970 b. Die gegenwlrtige Abhandlung giebt ausfiihrliche ex- 
perimentelle Belege fiir eine hochst merkwiirdige und interessante 
Thatsache, die der Verfasser friiher gelegentlich beobacbtete. Der- 
selbe uutersuchte das chemische Gleichgewicht, welches sich iu vielen 
Flillen herstellt, wenn eine Liisung einer Siiure auf ein unliisliches 
Salz uuter Bildung liislicber Produkte einwirkt, z. B. verdiinnte Sal- 
petersliure auf Calcium oxalat. Die Menqe des unliislichen Salzes, 
welche zersetzt und in Lodung iibergefiihrt is t ,  wenn das Gleich- 
gewicht eingetreten, giebt ein Maass fiir die relative Affinitlit der 
reagirenden Stoffe unter verscbiedenen Urnstanden. Hr. 0 s t w  a l d  
verglich in dieser Weise narnentlich die Einwirkung der Salpetersiiure 
und Chlorwasserstoffslure auf die Oxalate von Cslcium und Zink und 
auf Baryumchromat. Er fand, dass in allen diesen Beispielen die 
Gegenwart von Neutralsalzen der zersetzenden Sanren (Nitrate oder 
Chloride) cinen ganz unerwarteten Einfluss auf den Grad der Zer- 
setzuug ausiibt. Wirkt z. B. verdiinnte Salpeterslure, die in einem 
Liter ein Gramm&quivalent enthalt, auf Calciumoxalat ein, so seteen 
sich 7.45 pCt. der angewandteri Saure mit dem unliislichen Salze urn, 
und bringen aquivalen te Mengen Oxalsaure und Calciumnitrat in 
Losung. Bei Gegenwart von zwei Aequivalenten Kaliumnitrat auf 
ein Aequivalent Salpetersliure aber erstreckt sich die Umsetzuog auf 
14.56 pCt. der angewandten Salpetereaure, d. h. die Menge des zer- 
setzten Calciumoxalates ist nabezu d o p p e l t  so  g r o s s  als v o r h e r .  
In  gleicher Weise bewirkt die Gegenwart von Natriam-, Ammonium- 
oder Magnesiumsalzeo d e r  zersetzenden Siiure stets eine 2 u n a h m e  
der Zersetzung, auf welches der genannten unliislichen Sake sich 
dieselbe auch erstreckt. Die Grosse der Wirkung war nach den 
Urnstanden verschieden. Temperatur und Verdiinnung sind von Ein- 
fluss, wie bei Anwendung der Sauren allein. Unter gleichen Um- 
standen bewirkten die Kaliumsalze die stiirkste Zunahme der Zer- 
setzung, die Magne~iumsalze die geringste, wahrend Natrium- und 

8oc. 31, 46-51). Siehe diese Berichte XIII, 1159. Mylius. 

XLV, 48-53). 
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dmmoniumsalze nabezu gleiche Wirkung hatten. Die Znnahme der 
Zersetzung wachst mit der Menge des zugesetzten Neutralsalzes und 
zwar in den meisten Fiillen p r o p o r t i o n a l  mit derselben. Das 
Haoptintercsse der Abhandlung liegt selbstverst8ndlich in den Tabellen, 
welche das Beobachtungsmaterial zahlenmassig wiedergeben. Die Er- 
kliiruug der merkwiirdigen Thateache bietet erhebliche Schwierigkeiten. 
Ar. 0 s tw  a1 d discntirt verscbiedene Erklarongsversuche, von denen 
ibn jedoch keiner vollstandig befriedigt. Die Arbeit regt daher 
macbtig an eu weiteren Forschungen auf  dem noch dunklen Gebiete 
der Wechselwirkung zwischen festen und geliisten Stoffen. 

Horstmmn. 

Jul. Thomeen’e thermochemiache Untersuchungen tiber die 
Xolekularetruktur der Kohlenwaeserstoffe von J. P. Cooke (AM. 

journ. of. so. [S], 21, 87. Referat, zum Theil in wijrtlicber Uebersetzung, 
uber die Mittheilungen J. Thomsen’s  in diesen Bm‘chten XIII, 1321, 

Sur le formation thermique des carbures pyrogdnds von 
Ber the lo t  ( C m p t .  rend. 92, 266). Hr. Ber the lo t  versucht nach 
den von ihm und vou C. v o n  R e c h e n b e r g  (Journ. pr. chem. [2], 
22, 1 und 223) bestimmten Verbrenoungswarmen zu schiitzen, welche 
Warmemengen frei werden, wenn aus Acetylen C,H, durch Poly- 
merisation C6H, (Benzol), CloHlo (Naphtalin i- H,) oder C,,Hl, 
(Anthracen + 2H.J entstehen. Er findet f i r  je ein Molekiil C,H2, 
welches in eine eolche kohlenstoffreichere Verbindung eingeht, ca. 
51-57 Cal. Diese Zahl nabere sich der Bildungswarme des Wasser- 
dampfs (59) und ahnlichen hohen Werthen und der groese Energie- 
verlust erkliire, dass sich das Acetylen thatsachlich in der Hitze 
polymerisire, und dass die entstehenden Verbindungen sich verhalt- 
nissmassig gesiittigt und bestandig eeigen. 

Ueber eine Beeiehung zwiachen den Schmelepunkten der 
Elemente und ihrer festen binilren Verbindungen, und der Bil- 
dungswiinne der Letzteren von T h .  C a r n e r l e y  und L. T. O’Shea 
(Phil. mag. [5], 11, 28-35). Die Verfaeser stellen die Behsuptung 
auf, dass niiherungsweise der Energiegehalt eines Molekulargewichtes 
eines Stoffes im festen Zustrnde dem in absoluter Temperatur ge- . 
meseenen Schmelzpunkte desselben umgekehrt proportional sei. Da- 
nach miisste sich die Bildungswiirme einer chemischen Verbindung 
berechnen lassen, wean die Schmelzpunkte der Verbindung und ihrer 
Bestandtheile bekannt sind. Diese Beziehung wird gepruft a n  den 
bioaren Halogenverbindungen, deren Schmelzpuukte und Bildungs- 
warmen im festen Zustand bestimmt sind. Eine beziigliche Tabelle 
ist der Haupttheil der Abhandlung. Die Uebereinstimmung zwischen 
Theorie und Beobachtung, welche eich darin zeigt, ist nach der Ver- 
fasser Urtheil so gut als man erwarten ktinne, wenn man u. A. be- 

1388 und 1806. Horstmmn. 

Horstrnurn. 

44 * 
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riicksichtige, dam die Schmelzpunkte und die RildungewPrmen hiiufig 
mit ziemlicher Unsicherheit behaftet sind, nnd dass die zu Gronde 
gelegte Annahme nur ale eine rersuchsweise Annaherong an die 
Wahrheit betrachtet werden kann, d. h. die Uebereinstimmung ist in 
der That eine ziemlich mangelhafte. Die Unterschiede betragen iifter 
fiber 20 pCt. (bei PJ,  300 pCt.!), nnd im Durchschnitt 11 pCt., der 
verglichenen Werthe, trotzdem haufig unter den beobachteten Bildunge- 
wiirmeu die der Theorie giinstigsten Zahlen ausgesucht and manchmal 
sogar die Molekulargewiobte willkiirlich verdoppelt wurden. Die Ver- 
fasser mac'oen selbst auf dieae Willkiirlichkeiten aufmerksam und er- 
kennen aucb an, dass noch weiteree Beobachtongsmaterial niithig sei, 
om zu entscheiden, ob die vermuthete Beziehung exiatire oder nicht. 

Ueber des Absorptionespeotrum des Ozone von W. N. H a r t l e y  
( C h m .  SOC. 219, 57). In sehr ausfiihrlicher Weise wird die Metbode, 
welche Verfasser zur Darstellung eines photographiscben Absorptions- 
epectrums von ozonisirtem Sauerstoff benutzt hat, beechrieben und 
das Absorptioosspectrum selbst durch Zeicbnung veranschaolicht. Es 
wurden von den ultravioletten Strahlen, die allein beriickeichtigt 
worden sind, alle Strahlen ron 285 bis 232 Milliontel rnm WellenlPnge 
(bei einem Gehalt des Sauerstoffs an Ozon von & Vol. und in 

Horstmrnn. 

einer Schicht von 36 2011) abaorbirt. Pinner. 

Anorganische Chemie. 
Ueber unterphosphorigsaures Platinoxydul von R. En ge  1 

(Bull. SOC. chim. 3 5 ,  100-102) 8. dieee Berichte XIV, 254. 
Ueber die Einwirkung des Phosphors auf Jod- und Brom- 

wasserstofMure von A. Damoieeau (Bull. SOC. chkm. 8 5 ,  49) eiehe 
dieee Bm'chte XIII, 2416. 

Ueber Kelium- und Ammoniumtetrachromat von G. Wyr ou- 
boff (Bull. 8oc. chim.. 35,  162-165). L. D a r m s t i i d t e r  hat (disss 
Bm'chte IV, 117 f.) durch Behandeln von Kalinmbichromat mit con- 
centrirter Salpetersgure Krystalle erhalten, welche er auf Grnnd von 
Chrombestimmungen und aus dem Umstand, dass sie erhitzt nitriise 
Dampfe geben, als Kaliumnitrobichromat, CrO, . NO, . O K .  2Cr03,  
und Kaliurnnitrotricbromat, CrO, . NO, . 0 K . 3 CrO,, auffasst; eie 
kiinnteo entstehen wie folgt: 
1) K 2 C r 2 0 7 + 2 H N 0 3  = K N O 3 + C r , O 6 K . N O Z + H , O + O  
2) 3KzCr,0,+6HNO, = 4KNO,+ 2Cr30,K.N0,+SH,0+20. 

Wyrooboff  zeigt jedocb, dass bei der Reaktion kein Gas ent- 
wickelt wird, und findet bei der Priifung unter dem Mikroskop, dass 
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beide Salze ein Oemisch und zwar oon K a l i u m t e t r a c h r o m a t  mit 
mehr oder weniger Kaliumnitrat sind : Die Beimiachung con letzterem 
ist um so geringer, je grijsser die Menge der zur Reaktion verwandten 
Salpeteraiiure (spec. Gew. 1.41). Statt des Ealiumbichromatee kann 
man mit gleichem Erfolge das Ammoniumsalz oder auch Trichromat 
cerwenden. Fiir die Heratellung von Trichromat darf die Salpeter- 
siiure keine hohere Conceotration ale 1.24 - sonst bildet sich Tetra- 
chromat - und keine niedrigere ah 1.14 - sonst enteteht Bichro- 
mat - besitzen. Das Kaliumtetrachromat, Kz O(Cr03) , ,  etellt 
messbare, ziemlich groese Krystalle, das Arnmoniurnsalz, (N HJa 0 

(Cr03)4y sehr kleioe Pliittchen dar; beide enthielten gewisse Mengen 
freier Salpetersaure (1.67 reap. 2.7 pCt.) in den Hohlraumen der 

Ueber die Verbindungen der Elalzsi4u-e mit Quecksilber- 
ohlorid von A. D i t t e  (Cmpt .  rend. 92, 353). Sublimat liefert mit 
Salzsaure verechiedene Verbindungen. Sattigt man eine Losung yon 
Sublimat in Salzsaure bei -100 mit Salzsiiuregas, 80 erhhlt man 
bei weiterem Abkuhlen Krystalle, die unterhalb -5O getrocknet 
HgC1, .2HCl+ 7H,O zusammengesetzt sind und bei -2O echmelzen 
und sich zersetzen. Beim Einleiten von SalzsHuregas in eine concen- 
trirtere SublimatlZisung bei + 50 erbiilt man durch Abkiihlen auf Oo 
grosse, voluminose, durchsichtige Prismen, die 3 HgCl,. 4 H C l - t  14H,O 
zusammengesetzt sind, an der Luft sich zersetzen und beim echwachen 
Ewermen schmelzen. Setzt man zu der eben erwiibnten Losung 
noch Sublimat, so dam Krystalle bei ca. 15O aich abscheiden, so er- 
hiilt man grosse, durchsichtige Prismen oder kleinere Nadeln, die an 
der Luft sich zersetzen und beim echwachen Erwiirmen uoter Abgabe 
von Wasser und Salzeiiure schmeleen und 2 HgC1, . HCl + 6 Ha 0 
zusammengesetzt eind. Bei 15- 400 echeiden sich beim Einleiten 
von Salzeiiuregae lange feine Nadelo ab von der Zueammensetzong 
2 HgCI, . HCI + 9 H, 0,  die den vorhergehenden eich iihnlich per- 
halten. Endlich erhiilt man bei 80-900 weisse, feine, seidengliin- 
eende Nadeln, die, wenn sie sich bw ca. 600 absetzen, wasaerhaltig 
sind, 3 Hg GI, . H Clf 5 H a  0, bei hoherer Temperatnr wasserfrei zu 
eein echeinen, aber schwer zu isoliren sind. 

Beimge eur Photochemie des Chlorsilbers von J. M. E d e r  
und G . P i z z i g h e l l i  (&ionat& f. Chemie 2, 33-49). Aus der sehr 
ausfiihrlichen Abhandlung iiber die Verwendbarkeit des Chlorsilbers 
zu pbotographiechen Zwecken sei bier nur heroorgehoben , daes Ver- 
faeeer gefundeo haben , dase die Empfindlichkeit des Chlorsilbers, 
welchee in homogener Schicht our durch Vertheilung in einem Binde- 
mittel zur Emulsion hergestellt werden kann, sehr gesteigert wird, 
wenn man zur Darstellung dee Chlorsilbers ammoniakalisches Saber- 
nitrat, wenn man ale Bindemittel Gelatine statt Collodium verwendet, 

Krystalle eingeschlossen. Gabriel. 

Pinner. 
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und daes das entstandene latente Bild am besten hervorgerufen wird 
durch mit freier Citronenshre vermischtes Ammouiumferrocitrat. so 
konnte man nach Verfasser bei directem Gaslicht in 20-30 Minuten 
nach einem photographischen Negativ ein gutes Positiv herstellen. 

Pinner. 

Noth uber die Entstehung von Kohlenstoff'tetrabromid bei 
Fabrikation von Brom von J. C. Hami l ton  (Chem. BOC. 1881, I, 
48). Daa Tetrabromid, welches bei der Destillation von Brom als 
Riickstand gefunden wurde, verdankt wohl seine Entstehung der Ein- 
wirkung des Broma auf organieche Substanz aus den zur Fabrikation 
verwendeten Seepflanzen. Behotten. 

Organische Chemie. 
Ueber dea Waldiwin von C. T a n r e t  (BUZZ. soc. chim. 85, 104) 

siehe dies6 Berichte XIII, 2427. 
Einwirkung der Salsatlure auf Aldehyd von Hanr io t  (Compt. 

rend. 92, 302). Verfasser hat das Aethylidenoxychlorid, c d  H, OCI,, 
nochmals untersucht. Leitet man Salzaauregas in stark gekiihlten 
reioen Aldehyd, so vermag derselbe die Hiilfte seines Gewichts an 
Gas aufzuoehmen, ohne eich zu triiben. Deetillirt man die so er- 
haltene lilare Fliiesigkeit . unter einem Druck von 40 mm , so erhiilt 
man eine bei 25O iibergehende Substanz C, H, 0 . H C1, eine eehr 
unbestiindige Verbindung, die mit grBsster Leichtigkeit, namentlich 
in hoherer Temperatur uod durch Gberechiissige Salzeaure , Wasser 
abspaltet und Aethylidenoxychlorid liefert. Leitet man bei Oo Salz- 
ahregas in Aldehyd, so spaltet sich sofort Wasser ab  nnd die obere 
Schicht der in ewei Schichten sich theilenden Fliissigkeit siedet unter 
40 mm Druck bei 58-600 und ist Aethylideuoxychlorid. Ein geringer 
Theil siedet bei 1000 und enthPlt eine Verbindung C8HI2OCI,, 
d. h. eiue vom Crotonaldehyd in derselben Weise sich ableitende Ver- 
bindung, wie Aethylidenoxychlorid vum Aldehyd, die in etwas griisserer 
Menge (aua '2 kg Aldehyd 50 g) bei sehr raschem und sehr anhaltendem 
Salzsiiureetrom entsteht. Da die Verbindung C, H, 0. HCl die Coneti- 
tution CH, . CHCl . O H  beaitzt, 80 ist d s s  Aethylidenoxychlorid, 
CH, . C H C l .  0. CHCI. CH,, constituirt, d. h. ee ist symmetrischer 
Dichloriither. Beim Einleiten von Ammoniak i n  seine Btherische 
LBsung scheidet sich die Verbindung CH, . CH(NH8). 0. CH(NH2) 

CH, , 2  H C1 in langen Nadeln ab,  die an der Luft schnell uuter 
Salesiinreverlust verwittern, in wgissriger Liisong echnell unter Zer- 
seteung sich brffonen uud auf Platinblech erhitet, den Geruch nach 
Pyridinbaeen verbreiten. Pinner. 
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Ueber Diohloraldehydhydrrbt von R i c h a r d  F r i ed r i ch  (Ann. 
Chem. 206, 251). Bei der Darstellung von Butylchloral aus Par- 
aldehyd wurde aus den sorgfgltig fraktionirten und bei 98-looo iiber- 
gehenden Nebenprodukten eine nach monatelangem Stehen im offenen 
Gefass krystallisirende Verbindung aufgefunden, die sich als D ich lor-  
a lde  h y d h y d r a  t erwiee. Dieaelbe bildet anscheinend monosym- 
metrische, bei 430 schmelzende Kryetalle und ist leicht in Wasser, 
Aether, Benzol liislich, jedoch nur aus letzterem Liisungsmittel in  
guten Krystallen zu erhalten. Mit concentrirter Schwefelaiiure be- 
handelt und destillirt giebt das Hydrat ein schnell zu einer durch- 
scheinenden amorphen paraffinkhnlichen Masse erstarrendes Destillat, 
wie es bereits von P a t e r n b  (Ann. 149, 371) beobachtet worden ist. 

Ueber die trookne Destillation von diohloressigsaurem Icaliam 
von demselben (Ann. Chem. 206, 254). Bei der trocknen Deetillation 
des Kaliumdichloraceta@ destillirt Dichloressigeaure iiber, es entwickelt 
sioh Kohlensanre und der Riickstand besteht lediglich aus Chlorkalium 
und Kohle. Nach Verfasser findet die Zersetzung nach der Oleichung 

Pinner. 

2CHC1,. COaK = 2EC1+ CHCla . COSH + C + CO, statt. 
Pioner. 

Ueber Derivate des Aorole'fns von E. G r i m a u x  und P. Adam 
(Compt. rend. 92, 300). Verfaseer haben das Acroleinchlorhydmt, 
C,H,O.HCI von Q e u t h e r  und C a r t m e l  (Ann. 112, 1) dargeetellt 
und folgende Beobachtungen dabei gemacht. Leitet man SalesSore- 
gas in durch Kiiltemischung gekiihltes Acrolein, so erhPlt man schliem- 
lich eine iildurchtrankte Krystallmasse. Der fliissige, durch Destillation 
getrennte Theil destillirt unter einem Druck VOD 10mm zwiechen 
40-500 und liefert eine farblose Fliissigkeit , die begierig alkalische 
Kupferliisung reducirt und den eigentlichen Monochlorpropionaldehyd 
darstellt. Mit Saleskuregas gesgttigt, polymerisirt sich dieser Aldehyd 
i n  kurzer Zeit und bei der Destillation im Vacuum erhiilt man ein 
Gemenge von Chlorpropionaldehyd und Parachlorpropionaldehyd, 
welches im Vacuum bei 170° iibergeht und in der Vorlage sogleich 
erstarrt. Die oben erwiihnte Krystallmasse besteht aus dieaem poly- 
merisirten Aldehyd , welcher in 9 Theilen Alkobol geliist beim Ver- 
dunsten der Liieung in durchsichtigen Nadeln kryatallisirt, bei 33.5O 
echmilet, unter einem Druck von 12-15 mm bei 170-175O destillirt, 
unter gewbhnlichem Druck aber unter Dissociation und Uebergang in 
den monomolekularen Chloraldehyd (Siedep. 125 - 130O) ewischen 
130 ond 170° destillirt. Der Parachlorpropionaldehyd redacirt nicht 
alkalieche Kupferliisung, ebenso wenig wie der Paraldehyd (Cg H, o),, 
der Pariaobutylaldehyd, dae Metacrolei'n u. 8. w. Der Parachlorpropion- 
aldehyd ist sehr beetiindig und wird von Wasser und von Baryt bei 
1W0, von Silber- und Bleiacetat bei 1200 nicht angegriffen, von 
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Natriumalkoholat wird er in ein Oel verwandelt. Das nach G e n t h e r  
nnd C a r t  me1 aus dem Chlorpropionaldehyd mittelst Pottasche darge- 
stellte Metacrolei’n (Anebeute 12-1 5 pCt.) krystallisirt in durchsichtigen 
Bliittchen, schmilzt bei 45 - 46O und zeigte im Hofmann’echen 
Apparat die Dampfdichte 5.9 bei 1320 (C9HIBO3 = 5.8). Bei 160° 
beginut es sich zu disaociiren. Mit Brom vereinigt es sich zu einem 
Dibromid, welches identisch ist mit dem von H e n r y  und POD L i n n e -  
m a n n  dargestellten (C, H,Bra O), .  

Unterauohungen Iiber die L%vulinsiiure oder @-Acetopropion- 
saure. I. U e b e r  D a r s t e l l u n g  und E i g e n s c h a f t e n  d e r  Liivnlin- 
aiiure von A. v. Qro te ,  E. K e h r e r  und B. T o l l e n s  (Ann. Chem. 
206, 207-251). Dem von den Verfassern in dies. Berichten (X, 1440) 
bereits Mitgetheilten ist hinzuzuffigen: Die Darstellung von Liivulin- 
siiure aue Rohrzucker mittelst Salzsiiure, wie sie von C o n r a d  vorge- 
schlagen worden ist, liefert eine etwas hiihere Ausbeute (im Durch- 
schnitt 35.6 g gegen 31.5 g aus 500 g Zucker) und erfordert nicht SO 

vie1 Zeit ale die Darstellung mit Hilfe verdiinnter Schwefelsiiure, 
liefert aber ein weniger reines Produkt. Der Methyl i i ther ,  C, H,O, 
. CH,, an8 dem Silbersalz mittelst Jodmethyl dargestellt, siedet bei 
191 - 191.5O (743 mm Bar.) und besitzt fruchtibnhhen Geruch und 
brenaend echarfen Oeschmack. Der Aethyliither siedet bei 200-201 O. 

Der P ropy l i i t he r ,  C, H, 0, . C,H,, siedet bei 215 - 216O and 
besitzt melonenartigen Geruch. 

11. U e b e r  d i e  B i ldung  von  Liivulinsiiure aus v e r -  
s c h i e d e n e n  K o h l e h y d r a t e n  von A. v. G r o t e  und B. T o l l e n s .  
Verfaeser haben bereits (I .  c.) mitgetheilt, dass aucb T r a u  b e n z u c k e r ,  
wenn auch in weit geringerer Menge, beim Kochen mit verdiinnter 
Schwefelsiiure Liivulinsaure zu liefern vermag. Sie haben jetzt ge- 
funden, dass bei eintiigigem Kocheo von 30 g Dextrose mit 100 g reiner 
concentrirter Salzslure in weit griiseerer Menge Lavulinsiiure (0.85 g 
Zinksalz) entsteht , dass also Dextrose, wie Liivnlose, beim Kocben 
mit Siiuren Livulinsiiure liefert, nur dass dazu stirkere Einwirkung 
erforderlich sei. Ebeneo entsteht, wie T o l l e n s  in Oemeinschaft mit 
Hrn. R o d e w a l d  gefunden hat, aus M i l c h e n c k e r  LBvulinsiiure. 

111. U m w a n d l u n g  d e r  Liivulinsiiure i n  n o r m a l e  V a l e r i a n -  
s i i o re  von E. A. K e h r e r  und B. To l l ens .  Durch Erhitzen von 
5 Tbeilen Llvulinsiinre mit 20 Theilen Jodwaeserstoffsiure (specifisches 
Gewicht 1.96) und 1 Theil rothem Phosphor zuniichst 12 Stunden anf 
150° und dann nach dem Herauelaesen der Gase noch 8 Stunden aof 
200°, Destillation der Masse mit Waeeerdampf u. s. w. wurde bei 
182-184O eiedende normale Valeriansinre erhalten. Die mine Sinre 
deetillirte bei 741 mm Bar. bei 180-180.5° (corr. 185.75O) und 
hatte dae spec. Ciewicbt 0.9608 bei Oo, 0.9448 bei 200. Sie lost ca. 
& Volomen Wasser, lBst sich aelbst in 27-28 Volnmen Wasser, 

Pinner. 
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liefert einen bei 142-143O siedenden AethylHther, ein in wasserfreien 
fettglhzenden Bliittchen krystallisirendes Barytsalz, ein in heissem 
Wasser schwerer ale im kaltern losliches Kalksalz (C, H9 0 a ) a  Ca 
+ H a O  und ein sehr schwer losliches wasserfreies Silbersalz. Die 
Siiure zeigte sich demnach in allen Punkten identisch mit der Normal- 
valeriansiiure. Als Nebenprodukt bildete sich bei der Darstellung der 
Valeriansaure ein zwischen 127 -2280O siedendes Oel, ein Gemenge 
von Kohlenwasserstoffen, die zum Theil vou raochender Salpetersaure 
angegriffeo warden und wie es scheint, theils aus Paraffincn, theils 
aus Qliedern der aromatiscben Reihe bestanden, weoigstens gab das 
aus der Salpetersaure mit Wasser abgeschiedene Oel mit Natrium- 
amalgam in alkoholischer Loeung behandelt eine dem Anilin ahnliche 

Ueber die Verbindungen der ein- und sweibesischen Fett- 
asmen mit Phenolen von M. Nencki  und N. S iebe r ,  1. Mittheilung 
(Journ. pr. C h m .  N. F. 28, 147). Lost man 15 Gewichtstheile Chlor- 
eink in 15 Gewichtstheilen Eisessig, setzt 10 Gewichtstbeile Resorcin 
zu  und erwiirmt aof 140-150°, so resultirt eine Schmelze, die, rnit 
Wasser und verdiinnter Salzsaure von Chlorzink befreit und aus ver- 
diinnter Salzsiiure unter Zusatz von Thierkohle umkrystallisirt, in 
weissen, rhombischen Blattchen oder in Nadeln erhalten wid,  die bei 
142O schmelzeo. Der neue K6rper ist D i o x J a c e t o p  h t? n o n ,  
C6H,(Ca H,0)0,; die Acetylgruppe ist in den Kern des Phenols 
getreten. Mit Eesigsiiureanhydrid oder Acetylcblorid behandelt, geht 
es i n  ein dem Malin’schen Diacetresorcin (Ann. 138, 78) isomeres, 
bei 3030 siedendes, bei 7 2 O  schmelzendes Produkt iiber. Die Diacet- 
rerbindung de8 Dioxyacetophenons konnte nicht erhalten werden. 
In  Alkalien lost sich das Keton mit tief violetter Farbe, SBuren 
fiillen es wieder Bus. Ob ein oder zwei Atome Natrium eiutreten, 
konnte nicht festgestellt werden, die gefundene Zahl lag zwischen den 
beiden berechneten. In  kalter concentrirter SchwefelsHure lost sich 
das Dioxyacetophenon ohne Veranderung ; von concentrirter Salpeter- 
sliure wird es in das, in langen, schwach gelbgefiirbten, bei 142O 
schmelzenden Nadeln krystallisirende Mononitroprodukt iibergefiihrt. 
Dem beschriebenen Oxyketoo Bhnliche KBrper liefert das Resorcin 
rnit Ameisensaure und mit Buttersawe; ferner das Pyrogallol rnit 
Essigsiiure. Aocb mit zweibasischen Fettsiiuren vereinigt sich das 
Resorcin eu Ketonen. Condensationsprodokte von Resorcin ond Oxal- 
sgure mittelst Schwefelsgure sind von Claus mid A n d r e a e  und von 
O u k a s s i a n t z  erhalten worden (diese Beridte X, 1305 und XI, 1184). 
B o u c h a r d a t  und G i r a r d  (Juhresber. 1877, 1234) beschreiben KBrper, 
die aus OxalsHure, Milchsaure, Camphersaure mit Phenolen ond 
Diphenolen entstehen. Ma l in  endlich (1. c.) und B a e y e r  (dies6 
Berich@ IV, 662) haben BUS Bernsteinsiiorechlorid resp. -anhydrid ond 

Chlorkalkreaktion. Pinner. 
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Resorcin einen Kiirper erhalten, der dem Fluorescein sehr lhnelt und 
als das Succinein des Resorcins angesprochen wird. Verfasser haben 
aus Bernsteinsaurehydrat und Resorcin sowohl mit Hilfe VOII Chlor- 
zink als von Schwefelsiiure daa S u c  ci n ylf l u o r e s c e i  n krystallinisch 
erhalten. Am besten werden etwa 20 g Resorcin, 13 g BernsteinsHure 
und 40 g concentrirter Schwefelslure im offenen Kolben 1 Stunde auf 
190-195O erhitzt. Die erhaltene Schmelze wird so lange mit ver- 
diinnter Salzsaure aosgekocht, als in einer Probe des Filtrats durch 
Bromwasser ein rother Niederschlag entsteht. Aus den ersten salz- 
sauren Ausziigen scheidet sich das Succinein beim Erkalten in braun- 
gelben Krptallen aus, die spiiteren Ausziige miissen zuvor rnit Am- 
moniak genau neutralisirt werden, da das Succinein in Alkalien und 
verdiinnten Siiuren etwas 16alich ist. Die Ausbeute betriigt 70-80 pCt. 
der tbeoretiachen. Ale Riickstand von den ealzsauren Ausziigen bleibt 
ein Korper, der allem Anschein nach rnit dem von A n n a h e i m  (&Me 
Berichte X, 975) durch Erbitzen von Resorcin rnit concentrirter 
Schwefelsaure gewonnenen Produkt identisch ist. Das an8 Salesaure 
unter Zusatz von Thierkohle umkrystallisirte Fluorescein hat die Formel 
C , , H I 2 O 5  + 3 H , 0 .  Im Exsiccator und bei Temperaturen iiber 
looo verliert es Wasser, ohne aber ein constantes Gewicht zu erreichen. 
Die alkalische LiSsnng fluorescirt wie die des gewiihnlichen Fluoresceins. 
Bromwasser bildet rnit der salzsauren Liisung das dem Eosin ent- 
sprechende Tetrabromderioat: 

:OH 

I m  Zuetand der Reinheit wird letzteres aus alkalischer Liisung 
durch Salzsiiure in  der Form kleiner rother Nadeln ausgeschieden. Die 
sauren Alkalisalze, erhalten durch Kochen der alkalischen Gsung  
mit iiberschiissiger Essigsaure, sind in Alkohol und Wasser schwer 
liislich , sie krystallisiren in braunrothen glanzenden Nadeln. Die 
sauren Salze des Calciums, Raryums und der Schwermetalle sind 
gleicbfalls krystallinisch; sie werden aus der AlkalisalzlBsung durch 
die Chloride gefiillt. An Farbekraft steht das Succinyleosin dem 
Phtaleosin nicht nach. Die Niiance ist ein wenig dunkler und auf 
Seide nicht so stark fluorescirend. Das, iibrigens gut krystallisirende, 
Nitroprodukt des Succinylfluoresceins ist kein Farbstoff mehr und 
fluorescirt n i c k  Aehnlich wie die zweibasischen SBuren verbalten 
sich die halogenisirten einhasischen, d. h. sie bilden mit Resorcin onter 
Austritt von HCI oder HBr und H,O gleichfalls Fluoresceine. 

Schotten. 

Ueber die vom Meeitylen sich ableitenden Sulfamin- und 
Orge&uren von Osca r  J a c o b e e n  (Ann. Chem. 206, 167-206). Den 
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vom Verfaaser in &en Berichten (XII, 604) mitgetheilten Thatsachen 
ist hinzuzufiigen: Daa o r  tho  a u  I f a m i  n m e ei t y l  e n s a u r  e C a1 ci u m 
[CgH,(CH&. SO,  NH,  . COa]a Ca+  5 H , O  ist sehr leicht liislich, 
ebenso dae N a t r i u m s a l z ,  welchea mit Eisenchlorid einen hellbraunen, 
rnit Bleinitrat einen flockigen amorphen, in Bleiacetat leicht loslichen, 
rnit Queckeilberchlorid einen weisaen, in der Hitze leicht liislichen, 
rnit salpetersaurem Queckeilberoxyd einen flockigen unliislichen, mit 
Silbernitrat einen in heiesem Waeeer etwas loslichen Niederschlag 
giebt. Bei tagelangem Kochen von Mesitylensulfamid mit Chrom- 
sffuregemisch enteteht neben der 0 -  SulfaminmesitylensHure Essigeiiure 
und in geringer Menge eine Sulfarninuvitinsiiure. 

Die Pa raa ul fam i n  m e a i  t y l e  n s li u r  e entsteht beim Eintragen 
einer Liisnng von 100 g Meeityleneulfamid nnd 50 g Kaliumhydrat 
(in 2 L heiesem Wasser geliist) in eine warme Loeung von 200 g 
Kaliompermanganat (in 3 L Wasser) und 12stiindiges Digeriren der 
Mischung bei 50-600. Daa eingeengte Filtrat wird mit so vie1 Salz- 
siiure versetzt, dase die Fliissigkeit nur schwach alkalisch reagirt, 
daa sich abscheidende, nnveriinderte Sulfamid abfiltrirt, mit iiberachiie- 
siger Sslesiiore das entetandene Oemenge von Ortho- und Parasiiure 
geallt, der Niederechlag in die Calciumealze iibergefiihrt, diese durch 
fraktionirte Kryetalliaation getrennt , wobei daa Salz der Paraslure 
zuerst krystallieirt und die SHure aus dem Salz in Freiheit geaetet. 
Viillig gereinigt wird sie dann dorch Umkrystalliairen aus heissem 
Waaeer. Ihr K a l  k s  a l e  enthiilt 2 R, 0 und kryatallieirt in 
glseglffnzenden, in kaltem Waseer mlissig liislichen Prismen. Das 
sehr loeliche Natriumsalz giebt mit Eisenchlorid einen braunen, mit 
Bleinitrat einen flockigen, in heiesem Wasser ziemlich liislichen, mit 
Quecksilberchlorid einen aus heiesem Wasser in Nadelsternen kry- 
stdisirenden, mit salpetersaurem Quecksilberoxyd einen ganz unliis- 
lichen, mit Silbernitrat einen aus vielem heissen Wasser in langen 
Nadeln krystalliairenden Niederechlag. 

Die oben erwiihnte S u l f a m i n u v i t i n s i i u r e  enteteht bei weiterer 
Oxydation sowohl der Ortho- als der Parasulfaminmeaitylenaiinre (je 
25 g unter Zusatz der erforderlichen Menge K, C 0 3  in 1 L Wasser 
geliist) mit 2 Th. Kaliumpermanganat bei 50-600, echlieeslich bei 
1000. Hierbei bleibt ein Theil der Sulfaminmeeitylenelure unveriin- 
dert , wiihreiid ein anderer Theil zu Sulfamintrimesineiiore oxydirt 
wird. Dae vom Mangansuperoxyd erhaltene Filtrat wird auf etwa 
1) L eingedampft n d  mit Salzeiiure ech  wach angesiiuert. Nach 
einiger Zeit scheidet eich Sulfaminmesitylenslure ab , wffhrend der 
Rest mit Aether ansgeschiittelt werden kann. Die Liisung wird 
weiter eingedampft, bis aie beim Erkalten znm halbfliiesigen Kryetall- 
brei eratarrt, dieaer mit dem gleichen Volum concentrirter Saleeffure 
eueammengerieben , wiederholt mit Aether ausgeechiittelt, der fast 
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reine Sulfaminuvitinsaure hinterllisst, und die salzsaore &sung weiter 
eingedampft. Es krystallisirt alsdann zuerst in rhombischen Tafeln 
oder Blattern saures sulfuvitineaures Kalium, zuletzt saures eulfamin- 
trimesinsaures Kalium in langen faserigen Krystallen , die durcb 
wiederholte Behandlung mit Salzsaure und Aether von Sulfaminuvitin- 
sliure befreit werden. Die S u l f a m i n u v i t i n s a u r e  scheidet sich steta 
ale A n h y d r o s i i u r e ,  C, H, N S 0 5 ,  aus, bildet kleine durchsichtige 
Prismenbiischel, iet schwer in kaltem und io ca. 20 Th. kochendem 
Wasser, ausserst leicht in Weingeist und Aether, wenig in Chloroform 
loslich und schmilzt bei 270-2720. Ihr B a r y t s a l z ,  C, H,NSO,Ba, 
ist eine in kaltem Wasaer ziemlich achwer losliche undeutlich kry- 
stallinische Masse, ihr neutrales K a l i u m s a l z ,  C,H,  N S 0 6 K 4 ,  bildet 
leicht losliche Nadeln, das s a u r e  Salz, C, H,NSO, K, ecbwer losliche, 
sternformig vereinigte lange Blat ter oder feine Nadeln. Daa A m m o- 
n i u  m s a l z ,  eine leicbt losliche Krystallmasse, gieht mit Eisenchlorid 
einon rehbrauueo, in  iiberschiissigem Ammoniaksalz, auch in grossem 
Ueberachuss des Fiillungsmittels rnit rothbrauner Farbe loelichen 
Niederschlag, mit Kupfersulfat einen hellblauen krystallinischen, mit 
Bleiacetat einen voluminosen amorphen , in heiasem M'asser loslichen 
und daraus krystallisirenden, mit Silbernitrat einen allmahlich kry- 
stallinisch werdendgn, eehr wenig loslichen, mit salpetersaorem Queck- 
silberoxyd einen ganz unloslichen Niederschlag. 

Das obenerwatinte s a u r e  s u l f u v i t i n s a u r e  K a l i u m ,  C,H,SO,K 
+ 2H, 0, iat ziemlich scbwer in kaltem, sehr leicht in lreissem Wasser 
loalich und krystallisirt in grossen Bliittern oder rhombischeu Tafeln. 
Durch Fallen mit Bleizucker und Zersetzen dee Bleistllzes mit Schwefel- 
wassers to!€' erhalt man die freie S u 1 f u vi t i n  s a u r e  , die an8 concen- 
trirter Losung auf Zusatz von etwas Schwefelsaure in derben spiessigen, 
sehr leicht liislichen und hygroskopischen Krystallen sich abscheidet. 
Sie iat waaaerfrei. Das B a r j u m s a l z ,  (C,H, S07)sBa3, bildet leichte 
Krystallkrusten. Bei 12.50 losen 100 Th. Wasser 3.23 Th. des Salzes, 
in der Hitze e twm weniger. Das neutrale K a l i i i m s a l z  bildet leicht 
liislicbe, harte, durchsichtige Kryatalle. Dasselbe giebt mit Eisenchlorid 
brauurotbe Farbung, mit Kupfersulfat erst beim Eochen einen blauen 
krystallinischen , mit Hleisalzen einen voluminiisen , beim Erhitzen 
krystallinisch werdenden , mit Bleiessig einen amorphen , mit Silber- 
nitrat einen in der Warme ziemlich leicht loslichen, mit salpetersaurem 
Quecksilberoxyd einen gelatinosen Niederschlag. (Das saure Kalium- 
salz giebt mit Eisenchlorid keine Piirbung , mit Kupfersulfat , Blei- 
dud Silbernitrat keine Fhllung, mit Bleiacetat einen allmahlich kry- 
stallinisch werdenden Niederschlag). Beim Schmelzen mit Kali geht 
die $Sure in O x y u v i t i n s a u r e  fiber. Diese Siiore, C,H,O,,  welche 
isomer ist der von J a c o b s  e n  friiher (Ann. C h .  196,287) beschriebenen, 
ist ein auch in  heissem Wasser sehr wenig liislichee, undeutlich kry- 
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atallinisches Polver, 18st sich sebr leicht in Weingeist, miissig leicht 
in Aether, kaum in Chloroform, erweicht bei '2800, echmilzt bei 
schnellem Erhitzen unter einiger Zereetzung bei 2900 und sublimirt bei 
vorsichtigem Erhitzen fast onzersetzt ale leichte, aus mikroskopisch 
kleinen derben Erystallen bestehende lockere Masse. Das Baryom - 
sale, c, H, 0, Ra, scheidet sich aos ziemlich concentrirter Lijsong ala 
warziggelatiniise Masse am, das Calciumsalz ,  C , H 6 0 s C & +  2H,O, 
bildet sehr leicht liisliche, dae s a u r e  Salz, (C, H, 0,)s Ca -I- 2H, 0, 
in der Eiilte miissig leicht Iiisliche Krystalle. Aua dem neutralen Salz 
entstebt dorcb Zockerkalkliisong dae basiache Salz, (C, H,O,), Ca3, 
ale amorpber, fast 0016BliCher Niederschlag. Das N a t r i n m s a l z  ist 
sehr leicbt liislich ond giebt mit Eisenchlorid io verdiinnter Liisung 
intenaive Rotbfiirbong, i n  concentrirter Liiaung einen braunrothen 
Niederscblag, mit Eupfersulfat einen apfelgriinen amorpben , mit 
Silbernitrat einen fast gelatioiisen , aus beissem Wasser in Nadeln 
.krystalliairenden, rnit Zinksulfat in der Kiilte keinen, in der Hitze 
&en krystallinischen , beim Erkalten sich wieder losenden Nieder- 
schlag. Mit Cadmiumsulfat giebt PS eioen in der Hitze leicht liislichen, 
rnit salpetereaorem Qoeckeilberoxyd einen gaoz unliislicheo Niederschlag. 
Der Dimethyl i i tber ,  C,H,O5. (CH,),, dorch Einleiten voo Salz- 
aiiuregss in die methylalkobolische Liisong der Sgure dargestellt ond 
durch Destillation mit Wasserdampf gereinigt, bildet grosse, spiessige, 
bei 1280 schmslzende Nadeln. Der Dii i thylather  bildet allmablich 
erstarrendeOeltropfen. Der Monlthylii ther,  C,H,0, .CgH5+H,0,  
scheidet sich nach dem Verjagen des Diiithylathera rnit Waaserdampf 
aria dem Riickstand in Nadeln Bus, die kaum in kaltem, acbwer in 
heiaeem Wasser sich Iiisen und mit Eisenchlorid intensiv purporrotbe 
Fiirbung geben. Das E a l k s a l z ,  (C9H,O5 .  CgH5)aCa, bildet feine, 
ziemlich schwer in kaltem, leicht in heieaem Wasser liisliche Nadela. 
Beim Erhitzen der Oxyoritinslore mit concentrirter Salzsiiore aof 
200-210° entstebt neben einer kleinen Menge eines Farbstoffs ein 
erstarrendes Kresol, dessen wHssrige Liiaung mit Eisencblorid schwach 
blaoe, dessen weingeistige Liisoog damit lebhaft grhne Farbung giebt 
und das beim Schmelzen mit Eali lediglich Galicylaiiure liefert. AUS 
der D i o r  t h ooxy u vi t i  n stiure hatte friiher J a c o  be e n ebenfalls bei 
gleicher Bebandlung Salicylsliure erhalten. Es hat aicb jetzt heraus- 
geatellt, dam das damals verwendete Prodokt nicht rein geweeen ist, 
dass neben der SalicylsHure (die damals iibersehene) Paroxybenzd- 
siiure und dasa bei Anwendong ganz reinen Materials lediglich Paroxy- 
benzogsffure entsteht. 

der Su 1 f a  m i  n t r i m e s  in s ii ur  e , 
c9 H, 0, . SO, NH, . K -+ 2H,0,  ist eine ziemlich echwer in kaltem, 
sehr leicht in warmem Waaser liisliche, langfaserige, weiche Krystall- 
masse. Mit Salzsiiore auf 200-210° erhitzt gebt ea in trime~iosauree 

Dae s a o r e  K a 1 i o m s a1 z 



Kalium iiber. Mit Eisenchlorid giebt es einen hellbraunen, mit 
Kupfersulfat einen hellblauen, in der Hitze ziernlich reichlich liislichen, 
mit Bleiacetat einen flockigen , rnit salpetersaurem Quecksilberoxyd 
einen amorphen unliislichen Niederschlag. Beim Schmelzen rnit Ka- 
liumhydrat liefert das Kaliumsalz die von 0 s  t beschriebene O x y -  
t r imes ins i iu re  C, H, 0,. Dieselbe giebt rnit Eisenchlorid nicht, 
wie 0 s t angegeben, dunkelrothe, sondern eine riithlichbraune, bei 

Ueber Pyridinbssen von O e c h s n e r  d e  Con inck  (Cmpt. T&. 

92, 413). Verfasser hat in Fortsetzung seiner Untersuchungen iiber 
die Produkte der Destillation von Cinchonin mit Ealiumhydrat die 
niedrig Riedenden Fraktionen des rohen Chinolins untersncht. In  den 
von 80-1 100 siedenden Antheilen, die haupteticblich aus Wasser 
bestanden, konnte eine kleine Menge Methylamin nachgewiesen 
werden. Fraktion 110-1300, welcbe nur gering war, enthielt eine 
kleine Menge eines L u t id  i n , dessen Chlorhydrat in sehr zerfliess- 
lichen Bliittern und dessen Platinsalz in feinen gelben Pliittchen 
krystallisirte. In  der bei 130-160° siedenden Fraktion war das ron 
A n d e r s o n  beschriebene Lutidin (Siedep. 165O) entbalten. Bei der 
Oxydation dieses Lutidins (33 g) rnit Kaliumpermanganat (146 g in 
6 L Wasser geliist) bei gewijhnlicher Temperatur entsteht erst nach 
mehrrnooatlichem Stehen Nicotinsaure C, H, NO,. Verfasser ist daher 
geneigt, dieses Lutidin als Aethylpyridin zu betrachten. 

Endlich sind auch die i n  geringer Menge neben den Pyridinbasen 
auftretenden neutralen Kiirper durch Ansschiitteln der stark ange- 
siiuerten Liisung rnit Aether nntersucht und aus ibnen durcb Fraktio- 
nirung eine bei 124 - 1250 siedendc leicht bewegliche Fliissigkeit 
C, HI,  0, isolirt wordcn, die bei der Verseifung Easigsaure lieferte 

Unterauchungen fiber das Stuppfett von 0 ui d o 0 o 1 d s c h mi e d t 
und M. v. S c h m i d t  (Monatsh. f. Chm. 2, 1-22). Bei der hiitten- 
miinnischen Verarbeitung der Quecksilbererze findet sich in den Queck- 
silbercondensationskammern neben dem Metall ein S t u p  p' ge- 
nanntes Produkt , welches, nachdem es mechanisch von anhaftendem 
Queckeilber befreit ist, zur Gewinnnng des in ihm bleibenden Queck- 
silbergebaltes nocb einmal in die Muffeliifen gebracht wird. Alsdann 
finden sich in den Kammern neben staubfiirmigem Stupp anch 
Klumpen einer zahen schmierigen Masse, das ,, S t u p p f e t t y, welches 
den Gegenstand der Untersuohnng bildete. Die Masse wurde zunhhst 
rnit Alkohol ausgekocht, der in Alkohol unliisliche, schwarze, schmie- 
rige Riickstand mit siedendem Benzol behandelt, worin bis auf einen 
geringen unorganischen Rest (Queckeilber, Schwefelquecksilber, Eisen, 
Mangan, Thonerde, Kalk, Magnesia, Gyps, Thon) sich Alles liiste, 
die Liisung verdampft, die zuriickbleibende dunkle Krystallmasse aus 

grosser Verdiinnung riithlichgelbbraune Farbung. Pioner. 

und daher Amylacetat war. Piooer. 
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grossen Mengen kochenden Alkohols umkrystallisirt und so bei 2480 
ecbmelzendee C h r y s e n ,  C,, H12, in weiesen Blattcben erhalteo. Der  
oben erwiihnte i n  kochendem Weingeist geliiste Antheil, die Haupt- 
menge des Stuppfetts, kryetallisirt zum Tbeil beim Erkalten, zum 
Theil beim Einengen der Liisung, wiibrend schliesslich eine dicke 
brauoe Fliissigkeit zuriickbleibt. D e r  krystallisirende Theil wurde 
durch sehr oft wiederholte fraktionirte Fiillung mit Pikrinsiiure (vergl. 
diese Berichte X, 2022) in  seine einzelnen Bestandtheile zerlegt. Die 
schwerstliisliche Pikrinsiiureverbindung vom Schmelzp. 222O zeigte 
sich ale die Verbindung des P y r e n s ,  C,, H,, , welches nach v6Iliger 
Reinigong bei 149-1500 schmolz, die zweite isolirte Pikrinsiiure- 
verbindung (Schmelzp. 1850) war die des I d r y l s ,  C ISHIO,  (Scbmelz- 
pnnkt 1 loo), die dritte Pikrinslureverbindung scbmolz bei 144O und 
war die des P h e n a n t h r e n s ,  C l Q A l 0 ,  (Schmelzp. 1000). Die unter 
140° scbmelzenden Antheile wurden mit Ammoniak zerlegt, destillirt, 
das  Destillat in  Pikrate umgewandelt und diese umkrystallisirt. So 
worden rein gewonnen A n t h r a c e n ,  und neben Phenanthren D i -  
p h e n y l ,  welche dorch Destillation mit Wasserdampf, wobei das  mit 
Pikrinsiiure sich nicht verbindende Diphenyl iiberging, von einaoder 
getrennt wurden. 

Das nach dem Abdestilliren des Weingeistes zuriickbleibende 
dicke Oel wurde fraktionirt, die aus den einzelnen E’raktionen sich 
abscheidenden Krysttrlle theils dnrch die Pikrate, theils fiir sicb durch 
Umkrystallieiren gereinigt und die iiligen Antheile durch sorgfgltiges 
Fraktioniren und durch die Pikrate i n  die einzelnen Verbindongen 
zerlegt. So wurden gewonnen: N a p h t a l i n ,  D i p h e n y l ,  D i p h e -  
n y l e n o x y d ,  CI2 FX, 0, (Schmelzp. 80-810, Schmelzp. des Pikrats, 
C,,H,O.C, H,N,O,, 94O), A c e n a p h t e n ,  C l a H l o ,  (Schmelzp. 94O, 
Schmelzp. des Pikrats 1600), C h i n  o 1 i n , dessen PI a t  i n s a I z rnit 
2 H2 0 krystallisireud gefunden wurde uod dessen Pikrat bei 203O 
schmolz, M e t h y l n a p h t a l i n  und A e t h y l n a p h t a l i n .  Die relativen 
Mengenverhiiltnisse dieser Sto5e waren uiigefiihr (in Proc.) : Chrysen 
0.1, Pyren 20.0, Idryl 12.0, Anthracen 0.1, Phenanthren 45.0, Di- 
phenyl 0.5, Acenaphten 0.003, Naphtalin 3.0, Methylnapbtalin 0.005, 
Aethylnaphtalin 0.003, Diphenylenoxyd 0.3, Chinolin 0.003, Mineral- 
beetandtheile 0.5. Pinnsr. 

Ueber eine Tetrahydrooinohoninssure v. H. W e i d e l  (Monalslr. 
f. Chem. 2, 29). Erhitzt man 20 g Cinchoninslure, der man 10 g Zinn- 
chloriir zugesetzt hat, mit 28 g Zinn und etwa 100 g concentrirter 
S a l z s b r e ,  bis die erst auftretende orangegelbe Farbung wieder ver- 
schwunden ist, dampft anf dem Wasserbade ein und entfernt aus dem 
wieder in  Wasser geliisten Riickstand das  Zinn durch Schwefelwasser- 
stoff, so krystallisirt nacb dem Eindampfen des Filtrets bis aum 
diinnen Syrup das C h l  o r h y d r a t  der T e t r a b y d r ocin ch oni n 8 aur e, 
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C l 0 H l I N O 2  . HC1 + l + H 2 0 ,  in monosymmetriscben, stark glgneenden 
Tafelu, die leicht in Wasser, auch in Weingeist sicb liisen und in 
wassriger Lijenng mit Eisencblorid eine braungriine F i rbung geben. 
Die Farbe wird sllmahlich griin und verschwindet nach liingerem 
Stehen. Das P l a t i n s a l z ,  ( C , , H l 1 N O 2 .  HCI),PtCl,, bildet dunkel- 
gelbe, aus kleinen Blattchen bestehende Krusten. Die Losung der 
freien Tetrahydrocinchoninsaure farbt sich beim Abdampfen dunkel. 
Mit Ea lk  destillirt liefert sie anscheinend Tetrahydrochinolin. End- 
lich giebt sie mit wassereutziehenden Substanzen unter Koblensiiure- 
und Wasserabspaltang basiscbe , den Chinaalkaloiden abnliche Pro- 
dukte. 

Ueber ein neues Derivat der GaUusa&ure und deesen An- 
wendung m Bestimmung der gebundenen Kohlene&ure v. Job. 
O s e r  u. W i l h .  K a l m a n n  (Monatsh. f .  Chemia 2 ,  50-56). Die 
friiher (die86 Bm'chie IX, 135) von Oser und F l o g 1  bescbriebene, 
durch Oxydation der Gallussiiore rnit Kaliumpermanganat zu erhal- 
teude Siiure C, , H, 0, , welche sie jetzt T e t r a  h y d r o e  I 1  ags ii u r e  
nennen, wird durch Scbrnelzen mit 5 Theilen Ealiumhydrat, his eine 
Probe mit Schwefelsaure einen griinlichgelben Niederschlag giebt, in  
eine aus heissem Wasser umzukrystallisirende isomere Siiure C, 4H1 ,Os 
verwandelt. Dieselbe wird durch Erhitzeu im Wasserstoffstrom auf 
2000 nicht veriindert, bpi 200-220u beginnt sie schwach zu subli- 
miren und zersetzt sich oberhalb dieser Temperatnr. Sie ist sehr 
schwer in kaltem, leichter in kochendem Wasser, i n  Alkohol und 
in  Aether liislich, giebt in wzssriger Lijsung rnit ISisencblorid roth- 
braune, mit Eisenvitriol olivengriine Flirbong und mit alkoholischer 
Bleizuckerlosung einen gelbgriinen, rasch dunkelbraun werdenden 
Niederschlag. Setzt man zu der in Wasser aut'geriihrten Saure Kali- 
oder Natronlauge, so tritt Anfangs nur Liisung rnit olivengriiner Far- 
bung ein, sobald aber  das  Alkali im Ueberschuss vorhanden ist, fiirbt 
sich die Lijsung, besonders schnell beim Schiitteln mit Luft, carmin- 
roth. Diese rothe LSsung besitzt grosses Farbungsvermogen , wird 
durch Kohlensiiure durcbaus nicht modificirt, schliigt aber auf Zusatr 
verdfinnter Salzsaure oder Schwefelsaure bei geringstem Saureuber- 
schuss in gelb um. Verfasser empfehlen daher die Same ale Iudicator 
bei der  Titrirung von Soda und Pottasche. Da die erwahnte Roth- 
fiirbung auch durch Calcium- und Magnesiurncarbonat hervorgebracbt 
wird, SO eignet sich die Substanz namentlich zur Hestimmung der ge- 
bundenen Kohleusanre in  Wiissero. Piunsr. 

Untersuahungen uber Kynurensaure v. M. K re t s c h y (Monatsh. 
f. C%m. 8 ,  57-85). Der in diesen Berichten XII, 1673 gegebenen 
vorlaufigen Mittbeilung ist hinzuzufiigen: Die Kynorensiure kryetallisirt 
i n  anscheinend rhombischen Prismen, hat  die Zusammensetzung 
Cl H, N 0, + H a  0, schmilzt unter leicbtem Schaumen bei 257-258O, 

Pinner. 
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ist kaum in kaltem, sehr schwer in heissem Wasser liialich (1000 Theile 
Waeser lbsen bei 99.6O 0.9 Tbeile), leicht in Alkalien und Alkali- 
carbonateo. Das B a r y u m s a l e ,  (C,oH,N03)aBa + 4+ H 2 0 ,  kry- 
stallisirt in Schiippchen oder Nadeln und ist schwer in kaltem, leichter 
i n  heissem Wasser Ioslich, das Ca lc iomsa lz ,  (C,oH,N0,)9Ca 
+ 2 Ha 0, bildet feioe, seidengliinzende Nadeln und iat in heissem 
Wasser leichter liislich ale das Barytsalz, das K u p f e r e a l z ,  
(C, H, SO3),  Cu + 2 Ha  0, ist ein gelblich griiner, krystallinischer, 
auch in hei8sem Waeser sebr schwer loslicber Niederschlag, d m  
S i lbe r sa l z ,  C,,H,NO,Ag + Ha03 ein wciaser, kaum liislicher 
Niederschlag, das Ammoniumsa lz ,  C l 0 H 6 N O 3 .  NH,, ist sehr 
leicht in Wasser liislich, das Ka l iumsa lz ,  Cl0H,NO3K + 2 H 2 0 ,  
bildet sehr leicht verwitternde und leicht losliche, eeidengliinzende 
Nadeln. - Das durch liiugeres Erhitzen der Kynurensiiure bis eor 
Schmelztemperatur durch Kohlenstiureabspaltung entstehende Kyn urin,  
C, H, NO, bildet farblose, gliinzende, monosymmetrische, wasscrfreie 
Prismen, oder (bei schuellem Auskrystallisiren) 3 H, 0 enthaltende, 
rasch verwitternde Nadeln, ist wenig in kaltem Wasser (0.477 Theile 
in ,100 Theilen Wasser bei 15O), leichter iu  kaltem Alkohol, sebr 
leicht in  warmem Wasser und Alkohol loslich, schmilzt bei 2010, er- 
sttrrrt bei 160°, zersetzt sich bei versuchter Destillation, schmeckt 
bitter und giebt mit Eisenchlorid schwach carminrothe, mit Eisen- 
vitriol echwtrch gelbliche, mit Mi 11 o n’s Reagenz allmiihlich ioteosiv 
gelbgriine Farbung. Das s a l z s a u r e  Salz, (C,H,NO), .HCI i- 2H20 ,  
scheint wenig besttindig zu sein und bildet grosse, monosymmetrische 
Prismen oder stark glanzende Nadeln, das P l a t i n s a l z ,  (C,H,NO 
.HCI),PtCI, + 2 H 2 0 ,  ist ein gelber, schwer in Wwser, etwas 
leichter in Weingeist liislicher Niederschlag. Acetylchlorid reagirt 
leicht auf Kynurin und erzeugt eine durch Wasser zersetzbare Ver- 
bindung. (Die Kynurensiiure wird durch Essigsiiureanhydrid unter- 
halb 1400 nicht veriindert, oberhalb 140° erleidet sie tiefer greifende 
Veriinderung.) Ein Gemisch von Pbospborpentachlorid (2 Theile) und 
Phosphoroxychlorid (6 Theile) liefert rnit Kynurin (1 Tbeil) eiu Chlor- 
substitut, welches leicht. zersetzlich ist und von welchem das P l a t i n -  
doppe l sa l z ,  (CgH, ClNO. HCI), . PtCI, + 2 Ha03 analysirt wurde. 
Mit Zinkstaub deetillirt giebt Kynurin Cbinolin, rnit Nstriurnamalgsrn 
behandelt einen gelben , in Natroolruge uuldslichen , schon bei 1000 
etwas Biicbtigen Korper C16H20 NSO,. - Schliesslich wird die An- 
sicht ausgesprochen, dass die namentlich bei reichlicher Fleisch- 
Wtterung in etwae groseerer Menge im Hundeharn auftretende Kyn- 
urensiiure vielleicht ihre Entstehung dem Zerfall der Eiweisskiirper 

Ueber ein Glycosid aus dem Epheu von L. V e r n e t  (Compt. 
rend. 92, 360). Verfasser hat auf folgendem Wege aus dem Epheu ein 

verdanke. Pinner. 

Rerichre d. D. chsm. Gesellschdt. Jahrg. XIV. 45 



Glycosid isolirt. Die eerstossenen und mit Wasser erschiipften Bliitter 
werden mit Weingeist ausgezogen, der Auszug zur Trockne v e r  
dampft, der Riickstand mit kaltem Benzol behandelt und der unge- 
16ste Theil in kochendem Aceton geliist. Beim Erkalten scheidet 
sich das Glycosid ab ond wird nach dem Waschen mit Aceton ans 
Weingeist umkrystallisirt. Es bildet farblose, seidengliinzende Nadelo 
von schwach siissem Geschmack, schmilzt unter schwacher Farbung 
bei 2330, ist unliislich in Wasser, Chloroform und Petroleum, sehr 
wenig in der Klilte, leichter in der Hitze liislich in Aceton, Benzol 
und Aether, am besten in kochendem Weingeist, leicht liislich in 
heissen Alkalien. Seine weingeistige Liisung dreht nach links 
[ a ] ~  = -47.5O bei 22O. Es reducirt nicht alkalische Kupferlasung, 
wobl aber nach der Behandlung mit verdiinnter SchwefelsHure. Mit 
4procentiger Schwefelslure im Wasserbad erwarmt liefert es 28.3 pCt. 
eines beim Verdonsten seiner weingeistigen Lasung in durchsichtigen, 
eiemlich voluminiisen Rrystallen anschiessenden Zuckers, der durch 
Hefe nicht in Gfhrung versetzt wird und dessen wfssrige Liisung 
frisch bereitet das Rotationsvermiigen [a]” = + 98.580, nach 24 Stunden 
+ 76.2O besitzt. Neben dem Zucker scheidet sich ein bei 278-2800 
schmelzender, farb- und geschmackloser Riirper ab, der dieselbe Lbs- 
lichkeit besitet, wie das Glycosid, nur i n  Weingeist weniger loslich 
ist und nach rechts dreht ([a10 = + 42.6O). Er besitet die Zu- 

Untersuohungen iiber die Wureel von Rhinacanthus com- 
munis von P. L ibor ius  ( P h u m .  Zeitschr. f. Rwsl. 1881, 98-111). 
Die Wurzel enthielt ausser den gewiihnlicben Pflanzenbestandtheilen 
in den alkoholischen Auszog iibergehendes Rh inacan  th i  n ,  einen 
harzigen , kirschrothen , stickstofffreien Kiirper, dessen alkoholische 
Liisung durch Alkali roth, durch Sauren griingelb gefarbt wird. 

sammensetzung C,,H4,06, das Glycosid C,,H,,O,,. Pinner. 

Mylius. 

Beitrag eur Kenntniss der japanisohen Belladonnawursel 
(Soopolia Japonica) von A. Langgaa rd  (Arch. Pharm. XV, 135 
bis 138). I n  der Wurzel wurde ein aus saurer Liisung in Chloro- 
form iibergehendes und ein aus alkalischer Liisung darin iibergehendes 
Alkaloid gefunden. Die analytischeo Reaktionen des letztern und 
seine mydriatische Wirkung machen es wahrscheinlich , dass dasselbe 
At rop in  oder eine demselben nrbe steheode Base ist. Das erste, 
ebenfalls mydriatische Alkaloi‘d wird nach dem japanischen Namen 
der Wurzel, Roto, Rotoin genannt. Mplius. 
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Physlologische Chemie. 
Zur Kenntniss der Oxydation aromatisoher Snbstansen im 

Thierkiirper von C. P r e n s s e  (Zeo’tschr. phygol. Chenaie 5 ,  57-66). 
Werden aromatische Kiirper von isomerer Zusammensetzung an Thiere 
verfiittert , so erfahren sie keine gleichartige Oxydation wie durch 
Experimente mit den drei Kresolen gezeigt wird. Das Parakresol 
geht nach Baumann’s  Beobachtungen zum Theil in ParoxybeozoB- 
sliure iiber, zum Theil wird es ale Parakresolschwefelslnre ausgeschieden. 
Die Menge der nach Fiitterung von 1 5 g  Parakresol im Harn ge- 
fundenen ParoxybenzoEsture betrug l .5 g. Aus Orthokresol bildet 
sich k e i n e  S a l i c y l s a u r e ,  sondern es wird zu einem Theil in Hydro- 
toluchinon omgewandelt, zum anderen Theile rer lbst  es den Korper 
ale Orthokresolschwefelsaure. Das Metakreaol erleidet keinerlei Oxy- 
dation, sondern wird lediglich ale Aetherschwefelsaure ausgeschieden. 
Von den analogen Bromtoluolen wurde die Para- und die Orthover- 
bindung auf ihr Verhalten im Thierkiirper gepriift. Beide gehen in 
die entsprechenden Hippursauren iiber ; eine Einfiihrung einer Hydroxyl- 
groppe in  den Benzolkern des Orthotoluol, wie es bei Fiitterung von 
Orthokrssol geschieht, findet nicht statt. Brom in anorganischer Ver- 
bindung, welche auf eine vollstiindige Oxydation der Bromtoluole 
schliessen lassen wiirde, ist im Harn nicht gefunden worden. 

PreUWt.. 

Ueber die Bedeutung der anorgaaiaohen Salee flir die Er- 
nshrung des Thieree von N. Lunin  (Zeitschr. physiol. Chem.5,31-39). 
Nach den Untersuchungen For s t e r ’ s  (Zeitschr. j .  Biologie 9) gehen 
Thiere, welche mit Starkemehl, Fett nnd aschefreien Fleischriick- 
stiioden gefiittert werdeo, schnell zu Grunde. F o r s t e r  schlieest da- 
raus, dass dem Thierkiirper zu seiner Erhaltnng gewisse Salze in 
bestimmter Menge zngefiihrt werden miissen, wenn er nicht durch 
Verarmung daran zu Grunde gehen soll. L o n i n  stellte iihnliche 
Fiitterongsversuche an. Er gab Mliosen ein Gemisch von Rohrzucker 
nnd dem Coagulam der stissen Milch, welches durch Fallung der- 
selben mit Essigsaure dargestellt und mit Wasser ausgelaugt war. Der 
Aschengehalt betrug 0.052 - 0.08. Zum Trinken worde destillirtes 
Wasser verabreicht. Die Mause starben innerhalb 11-21 Tagen. (Er- 
hielten sie nur destillirtes Wasser, 80 gingen sie schon innerhalb 3 
bis 4 Tagen eo Grunde). Wurde dem vorgenannten Futter eur 
Siittigung der ans dem Schwefel des Casei’n gebildeten Schwefelsiiure 
eine aqoivalente Menge kohlensaures Natron zugemischt, so dass sich 
das saure Salz bilden konnte, so verendeten die Mause spater (inner- 
halb 16 - 36 Tagen), bekamen sie statt dieses Salzes Chlornatrium 
enm Fatter, so starben sie innerhalb von Zeiten, wie wenn sie kein 

45 * 
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Sale erhalten hiitten. Wurde dem Casein Fett, Rohrzucker und siimmt- 
liche Salze der Milch in geeigneten Mengen zugefiigt, so lebten die 
Manse nicht llnger als 20-31 Tage. Versuche rnit kohlensaurem 
Eali resp. Chlorkalium, welchen Kemmer ich  (P/lzZger’s Arch. 2, 79) 
eine griissere Bedentung bei der Erniihruug znschreibt, als den ent- 
spreohenden Natronsalzen, ergabcn lhnliche Resultate. Bus dieeen 
Versuchen geht hervor, dass die aus den Albuminstoffen gebildete 
freie Schwefelsaure in erster Linie dem Thierkiirper gefahrlich wird. 
In einer zweiten Vereuchsreihe wurden nebeu dem Casein, Fett und 
Rohrzucker den Mfiusen sammtliche Milchsslze in geeigneten Mengen 
geboten; aucb damit gingen sie innerhalb 20-31 Tagen zu Grunde. 
Da nun aber Manse rnit reiner Milch beliebig lange erhalten werden 
kiinneo, SO schliesst L u n i n  dass in der Milch ausser Casein, Albumin, 
Fett, Zucker und Salzen noch andere Stoffe enthalten sein miissen, 
(wie das Lecithin) welche zur Unterhaltung des Lebens nothwendig 
sind. Preusse. 

Ueber dae Vorkommen von Eben nsch Blutextravaeationen 
von A. J. E n n k e l  (Zeitschr. phys. Chem. 5 ,  40-56). Blutexlravasate 
verschwinden auf die Weise, dass die organischen Kiirper derselben 
aufgesogen werden und dass das in den Blutkiirperchen enthaltene 
Eisen, sofern jene nicht unverandert in  die Saftemasse aufgenommen 
werden, an Ort und Stelle zuriickbleibt. Dementsprechend enthalten 
jiingere Extravasate weniger Eissn als &here. In zwei, einige Wochen 
alten Blutergiissen fand K u n k e l  1.7 pCt und 4.6 pCt. Eisenoxydhydrat, 
in einer ganz alten Cyste 10.3 pet. Nach einer Einspritznng voo 
milchsaurem Eisenoxydul konnte wohl das Eisen am Ort der Appli- 
cation, nicht aber die Milchsiiure aufgefunden werden. Die Verhin- 
dung, in welcher das Eisen abgelagert wird, ist die des Eisenoxyd- 
hydrate, wie das mikroskopische Aussehen und die chemieche Reaktion 
erweist. In einem Anhange bespricht Verfasser das Verhalten der 
AlkaloYde im Thierkiirper, welche in gewissen Organen liingere oder 
kiirzere Zeit zuriickgehalten werden ( Jacques ,  H e g e r ,  dz‘ese Beriohte 
XIII, 1482). Die AlkaloYde zeigen hierin gewisse Analogien mit dem 
Eisen, welches wie bekannt in driieigen Organen, entfernt von der 
ersten Ablagerungsstelle, mittelst des Lymphstromes deponirt wird. 
Bei den Alkaloiden veranlassen vielleicht unliisliche Verbindungen 
rnit den Eiweisskiirpern (Rossbach)  ihr iaogeres Verbleiben in den 

Ueber die durch Phosphorwolfiamsaure fStUbaren Substamen 
desHarns von Franz Hofmei s t e r  (Zeitschr.phy&ol. Chem.5,67-74). 
Grosse Mengen Hundeharns (nicht unter 10 Liter) werden mit +b ihres 
Volums concentrirter Salasiiure urrd darauf rnit Phosphorwolframeaure 
so lange versetet, als noch ein Niederechlag entsteht. Der Nieder- 
schlag wird zuerst rnit verdiinnter Schwefelsaure (5 : 100 Wasser) bis 

genannten Organen. Preusse. 
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znr viilligen Entfernung des Chlors gewaachen, dann mit Barytwaaeer 
zum diinnen Brei angeriihrt, zum Kochen erhitzt und rnit Barythydrat 
bis znr atark alkalischen Reaktion versetzt. Das Filtrat wird mit 
Kohlensinre vom iiberschiissigen Baryt befreit, filtrirt, eingeengt und 
noch warm rnit SalzaEiare versetzt. Der darauf entstehende Nieder- 
echlag ist K y  n ur en  8 a u  r e; die von derselben abfiltrirte Fliissigkeit 
wird wiederum rnit Phosphorwolframaiiure versetzt, mit Schwefelsiinre 
gewaachen nod rnit Baryt wie oben behandelt. Aua der vom iiber- 
echiissigen Baryt durch Einleiten von Kohlensinre nnd Filtriren ge- 
trennten Fliissigkeit fHllt Chlorzink K r e a t i n i n c h l o r z i n k .  I n  der 
vom Chlorzink abfiltrirten, rnit Ammoniak und ammonikalischer Silber- 
liisung veraetzten L6sung entatand kein Niederschlag. Xanthinbaeen 
waren somit in nachweisbarer Menge nicbt vorhanden. In Menschen- 
barn, welcher auf dieselbe Weise behandelt war, fand sich keine 
Kynnrensiiure oder h6chstens Spuren davon ; dagegen wurde Kreatinin 
und Xanthin nachgewiesen. Die Liislichkeit der rnit Phoaphorwolfram- 
&re gebildeten Verbindung der Kynurenshre in Wasser ist eehr 
gering: nach 24stiindigem Stehen bildete sich noch ein Niederschlag 
aus einer Usung, welche T6& dsr Saure enthielt. Auch daa 
Kreatinin fiillt noch am Liisungen mit einem Oehalt von T& nach 
24 Stuuden, wenn znm Anaiiuern eine starke Mineralsiure benntzt 
wird; wendet man Essigshre an, 80 gelingt die Abscheidung nur aue 
concentrirten Liisungen. Diese Eigenachaft lHsst sich beim Nachweise 
von Peptonen im menschlichen Ham, welche ebenfalls rnit Phoaphor- 
wolframssure einen Niederscblag geben, und zur Trennnng der- 
selben rom Kreatinin verwerthen. Man versetzt den Harn rnit 
%concentrirter Essigaiiure und fiigt phosphorw olframsaurea Natron hineu, 
eine milchige Triibung deutet die Gegenwart von Pepton an, das im 
Niederschlage mit Mil I ons Reagens und mit der Biuretreaktion weiter 

Ueber eine duroh Kaliumhypermanganat am Hiihnereiweise 
erbaltene stickatoff- und eohwefelhaltige unkrystallieirbare Same 
von E. Briicke (Afonatsh. f. Chem. 2, 23). Wird Hiibnereiweies rnit 
concentrirter Kalinmpermanganat16sung versetzt und von Zeit zu Zeit 
rnit Wasser benetztes Raliumpermanganat hinzogefiigt, bis dasselbe 
kanm noch reducirt wird, alsdann mit heissem Wasaer die Masse ver- 
diinnt und filtrirt, so wird durch SEiuren ein amorpher Niederschlag 
erzengt. Dieser Niederschlag, welcher, wie in  einer Nachschrift an- 
gegeben iet, ein Gemenge zweier Subatanzen ist, wird in eeinen 
Reaktionen beschrieben, indem Verfaaser die Chemiker auf die ein- 

nachgewiesen wird. Preuese. 

gehende Untersnchung desselben aufmerksam macht. Pinner. 
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Unterauchung deE 

Analytische Chemie. 

Bieres euf fremde Bitteretoffb von D r a ge  n - - 
dorff  (Pharm. Zeitachr. f. Rwrsland 1881, No. 3 und 4). Verfasser 
hat den bereits (im Archiu f. Pharm. XX, Jahrg. 1874, Apldlhef) 
publicirten Gang der Bieranalyse auf Grundlage der von ibm in 
Oemeioschaft mit Kub ick i ,  J u n d z i l l ,  und besonders mit Mepke 
ausgefiihrten Versuche 1) folgendermassen modificirt: 2 Liter Bier 
werden zur Vertreibuug der Kohlenslure auf dem Wasserbade erhitzt 
nnd bis auf circa die Ffalfte eingedampft; darauf wird die noch heisse 
Fliisaigkeit zur Ausfiillung der Hopfenbitterstoffe mit einer an Blei- 
oxyd sehr reichen Bleiessigliisung versetzt. Die Fiillung kann auch 
rnit gewiihnlichem Bleiessig und Ammoniak bewerkstelligt werden. 
Der Bleiniederschlag wird so schnell wie rniiglich filtrirt und dabei 
vor der Einwirkung der Luftkohlensfure, welche ihn wiederum zer- 
setzt, geschiitzt. Ein Auswaschen ist nicht nothig. Aus dem Filtrate 
wird das iiberschussig zugeaetzte Blei durch die erforderliche Menge 
Schwefelsiiure gefiillt; Oelatinezusatz vor dem Versetzen mit Schwefel- 
siiure bewirkt eiu scbnelles Sedimentirrn des Bleisulfats. Das Filtrat 
vom Bleisulfatniederschlag darf bei eiuem uuverfiilechten Biere nicht 
mehr bitter schrnecken; dasselbe wird mit so vie1 Ammoniak versetzt, 
dam alle Schwefelsaure und ein Theil der Essigsaure neutralisirt 
werden und darauf auf 250-300 cc eingedampft. Man setzt aladann 
zur Ausfallung ron Dextrin 4 Raumtheile absoluten Alkohols hinzu, 
filtrirt oach 24 Stunden und destillirt den Alkohol ab. Der sauer 
reagirende Riickstand wird successive mit Petroleumather (33-36* C. 
Siedep.), Beozol uod Chloroform ausgeschiittelt und die Ausschiitte- 
lung in derselben Reihenfolge wiederholt , nachdem die Fliissigkeit 
durch Ammoniak alkalisch gemacbt worden war. 

Bei re inem Bie re ,  auo Malz und Hopfen bereitet, hinterlassen 
die drei genannten Lijsungsmittel geringe, kaum bitterlieh schmeckende 
RiickstHnde mit wenig charakteristischen Reaktiooeo (AlkaloPdreak- 
tionen). 

Wermu th: PetroleumHther nimmt das iitherische Oel und einen 
Theil des Bitterstoffes au f ;  letzterer geht auch in Benzol und Chloro- 
form fiber; concentrirte Schwefelsiiure lost ihn braun, die Lijaong 
wird violett. Im Uebrigen giebt der Riickstand der Extraktionen die 
Reaktionen dee Absynthins. 

1) Knbicky:  Beitrgge zur Ermittelung fremder Bitterstoffe im Biere. Dim. 
Dorpat 1873. J u n d z i l l :  Ueber Ermittelung einiger Bitterstoffe im Biere. Dim. 
Dorpet 1878. Drsgendorff :  Die Herbstzeitlose im Bier; Frankfurt, Adelrnann 
1877. Mey ke: BeiMge eur Ermittelung einiger Hopfensnrrogate im Biere. 
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Ledum p a l u s t r e  (Porsch): Petroleumather entzieht das cbarakter- 
istisch riechende, atherische Oel. Benzol und Chloroform nehmen 
amorphe, bitterschmeckende Massen auf, welche mit verdiinnter 
Schwefelsaure (1 : 10) gekocht, den Geruch nach Ericinol entwickeln. 

Menyan t h e s  t r i fo l i a t a  (Bitterklee): Benzol und noch besser 
Chloroform entziehen das Menyanthin (von charakteristischem Ge- 
schmack). Der Verdunstungsriickstand entwickelt beim Erwiirmen 
mit verdiinnter Schwefels&ure den Geruch des Menyanthols. 

Qu as s i  a: Benzol, namentlich Chloroform nimmt reichlich Quas- 
sin auf. 

Colchicumsaamen:  Benzol und namentlich Chloroform extra- 
hiren sowohl aus saurer, wie alkalischer Liisung das Colchicin und 
Colchicei'n , von bitterem Geschmack und charakteristischem Verhal- 
ten zu Schwefelsaure und Salpeter. Die gelbe Liisung der Bittep 
etoffe in concentrirter Schwefeleiiure wird auf Zusatz von Salpeter 
violett, blau und spater griin. Setzt man zur Liisung in Salpetereiinre 
(1.30 specifisches Gewicht), welche ebenfalls die letzteren k'arben- 
reaktionen bewirkt, nach dem Abblassen Ralilauge zu, so stellt sich 
eine kirsch- bis blutrothe Farbung ein. Um andere Bestandtheile dea 
Riickstandes, welche die Farbenreaktionen stiiren kiinnen , zu beseiti- 
gen , empfiehlt es sich, den Riickstand in heissem Waeser zu liisen, 
mit Chloroform zu schiitteln und diese Operationen iifters zu wieder 
holen. Oder man fallt das Colchicin aus der wasarigen Liisung 
dorch Tannin und eetzt es daon durch Bleioxyd wicder in Freiheit. - 
Derjenige normale Bierbestandtheil, welcher in seinen Reaktionen dem 
Colchicin iihnelt (vergl. G e l d e r n ,  Arch. f. Phamn. Bd. IX (1876) p. 32; 
D a n n e n b e r g ,  ibid. Bd.VIIJ(l876) p.411 u. Bd.X (1877) p.97, Griess- 
may e r  , Dingl. pol. J .  Bd. 212, 67) kann nach dieser Isolirungsmethode 
eu Irrthimern nicht Anlass geben. 

Kokke l skorne r  (Cocculi indici): Durch Chloroform, noch 
leichter durch Amylalkohol wird das Pikrotoxin ausgeschiittelt. Der 
Riickstand reducirt alkalische Eupferliisung und wirkt auf Fische 
giftig; man muss ihn, um mit ihm Farbenreaktionen anstellen en 
klinnen, erst in warmem Waseer h e n ,  filtriren und'das Filtrat mit 
Chloroform ausschiitteln. Sobald nach dieaer mehrmals wiederholten 
Operation der Riickstand der Chloroformausschiittelung krystalliniach 
erscheint, wird aus Alkohol nmkrystallisirt. Das SO gereinigte Pikro- 
toxin giebt mit Salpeter nnd Schwefelsaure und daraof mit Natron- 
lauge versetzt eine ziegelrothe Farbenreaktion (La n g l  e y ' 8  Reaktion). 

Co loqu in ten :  Das Colocpthin geht in Chloroform iiber; es 
schmeckt bitter, ldst sich in concentrirter Schwefelsiiure roth , in 
Friihde's Reagens (0.01 g Natriummolyhdat in 1 cc reiner concentrir- 
ter Qchwefelsffure) violett anf. 
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Weidenrinde:  das Salicin wird durch Amylalkohol ausgeschiittelt 
nnd wird durch Ueberfiihreu in salicylige Siiure nachgewiesen. 

S t r y c h n i n ,  A t rop in  und  Hyoacyamin  werden durch Benzol 
and Chloroform dem Biere am leichtesten aus ammoniakaliecher 
Liieung entzogen. Zum Nachweia der A108 darf das Bier nicht 
rnit basischem, sondern muss mit neutralem Bleiacetat behandel t 
und spiiter rnit Amylalkohol ausgeschiittelt werden. Der Riick- 
atand dieser Aueechiittelnng muss den charakteristischen Alogge- 
achmack besitzen und beim Behandeln mit Salpetersiiure eine Maese 
geben, welche mit Kalilauge und Cyankalium erwarmt, sich blutrotb 
fiirb t. l )  

En z i a n :  Auch bier muss man zur  Fallung der Bitter- 
stoffe des Hopfene neutralee Bleiacetat anwenden. Nach Entfernuiig 
des Bleies aus dem Filtrate durch Schwefelsiure wird eur Sprupcon- 
sistenz verdunetet und der rnit Salpetersfure angesiuerte Rijckstand 
dialysirt. Das nentralisirte Dialysat wird mit neutralem Bleiacetat 
vereetzt, aus dem Filtrat davon das Enzianbitter mit basischem Blei- 
acetat und Ammoniak gefillt, der Niederschlag ausgewaschen und 
rnit Schwefelwaseerstoff zersetzt; die Fliissigkeit wird nach dem Fil- 
triren rnit Benzol und Chlorofnrm ausgeechiittelt. Das so isolirte 
Enzianbitter muss sich in wassriger Liisung mit Eisenchlorid braun 
fgrbeo, aber darf durch dasselbe nicht gefallt werden. 

P ik r ins i iu re :  Die bei der Behandlung des Bieres rnit Bleiacetat 
restirenden Fliissigkeiten zeigen nach Entfernung des Bleies durch 
Schwefelsiiure eine gelbe Farbe and besitzen einen bittern Geschmack. 
Verfasser verweist zum Nachweis der Pikrinsiiure auf die Abhand- 
lungen von B r u n n e r  (Archiwf. Phurm. Bd.XII (1872) 343) und von 
F l e c k  (Corresp. d. Vereine.9 anal. Chem. 1880, No. 11). - Nach diesen 
Methoden lassen sich alle genannten Hopfensurrogate nachweisen, 
selbst wenn dieselben der Wiiree vor der Gabrung zugesetrt worden 
wareu. Prosknuer. 

Chemiaohe Untersuchung der Hroswithequelle und Wilhelms- 
queue des Hemog-Ludolfsbades bei GCanderaheim von R. O t t o  
und H. B e c k u r t s  (Arch. Phum. XV, 115-134). Ee wurden folgende 
Gehalte in 1OOOg Wasser gefunden: 

I )  Ueber den Nachweis der Aloe siehe B o r n t r l g e r :  diem Bericbte XIII, 
1040 und Dragendorff:  Ermittelnng von Giften. 2. Aufl., 144. 
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Hroewitba-Qaelle 
Calcinmcarbonet . . . . .  0.2385000 
Calciumsulfat . . . . . .  1.2366000 
Magnesinmcarbonat . . . .  0.00?0700 
Magnesinmsulfat . . . . .  0.5280900 
Natrinmchlorid . . . . .  13.7351000 
Kaliumchlorid . . . . . .  0.0049000 
Magnesiumchlorid . . . .  0.3603300 
Magnesiumbromid . . . .  0.0023053 
Ferrocarbonat. . . . . .  0.0049800 
Thonerde . . . . . . .  0.0030000 
Kieselsgure . . . . . . .  0.0177000 
Kaliumsulfat . . . . . .  

16.1385753 
Sogenannte freie Koh lenshe  0.23651 
Wirklich freie Kohlenahre . 0.12602 

Qnellentemperatur im Juni . 

- 

(b. 0 0  u. 760mm Dr.) 

im Juli . 12.5O 
Spec. Gew. bei 17.5O . . .  1.013 

WilhelrneQnelle 
0.1512500 
0.2137000 
0.0069700 
0.0485850 
5.9923940 

0.0937.585 
0.000863 6 
0.00 14500 
0.0035000 
0.0184400 

- 

0.0417900 
6.572701 1 
0.1 3 1 00 
0.06025 

12.8O 

1.0055 
Mylios. 

Entdeokung geringer Mengen von Platin v. F red e r i c k (Chem. 
News 43, 75). Verfasser griindet seinen Nachweis auf die bekannte Er- 
scheinung, dass sich LGsungen von Platinchlorid mit einem Ueber- 
schuss von Kaliumjodid znsnmmengebracht intensiv roth fhben. Nach 
den mitgetheilten Versuchen gehiirt diese Reaktion zu den empfind- 
lichsten. I n  einem Cobikcentimeter eirier LBsnng, welcbe 0.0001 g 
Platin enthiilt, bringt Jodkalium eine Rothfiirbung hervor, welche mit 
der Farbe einer concentrirten Cobaltnitratl6snng zu vergleichen ist. 
Noch 1 Theil Platin in 2 Milliontheilen einer Liisnng kann auf 
diese Weise entdeckt werden. I n  dieser Verdiinnnng beeintrachtigt 
Schwefelshre das Eintreton der Fiirbung nicht. Ein oder zwei 
Tropfen Siiure beschleunigen die Reaktion. Schwefelwasseratoff, Na- 
triumsulfit und Hyposulfit, schweflige Saure, Queclrsilberchlorid und 
ebenso Wiirme zerstiiren die Farbe. I n  der Abhandlnng ist die Ent- 
deckong de% Platins neben Zink-, Ferro- nnd Ferri-, Cadmium-, Mag- 
nesium-, Cobalt-, Nickel-, Blei-, Kupfer- , Quecksilber- , Silber-, Bis- 
moth-, Gold-, Palladium- und Rhodinm-Verbindungen beschrieben. 

Pro 8 kiuer . 
Die Bestimmung dee K a l i u m ~ ~ t s  im Kainit fiihrt P r e c h t 

(&pert. anal. Chem. 1881, 53) Bus, indem er den Chlorgehalt titrirt. 
E r  setzt dabei voraus, dass der Kainit, KaSO,,  MgSO, . MgCla 
+ 6 H, 0, ale Verunreinigung nnr Steinsalz enthHlt, deesen hoher 
Chlorgehalt (60.61 pCt.) von ao bedeutendem Einflnss auf den Chlor- 
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gehalt des Kainits (14.28 pCt.) ist, dam eine Zunahme von 1 pCt. 
Chlor einer Abnahme von 0.76 pCt. Kaliumsulfat entspricht. 

Idylins. 

Alkoholtafeh nach H e h n e r  zur Wein- und Bieranalyse in 
Zehntelprocenten bis 20 pCt. finden sich im Repert. anal. Chm. 1881,51. 

Ueber die Besthdigkeit der Blausaure im Thierkorper 
wethrend eines Xonats von Ch. B r a m e  (Compt. rend. 92, 426). 
Verf. bat bei einem Kanincben and bei einer Katze gefunden, dass 
die reine Blausiiure in geniigender Menge (1 g) dem Thierkorper ein- 
verluibt, den eingescharrten Cadaver wahrend eines Monats vollstiindig 
conservirt und in den Geweben und namentlich im Magen unvetandert 
bleibt, so dass sie mit Leichtigkeit nachgewiesen werden kann. Das 
Experiment ist im Januar  gemacht worden und die Erde mit Scbnee 

Beetasdigkeit des Calomel in hzneimischungen v. P. M e r r  e s 
(Arch. Phnm. XV, 134). Entgegen der weit verbreiteten Annabme, 
dass aus Quecksilberchloriir im Laufe der Zeit i n  Arzneimischungen 
Quecksilberchlorid entstehe, fand der Verfasser, dass- von Keller- 
temperatur bis 45OC. wabrend 9 Monaten weder in trocknen noch 
feucbten Mischungen mit Zucker, Milchzucker, Gummi, Siissholz-, Al- 
thiia- und Alolpulver eine solche Umwandlung stattfindet. 

Einige Bemerkungen Siber die Eigenschaften geohlorter or- 
gdscher  W e  und Dhnpfe v. B e r t h e l o t  (Compt. rend. 92, 267). 
Bei der Nachweisung von Chloroform und abnlichen Chloriden im Elut 
nach der Methode, dass man den Dampf dieser Verbindungen, mit 
Luft und Wasserdampf gemiscbt, durch ein rothgliihendee Porzellan- 
rohr und dann durch Silbernitrat streichen liiest, um so Chlor nach- 
zuweisen, kann leicht der Fehler unterlaufen, dass bei Anwendung 
ungeniigender Luftmengen Acetjlen und, falls etwas Ammoniak zu- 
gegen ist, Blausiiure entstehen und in der Silbernitratliisung Nieder- 
schliige hervorbringen. Es wird daher vorgeschlagen, dass man die 
Oase nach dem Passiren der gliihenden Riihre nicht direct in Silber- 
nitratlosung, sondern erst in Wasser leiten, dann das Wasser einige 
Zeit kochen lassen und scbliesslich mit Silherlosuag priifen solle. 

Mbyliua. 

bedeckt gewesen. Pinasr. 

Mylius. 

Pinoor. 

Die Beetimmung des Schwefels in Sulflden und in Kohle 
und Coke von Th. M. D r o w n  (Chm. News 48, 89). Die meisten 
einfachen Sulfide, wie Blende, Schwefelkies u. s. w. werden schnell 
und vollstiindig geliist, wenn man eie mit Alkalihydrat und Brom und 
hierauf mit Salzsiiure bebandelt. Man erwiirmt das sehr fein gepulverte 
Mineral mit einer Losung von Natronhydrat (ep. Gew. 1.25) setzt vor- 
sichtig Brom bis zor UebersHttigung und schliesslich SalrsHure bie zur 
sauren Reaktion zu, und wiederholt die Operation, wenn noch etwas 



unzersetzt geblieben ist. Statt reinen Rrome bedient man sich mit 
gleich gutem Erfolg einer Liiaung von Brom in Bromkalium. Ver- 
einfacht wird die Operation, wenn man eine gesattigte Liisung des 
Broms in dem concentrirten Alkali verwendet. Man giesst Brom in 
Natronhydrat bis nichts mehr aofgenommen wird und fiigt d a m  
von letzterem noch soviel m, dam die Fliissigkeit kein freies Brom 
mehr abgiebt. Man giebt dann zum pulverisirten Mineral 10 ccm dieser 
Liisung, erwarmt und f i g t  Salzsiiure bis zur sauren Reaktion zu. 
Dies Verfahren wiederholt man noch zweimal mit je 20ccm. Dann 
wird zur Trockne verdampft und nach Abtrennung der Kieselsaure 
das Filtrat mit Baryumchlorid gefiillt. Besonders vnrtheilhaft ist die 
Methode fur die Analyse von Koble. Diese selbst wird bei dem be- 
schriebenen Verfahren nicht angegriffen , man erhalt allen Schwefel, 
welcher in  Form von Pyriten oder von liislichen Sulfaten in  der 
Kohle vorhanden ist. Die Resultate sind etwas geringer, als die bei 
Verbrennung oder vollstiindiger Oxpdation durch Schmelzung oder 
oxydirende Sauren erhaltenen , weil etwas organisch gebundener 
Schwefel in der Kohle vorhanden ist. Die Methode mit Salzsaure 
und chlorsaurem Kali giebt bei Kohlen mit wenig Schwefelkies die- 
selben Resultate, bei hohem Gehalt an Schwefelkies werden die Zahlen 
niedriger, als bei der Brommethode. Bei Behandlung rnit Sal- 
petersiiure und Raliumchlorat werden gewisse Kohlen in  eine braune 
unbrauchbare, andre zu einer klaren Liisung oxydirt. Im letzteren 
Falle wird der Gesammt-Schwefelgebalt gefunden. Die gewohnlich zur 
Trennung des Calciumsulfats von den Pyriten angegehenen Methoden 
Bind falsch. Natriumcarbonat greift die Pyrite an, und verdinnte Sale- 
a h r e  j a  eelbst Wasser enthat,  wenn es bei Luftzutritt mit Pyrit ge- 
kocht wird merkliche Mengen von Schwefelsiiure. Es ist deshalb niithig, 
das Calciumsulfat bei Luftabschloss durch Waaser auszuziehen. Den 
Methoden der Bestimmung des Gesammtschwefels durch Schmelzen 
mit Alkalicarbonaten und -Nitraten oder -Chloraten ist die von M u c k  
(Zeitschr. anal. Chemie XIV, 16) angegebene (Verbrennung im Sauer- 

N%heres iiber das BLicken des Goldes von A. D. v. R i e m s d y k  
(Berg und Hiittenmiinnkche Ztg. 40, 2 ) .  Dem in diesen Bm'chten XIII, 
936 und 1365 mitgetheilten ist fnlgendes nachzutragen: Silber ist schwerer 
ale Gold in  uberachmolzenen Zustand zu versetzen. Nor wenn das Ab- 
treiben bei miissiger Hitze stattfindet oder wenn man kupferhaltiges 
Silber mit einer unzolanglicben QuantitatBlei abtreibt,findet Bliclcen statt. 
Legirungen yon Gold, Silber und Kupfer zeigen das Phiinomen der 
Ueberschmelzong leicht noch bei einem Silbergehalt von mehr a h  
375 Tausendstel. Der  Regulus enthalt aber nach dem Erstarren noch 
deotliche Spuren von Kupfer und Blei. Die Oegenwart des Kupfers 
hindert die AoflBsung von gasfkmigem Sauerstoff und somit das 

etoffstrom) vorzuziehen. Will. 



,,Spratzenv. W o  Sprateen statttiodet, bleibt stets das Blicken aus. 
1st das Gold nicht frei von Iridium nod Osmiumiridium, so tritt wie 
friiher Schon erwkhnt, Ueberschmelzung nicht ein; ebenso kann beim 
Fehlen von Kupfer Spratzen eintreten oder man bekommt Metallkiirner, 
die in Folge des langsamen Entweichene des Sanerstoffs ibre Homo- 
genitiit verloren haben und von kleinen Blaeen nnd Hohlrilumen durch- 
zogen siod, welche der hauptsiichliche Grund der Spriidigkeit der 
Metallregnli sind. Will. 

156. Rud. Biedermann: Bericht iiber Patente. 

J o s e p h  Towoeend  in Stassfurt. Nene rungen  in  dem V e r -  
f a h r e n  z u r  Bere i tung  von Chlor.  (D. P. 12885 vom 22. Juni 
1880.) Chlormagnesiumlosung von 40 bis 50° B. wird mit etwa 
10pCt. Manganoxyd und in der Wiirme mit Luft behandelt. Am 
beeten steigert man vermittelst erhitzter Luft die Temperatur bis 
anf 1130. Durch Zusatz von Salzeaure im Maasse, als das Chlor- 
magnesium eich zersetzt, kann das Verfahren continuirlich gemacht 
werden. Die Reaction wird erleichtert, wenn man der L6sung 25 
bis 50 pCt. Chlorcalcium zusetet. 

Ac t i engese l l s cha f t  Cro ix  in Croix. Neue rnngen  i m  V e r -  
f a h r e n  z u r  D a r e t e l l u n g  d e r  koh leneauren  A l k a l i e n  ver- 
m i t t e l s t  T r i m e t h y l a m i n .  (D. P. 13397 vom 10. Juli 1880. 11. Zu- 
satz zu D. P. 5786 vorn 6. Oktober 1878, vergl. Bd. XII, S. 1220.) 
An Stelle des Chlornatriums wird in dem Trimethyl -Kohlensiiure- 
Verfahren Natriumsulfat angewendet. Die Urnwandlung in Bicarbonat 
erfolgt, indem der Apparat mit 1 Aeq. Natriumsulfat nnd 14 bis 
2 Aeq. Trimethylamin beschickt wird und Kohlensiiure bis zur Stitti- 
gong eingeleitet wird. Aus dem Trimethylaminsulfat wird durch 
Versetzen mit Kalkmilch und Destillation die Base wieder gewonnen. 

F a b r i k a t i o n  von Pbospha ten .  
(Engl. P. 993 vom 8. Miirz 1880.) Natiirliche Thonerde-, Eisen- und 
Erdalkaliphosphate werden gepolvert mit Kochsalz ionig gemischt nnd 
sodann noch mit fein gepulverter Kohle, Coks, metallischem Eisen 
oder einem andern Reduktionsmittel. Die Mischung wird dann in 
einer Retorte gegliiht nnd es wird Luft nnd iiberhitzter Dampf iiber 
die dnrchgeriihrte Masse geleitet. Es entwickelt sich Salzsiiure, und 
es bildet sich Natriumphospbat nnd Natriumaiuminat. Die Mengen- 
verblltoisse der Mischnngsstoffe richten sich naoh dem Gehalt an 
Phosphorahre und Thonerde. Fiir jedes Aequivalent Phosphorslure 

W. J. Wi l l i ams  in Chester. 


