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R e f e r  ate. 

Anorganische Chemie. 
Ueber die Reduktion der Vanadins%u.re auf nasaem Wege 

von C. R a m m e l s b e r g  (Monatsber. Berl. &ad. 1880, 787). Verfasser 
wiederholte die Versuche R o s c o e s  ziir Reduktion der Vanadinseure 
(Ann. Chem. Suppl. 6 ,  77), welche mit den von C z o d n o w i c z  
(Pogg. Ann. 120, 17) veriiffentlichten Thatsacben nicht iibereinstimmen, 
und fand die Angaben R o s c o e s  bestgtigt; nur erreichte die Reduktion 
durch Zink nicht das Oxyd VIO,, sondern blieb bei einem Gemenge 

Daratellung von Sulfurylchlorid von H an e S c h u 1 z e (Joum. 
pr .  C h m .  N. F. 23, 351). Die flfissige Mischung, welche entsteht, 
wenn schweflige Saure ron Camphor absorbirt wird, liefert beim Be- 
handeln mit Chlor Sulfurylchlorid. Da der Camphor bei dieser Reak- 
tioo fast unverandert bleibt, so kann man durch abwechselndes Ein- 
leiten von schwefliger SBure und Chlor unter gleicbzeitiger Abkiihlung 

Ueber einige oomplexe Verbindungen des Sohwefels mit 
dem Sticketoff von Eug. D e m a r p a y  (Compt. rend. 92, 726) .  Ver- 
fasser hat friiber (vergl. diese Berichte XIV, 253) durch Erhitzen von 
Schwefelchloriir, S,C1,, mit Schwefelstickstoff eine Verbindung, ScNs, 
erhalten. Dieselbe Verbindung scheidet sicb ab, wenn man Scbwefel- 
chloriir zu einer kalten Losong von Schwefelstickstoff in Chloroform 
aetzt. Setzt man jedoch Schwefelchloriir zu festem Schwefelstickstoff, 
80 wird die Fliissigkeit tief braun und es scheidet sich ein intensiv 
schwarzes leichtes Pnlver ans, welches griioen Metallreflex zeigt nnd 
auf Papier einen intensiv carminrothen Strich macbt. Seine Zueam- 
mensetzung ist S6N,Cl, = 2S,N, + S,CI, und es wird bezeichnet 
ale Dithiotetrathiaeylcblor id .  Es ist wenig beetiindig. Mit 
Schwefelsaare geht ee in das nicht isolirbare Sulfat fiber, durch Sal- 
p e t e r s h r e  wird es mit Heftigkeit oxydirt, durch Wasser erst mit 
gelbbranner Farbe gelost, dam zersetzt und durch Hitze zerlegt 
in S,cl, und S,N,CI: 3S6N4C1, = 4S,NBC1 + S,CI,. Setzt man 
Thiazylchlorid, SNCI, zu Schwefelchloriir, SO erhiilt man beim Schiit- 
teln brBunlich gelbe Krystalle, S,N,CI,, ,,T hi  o d  i t h i  a z  y l  d i  c b 1 o r  i d ', 
das #chon von F o r J o e  and GBl ie  dargestellt worden ist. Mit 
Schwefelsgure gieb t ee unter Salzsaureentwickelung eine lebhaft rothe 

von V,O, mit V,O, etehen, Schertel. 

beliebig grosae Mengen von Sulfurylchlorid berstelleu. Schotteo. 
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=sung, mit Wasser einen schwarzen wenig lijslichen Hiederschlag. 
Bei 1000 zersetzt es sich unter Entwiekelung von Chlor und Thiazyl- 
chlorid in eine rothe Verbindung, anscheineud S,NICl und in Thio- 

Ueber PentathionsSwe von Viv ian  L e w e s  (Chem. SOC. 1881, 
68-76). Der Verfasser hatte sich die Darstellung reiner pentathion- 
saurer Salze zur Aufgabe gestellt. 1) B a r i u m p e n t a t h i o n a t :  Die 
Wackenroder’sche Loeung, erhalten durcb Einleiten von Schwefel- 
wasserstoff und schwefliger Stiure, letzterer in geringem Ueberschusse, 
in Wasser, wurde nur zur Hiilfte mit Barytwasser geslttigt, durcb 
24 stiindiges Stehen geklirt, filtrirt und iiber Schwefelsaure im Vacuum 
concentrirt. Nach 18 Tagen erfolgte eine Krystallisation von t e t r a -  
t h i o n s a u r e m  B a r y t  in feinen uadelfiirmigeu Erystallen. Die Mutter- 
lauge setzte nach wenigen Tagen dunne quadratiscbe Platten - ge- 
mischt mit wenigen liinglicben rectangularen Krystallen - ab, welche 
nach der Analyse ein Gemenge oder ein Doppelsalz ron Tetra- und 
Pentathionat waren ; eine dritte Erystallisation ergab endlich kleine 
langliche, rechtwinklige Krystalle, deren Analyse sehr nabe mit der 
Formel B a S 5 0 6 . 3  H , O  iibereinkarn. B a r i u m p e n  t a t h i o n a t  zer- 
setzt sich i n  trockenem Zustande wenig unter looo C. in  Bariumsulfat, 
schweflige Saure, Schwefel und Wasser. I n  Wasser lijst es sich leicht 
und kauo in nicht zu concentrirten Lijsungeu ohne Zersetzung gekocht 
werden. - 2) K a l i u m p e n t a t h i o n a t :  Die Wackenroder’sche 
Lijsung wird durch sehr verdiinnte Kalilauge in kleinen Portionen 
allmiilig bis zur Halfte neutralisirt und nach dem K k e n  iiber 
Schwefelsaure im Vacuum concentrirt. Nach einigen Wochen erfolgt 
zuerst eine Krystallisation von tetrathionaaurem Kali ; die zweite 
Krystallisation ergibt ausser dem genannteu Salze halbdurchsichtige, 
wahrscheinlicb rbombische Krystalle von der Formel K,S ,06  .2H,O; 
die dritte Krystallisation lieferte kleine, gltinzeude, anscheinend mono- 
kliue Krystalle von der Zusammensetzung R, S5 O6 . H, 0. Die 
Mutterlauge hicrvon zersetzte sich rasch uuter Ausscheidung von 
Scbwefel. Auch das wasserfreie Salz, E2S506, wurde auf demselben 
Wege erhalten in sehr kleinen korzen Prismen , bisweilen gemengt 
mit dem Salze mit 1 Mol. H,O. Die festen Kalisalze erleiden noch 
unter looo C. die gleiche Zersetzung wie das Barytaalz und konnen 
ebensowenig wie dieses aus wtisseriger Losung umkrystallisirt werden, 
weil sie bei einer gewissen Concentration unter Ansscheidung von 
Schwefel in Tetrathionat iibergehen. Die Losungen der beschriebeuen 
Salze schieden mit concentrirten Alkalien augenblicklich Schwefel ab 
und zeigten aucb das iibrige Verhalten der Pentathionsaure. 

trithiazylchlorid, S r  N C1. Pinaer. 

Schertsl. 

Ueber die Ltialichkeit von Sohwefeldioxyd in Schwefeleaure 
Der Verfasser hat die L6s- von J. T. Dunn (Chena. News 43, 121). 



lichkeit von Schwefeldioxyd in  Scbwefelsaure von 1,84 spec. Gew. 
bei 15O bestimmt, indem er das Gas dorch die Sliure leitete, so lange 
noch etwas absorbirt wurde, die Gewichtszunahme wog und daraue 
das geliiste Volum berechnete. E r  fand den AbsorptionscoEfficienten 
zu 28.14 bei 760 mm Druck. Dies differirt betrachtlich von einer 
Angabe L u n g e ' s  der allerdings ohne Beschreibung der Methode der  
Loslichkeits- Bestimmung ond der Temperatur f i r  eine Schwefelsiiure 
vom spec. Gewicht 1.841 die Zahl 5,8 fand. - Diese Zahl stimmt 
etwa mit derjenigen, welche der Verfasser erhielt, wenn er das  
Scbwefeldioxyd in einer Rohre iiber Schwefelsaure stehen liess, bis 
keine Absorption mehr bernerkbar war. Es zeigt sich daraus, dam 
selbst lange Deriihrung des Gases mit der Absorptionsflassigkcit zo 
such nur unnahernder Sattigung nicht ausreicht. Bei einer Erbiihung 
der  Temperatur auf 84O vrrminderte sich der AbsorptionscoEfficient 
der  Sgure (1.840 spec. Gew.) auf 4,5. WIII. 

Einwirkung der Salzsaure euf Bleichlorid von A. D i t t e  
(Comt. rend. 92, 718). Als Fortsetzung seiner ausgedehnten Unter- 
suchung iiber die Einwirkung der Salzsaure auf die Metallchloride 
beschreibt Verfasser jetzt das Verhalten ron  Bleicblorid gegcn die 
Saure. Dio Loslichkeit des Chlorbleies in Wasser vermindert sich 
anfangs auf Zusatz von Salzsauro, um bei imoier weiterem Zusatz 
wieder zuzunehmen. In 1 k g  Salzsaure liisen s k h  bei einem Ssuregehalt 

von 0 pCt. 8.0q 11.8g 17 g 21 g 31 g PbClo  
bei O o  bei 20° bei 400 bei 5 5 O  bei 86' 

5.6 - 2.8 3 .O 4.6 6.5 12.4 
10.0 - 1 .e 1.4 3.2 5.5 12.0 
18.0 - 2.4 4.8 7.2 9.8 19.8 
21.9 - 4.7 6.2 10.4 12.9 23.8 
31.5 - 11.9 14.1 19.0 24.0 38.0 
46.0 - 29.9 bei 17O 30.0 

Ein gleiches Verhalten zeigen Brom- und Jodblei. Die zuerst 
sich rermindernde Loslichkeit des letzteren steigt bei weiterem Jod- 
wasserstoffsaurezusatz, und aus sehr concentrirter Saure hat bereits 
B e r t h e l o t  das Salz LJbJ,. H J + 5 H 2 0  erlialten. Das Bromblei, 
ron welchem l e i  100 in 1 L Wasser sich etwa 6 g losen, scheidet 
sich auf Zusatz von Bromaasserstoff saure zum Theil aus, last sich 
aber bei weiterem Saurezusatz wieder auf. Nun wachst die Lijslich- 
keit sehr stark, so dass bei einer Saure 72HBr:  100H,O in  1 kg 
sich bei 100 ca. 550g P b B r a  losen, noch mehr bei hiiherer Tempe- 
ratur, und beim A bkiihlen scbeiden sich weisse, seidenglanzende 
Nadeln, PbBr ,  + 1 4 H 2 0 ,  aus. Siittigt man eine mit iiberschiissigem 
Rromblei rersetzte Losung viillig mit Bromwaeserstoffgas, so erhalt 
mao beim Abkiihlen die Verbindung 5 P b B r , .  2 H B r .  10H2O i n  

Hericbts d. D. cham. Geaellschaft. Jnhrg. XIV. 64 
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weissen Nadeln. Verfasser nimmt daher a n ,  dass auch beim Chlor- 
blei die eigenthiimlichen Liislichkeitsverhiiltnisse in Salzsgure auf d e r  
Entstehung einea sauren aber durch Abkiihlen nicht abscheidbaren 

Ueber neue Verbindungen der Brom- und Jodwasserstoff- 
amre mit Ammoniak von L . T r o o s t  (Compt. Tend. 92, 715-718). 
Bereits friiher (&Me Berichte XII, 1208) hatte Verfaaser rerschiedene 
Verbindungen zwischen Salzstiure und Ammoniak durch Zusammen- 
leiten der Gase dargestellt. Je tz t  sind auf dieselbe Weise gewonnenc 
Verbindungen des Ammoniaks mit Brom- und Jodwasserstoffsliure 
beschrieben. 

Seine Disso- 
ciationstension ist 
bei -27' 90 rnm bei - 3' 290 mm bei +20° 1025 mm 

Salzes beruhen. Pinner. 

1) D i a r n m o n i a k b r o m h y d r a t ,  2NH,  + BBr.  

- -19' 145 - - 0' 350 - - +26" 1320 - 
- -100 210 - - +14.8O 775 - - +31' 1660 - 

2) T e t r a a m m o n i a k b r o m h y d r a t ,  4NH,  + HBr. Es schmilzt 
bei +60, erstarrt bei raschem Abkiihlen erst bei -20' und bildet 
rhomboidale Tafeln. Seine Dissociationstension ist 
bei -27' 1 6 0 m m  bei O o  5 7 0 m m  bei +25O 1600mm - -14.5' 240 - - + 9.8' 910 - - +30.10 1945 - 
- - 5" 405 - - +19.5' 1365 - 

3) H e p t a m m o i a k b r o m h y d r a t ,  7 N H, + H Br, schmilzt bei 
-20'3, erstarrt oft erst bei -450. 
bei -320 540 mm bei -18.80 900 mm bei -8" 1420 mm 

Seine Diasociationstension ist 

- -25.5' 690 - - -15' 1045 - - -5' 1590 - 
- -21.8' 835 - - -10' 1280 - - -2.8' 1745 - 

4) D i a m m o n i a k j o d h y d r a t ,  2 N H, + H J,. Seine Dissocia- 
tionstension i;t 
bei -270 10mm bei 0' 57mm bei +35O 455mm 
- -14' 20 - - 4- 90 100 - - +50° 940 - 
- -10' 27 - - +270 280 - - +560 1140 - 

5) T e t r a m m o n i a k j o d h y d r s t ,  4 N H, + H J,  schmilzt bei 
-120. Seine Dissociationstension ist 
bei -27O 130 mm bei -9.8' 235 mm bei +14.6O 700 mm 
- -19' 150 - - 0' 380 - - +25O 995 - 
- -14' 180 - - +9.9' 580 - - +30° 1160 - 

6) H e p t a m m o n i a k j o d h y d r a t ,  7 N H ,  + H J ,  schmilzt bei 
-280. Seine Dissociationstension ist 

bei -29' 435mm bei -6' 1000 mm 
- -25' 510 - - 0' 1250 - 
- -170 655 - - +9.40 1620 - 
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Im Ganzen hat Verfasser als neue Verbindungen dargestellt: 
HBr.NH, + NH, H J . N H 3 t N A s  

HCI.NH,+ 3NH, HBr.NHS + 3NH, HJ.NH, + 3NH3 
HCl.NH,+ 2(3NH3) HBr.NH, + 2(3NH,) HJ.NH3+2(3NH,). 

Ueber die Einwirkung Mach erhitster Schwefelsaure auf 
Oele von E. J. Maumenh (Compt. rend. 92, 721). Verfasser halt 
seine im Jahre 1852 gemachte Beobacbtung, dass frisch auf 320° er- 
hitzte und wieder erkaltete SchwefelsHure mit fetten Oelen sich weit 
starker erhitze ale alte Schwefelsaure gleicber Concentration, aufrecht 
und fiihrt eine Reihe neuer Thatsachen zur Beetatigung an. Er hat 
Leiniil von verschiedeuem Herkommen untersucht und bei Anwendung 
von 25 ccm Oel und 5 ccm alter Saure von 83.5 pCt. eine Erwarmung 
von 38-660, bei Anwenduog von frisch erhiteter SPure aber eine 

Ueber eine Potaachefabrikationsmethode von E. E n  g e 1 
(Compt. rend. 92, 725). Kaliumchlorid kann direct in Carbonat nach 
folgendem Verfahren umgewandelt werden. Man setzt einer wasserigen 
Liisung von Raliumchlorid Magnesia oder Magnesiumcarbonat zu und 
behandelt daa Gemenge mit Kohlensfure. Es bildet sich zuniichst 
Magriesiumbicarbonlrt, welches sich auflbst und nun mit dem Chlor- 
kalium sich umsetzt zu Chlormagnesium und einem krystallinisch sich 
abscheidenden Doppelsalz, MgCO, . KHCO,: 

3MgC0,  +2KCl+CO,  = 2(MgCO,. KHCO,)+ MgCI,. 
Dieses Doppelsalz, dae schon von B e r z e l i u s  und St .  C l a i r e  

D e v i  l l e  aus Magnesia und Kaliumbicarbonat dargestellt worden ist, 
wird durch Erhitzen mit Wasser in Kaliumcarbonat und sich aus- 
scheidendes Magnesiiimcarbonat zerlrgt. Bei diesem Process entgeht 
ein Theil des Chlorkaliums der Umsetxung. Man dampft daher die 
vom Doppelsalz resultirende Mutterlauge ein und lasst entweder Car- 
nallit oder Chlorkalium auskrystallisiren. Das Verfabren ist patentirt 
und wird augenbicklich im Grossen in einer Versuchsfabrik zu Mont- 

Pinoer. 

Erwarmung von 112-148O beobachtet. Pinner. 

pellier ausgefiihrt. Pinnsr. 

Organische Chemie. 

Ueber Sulfoterephtalsiiure yon J. Remsen  und W. B u r n e y  
(Amer. &em. journ. 11, 405). Schon friiher (diem Berichte XII, 
1433) hat Rem s e  gezeigt, dass die Sulfaminparatoluylsfure bei der 
Oxydation mit Permanganat oboe Zusatz von Alkali in Snlfoterephtal- 
siiute nod nicbt in Sulfaminterephtalsaure iibergeht. Verfasser haben 

64* 



diesen Versuch wiederholt und es ist ihnan jetzt aucb gelungen, das  
neutrale oder tertiiire Baryomsalz dieaer Saure darzustellen. Zu dem 
Zweck wird eine Liisung des aecundiiren Salzes in  der Etilte und 
unter Abschluss der Luft mit Barytwasser bebandelt. Dae tertitire 
Salz ist in Wasaer schwer liislich, es krystallisirt mit 8 Molekiilen 
Wasser. Durch Erwiirmen mit miissig concentrirter Salzsaure wird 
es in das mit 5 Molekiilen Wasser krystallisirende primhe Salz ver- 
wandelt. Die  aus  der Sulfaminparatoluylsaure gewonnene Sulfotereph- 
talsiiure wurde ausaerdem mit der durch Oxydation vou Cymolsulfo- 
siiure erhaltenen identificirt. CymolsulfosBure wurde zuniiehst durch 
Bicbromat und Schwefelsaure in die Sulfotoluolsiiure von F1  e s ch 
(diese Berichte VI,  481) ubergefiibrt, diese dann durch Permanganat 
in die Sulfoterephtalsaure. Wird die letztere mit Phosphorpentachlorid 
und das  daraus resultireode Cblorid mit Ammoniak bebaudelt, so 
bildet sich ein Amid von der Formel 

. ,SO, .NH 
C, H,;’.-CO-.-: . 

\ C O N  H, 
Die Sulfogruppe stcht zu der einen Carboxylgruppe in der soge- 

Eine Synthese der Salicylstiure von E. S m i t h  (Arner. chem. 
joum. 11, 338).  Durch mehrstiindiges Erhitzen von 1 Tbeil benzo&- 
saurem Eupfer mit 3 Theilen Wasser im geschlossenen Rohr auf 180° 
wurden nachweisbare Mengen von Salicylsaure erhalten, die nach 
folgender Oleichung entstanden sein mag: 

nannteri Orthostellung. Bchotten. 

Die Benzo6saure wurde aus dem, mittels Scbwefelwasserstoff von 
Eupfer befreiten Filtrrt durch einen Strom von Wasserdampf ausge- 
trieben. Nach dem Eindampfen der zuriickbleibenden Liisung krystal- 

Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf neutralee und 
baeisches salicylsaures Natron und Kali , v o r I a u f i g e M i t th  e i- 
lur ig  v o n  R. R i c h t e r  (Journ. prakt. Chehem. N. F. 28, 349). Durch 
die Einwirkung des Phosphoroxychlorids auf b a s i s c h  salicylsaures 
Natroii oder Kali wird das Keton C,, H, 0.  CO (Schmelzpunkt 170°) 
erzeugt, welches M e r z  uud W e i t h  (diese Berichte XIV, 191) durch 
Oxydation ihres M e t h y l e n d i p h e n y l o x y d s  erhalten haben. Desselbe 
entsteht such durcb Destillation FOB phosphorsaurem Phenyl mit. neu- 
tralem oder bavischem salicylsaurem Alkali und ferner durch trockne 
Destillation von cblorsalicylsaurem Natron. Schmelzendes Kali zerlegt 
es i n  Phenol und Salicylsaure. Durch rauchende Jodwasserstoffsaure 

lisirte die SalicylsHure aus. Schotten. 
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wird es in das  oben erwahnte Methylendiphenylosyd, durch Natrium- 
amalgam in den bei 1990 schmelzenden Kiirper 

iibergefiihrt. Brom, Salpetersaure und Schwefelsiiure erzeugen Sub- 
stitutionsprodukte des Ketone. - Isomer mit diesem Keton ist das 
durch die Einwirkung von Phoephorosychlorid auf n e u t r a l e s  salicyl- 
saures Natron oder auf Salicylsgureather entstehende. Sein Schmelz- 
pnnkt liegt bei 9 l0 ;  es lost sich i n  Alkalien. Qegen Eal i  und Jod- 
wasserstoffsaure ist es vie1 bestandiger ale das  isomere. Aetzkalk 
zerlegt es in Diphenylenoxyd und Diphenylketon ; Natrinmamalgam 
scheint dasselbe nicht zu verandern. Brom und concentrirte Schwe- 
felsiiure erzeugen Substitutionsprodukte; rauchende Salpetersllure wirkt 
nitrirend unter Abspaltung von Kohlensiiure. 

Ueber Parajodbenzylverbindungen von C .  F. M a b e r y  (Amer. 
dem. journ. 11, 250). Durch successive8 Behlrndeln von P a r a j o d -  
b e n z y l b r  o m i d  rnit Natriumacetat und kaustischem Ammon erbalt 
man den P a r a j o d b e n z y l a l k o h o l .  Er krystallisirt aus Alkohol oder 
Schwefelkohlenstoff in  weissen Bliittchen , aus heissem Wasser i n  
langen Nadeln vom Schmelzpunkt 71.75O; er besitzt den aromatischen 
Geruch des Bromids, ist aber ohne Wirkung auf die Schleimhaute. - 
Das Acetat konnte nicht im reinen Zustand erhalten werden. Kocht 
man das Bromid mit einer alkoholischen Losung von Cyankalium, so 
bildet sich das ,  nach dern Umkrystallisiren aus Alkobol bei 50.5" 
schmelzende P a r  a j  o d  b e  n z y  Ic  y a n  i d ,  welchea durch mehrstiindiges 
Erhitzen rnit rauchender Salzsaure im geschloesenen Rohr auf looo 
in die Paraj o d-a- t o  I uy ls i iu  re (Schmelzpunkt 135O) iibergefiihrt 
wird. Wendet man statt des Cyankirliums dae Rhodankalium a n ,  so 
resultirt das P a r  a j  o d  b e  n z  y 1 8 u I f o c  y a n a t ,  Schmelzpunkt 40°. - 
ErwPrmt man eine Losung von Yarajodbenzylbromid rnit alkoholischem 
Ammoniak , so scheidet sich bald das bromwasserstoffsaure, tertiiire 
A m i n  aus. Ein Gemisch des tertiaren und secundPren Salzes fiillt 
anf Zusatz von Wasser; aus dem getrockneten Gemisch wird das  
secundiire Amin rnit heissem Alkohol extrahirt. Die wgssrigen Mutter- 
laugen enthalten ein Gemisch des brornwasserstoffsauren secundaren 
und primiiren Amins, aus welchern dae letztere nach dern Eindarnpfen 
zur Trockne durch Wasser extrahirt wird. Das tertiire und secnn- 
diire Amin sind krystallisirte Korper mit den Schmelzpunkten 114.5 
beziehungsweise 760. Das primare Amin ist ein Oel. Dessen Car- 
bonat schmilzt bei 1130. Alle drei Amine vereinigen sich mit Platin- 
chlorid zu schwer liislichen Doppelsalzeo. 

Ueber die Einwirkung von Oxalsaure und Sohwefelsaure 
auf "aphtol von M. Hiinig (Monatsh. fiir Chem. 1, 251-257). 
Verfasser hat diese von O r a b o w s k i  (dime Berichte IV, 661, 725) 
bereits studirte Reaktion noch einmal aufgenommen, urn dadurch 

C,GH1,09 = 2C13 Ha 0, - 0 + H, 

Scbotten. 

Schotten. 
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miiglicher Weise zu der Rosolsiiure fhnlichen Produkten zu gelangen. 
Es wurde a-Naphtol verwendet, da  das  #-Naphtol undankbare Resol- 
tate lieferte. 1 Theil (50 g) Nclphtol wurde mit & Theil Schwefel- 
saure einige Zeit auf dem Wasserbad e r w h m t ,  4 Theil getrocknete 
Oxalsanre hinzugefiigt nnd 3-4 Stunden im Paraffinbade auf 125 bis 
1300 erbitzt. Sobald die regelmassige Kohlenoxydentwickelung auf- 
hBrte und dieses Gas  nur  noch stossweiae sich entband, wurde das 
Erhitzen anterbrochen und die erkaltete, dunkelviolette, harzige Maase, 
die von einem kupferrothen Eiirper durchsetzt sicb zeigte, rnit Wasser 
ausgekocht und ein beim Umschwenken suapendirt bleibender, hell- 
r o t h e e  krystallinischer Kiirper durch Abschlemmen von der dunke! 
briunrothen Harzmasse moglichst getrennt. Die Harzmesse selbst 
wurde mit Alkohol ausgekocht, wobei der krystallinische Kiirper ale 
Ruckstaod blieb. Dieser wurde schliesslich aus Chloroform umkrystal- 
liairt und bildete alsdann blasse, rosa gefirbte, seidenglanzende Blatt- 
chen , die so gut wie anliislich in Alkohol , Aether, Petroleumather, 
schwer Ioialich in kochendem Eisessig und in Chloroform sind und 
die Zusammensetzung C, , H 0, , Dic a r b  o n y 1 d i  n a p  h t y l e  n, 
N a p h t a n t h ra c h i n o n , nach Verfasser wahrscheinlich 

,c 0. 
CioH, <:.co.> CioH, 

besitzen. Die purpurviolette Fiirbung der Verbindung in Chloroform 
wird a u f  Zueatz eines Gxen Alkalis tief sattgriin. An der Luft geht 
diese Farbe schnell in Gelbgriin, schliesslich in Hraunroth uber. 
Phosphorpentachlorid, Essigsaureanhydrid und Chloracetyl sind ohne 
Einwirkung auf die Verbindung, Kaliumhydrat erzeugt bei 200° damit 
eine nacb dem Ansauern durch Aether auazuachiittelnde in  gelbgriinen 
Tafeln krystallisirende Verbindung C, a H, 0, , die schon bei 1000 
erweicht und Wasser abspalter. Leitet man Chlor in die Chloroform- 
losung des Naphtanthrachinoos, 80 lange farblose Erystalle sich aus- 
scheiden, so erhalt man eio Dichlorsubstitutionsprodukt C,, H,, CI, 0,; 
Brom erzeugt das entsprechende bromirte Produkt C,, H,, Br,O,  ; 
Salpetersiiure erzeugt erst beim Kochen ein Gemenge von Nitro- 

Ueber gebromte Propionsguren und Aorylehren von J u 1. 
M a u t h n e r  und W i l h .  S u i d a  (Monatsh. f. Cha.2, 98-121). Ver- 
fasser haben Tetrabrompropionsiiure auf folgendem Wege dargestellt. 
Allylalkohol wurde im doppelten Vol. Eisessig gelBst, so lange mit 
Brom versetzt, als dieses aufgenommen wurde, die Fliissigkeit in 
Wasser gegoseen, rnit etwas schwefliger Siure eiitfgrbt und der ab- 
geschiedene Dibrompropylalkohol nach der Vorschrift von T o  Ile ne  
mittelst Salpetersiiure zu DibrompropionsHure oxydirt. Aus dieser 
wurde Monobromacrylsiiure dargestellt, welche ihrerseits rnit der he- 
rechneten Menge Brom in Tri b r o m  pro  p i 0  ns  f u r e  iibergefiihrt wurde. 

derivaten. Pinnsr. 
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Die Tribrompropionsaure, C, H, Br, 0 2 ,  bildet lange, farblose, mono- 
eymmetrische Prismen (a : b : c = 1.836 : 1 : 0.3151, /I = 66O 0', beob- 
achtete Formen: 100, 010, iOl, l l O ) ,  schmilzt bei 950 und ist er- 
heblich loslich in Wasser, unter welchem aie schmilzt, sehr leicht 
lBslich in Weingeist, Aether, Benzol, Schwefelkohleustoff. In warmer 
Schwefelsiiure lost sie sich ohne Verinderung auf. Dae B a r y u m -  
s a l z ,  (C3H2Br303)aBa + 5 HaO, durch Siittigen der warmen alko- 
holiscben SiiurelBsung rnit Baryumcarbonat dargestellt, bildet sehr leicht 
verwitternde Nadelbuschel, die beim Kochen mit Wasser, besser noch 
beim Erhitzen rnit Wasser auf 130° in Koblensiiure, Brombaryom 
und unsymmetrieches Dibromathylen, C Ha . CBr,, zerfallen. Ob die= 
Tribrompropionsaure mit der gleicb zueammengeeetzten Siiure von 
E i n n e m a n n  und P e n 1  (diese Berichte VIII,  1097), deren Schmelz- 
punkt zu 93O angegeben ist, und mit der von M i c h a e l  uud N o r t o n  
aus Bromacrylsaure, die bei 92O schrvelzeii eoll, identisch ist oder 
nicht, laseen Verfasser dahingcetellt. Durch kurzee Aufkocheri mit 
weiogeistiger Kalilauge wurde die dreifach gebrornte Propionslure in 
DibromacrylsHure ubergefiibrt, welche durch Auf h e n  der ausge- 
schiedenen und abgesaugten Erystallmasse in Wasser, AnsHuern rnit 
Schwefelsaure und Ausschutteln mit Aetber isolirt und durch Um- 
krystallisiren BUS Petroleumltber gereinigt, iri farblosen , warzigen 
Drusen krystallieirt, bei 85O schmilzt und rnit der von J a c k s o n  uud 
Hi  11 (dieee Ben'cRte XI, 1671) aus MucobromsBure gewonnenen Siiure 
identisch ist. Das B l e i s a l z ,  (C,H Br,O,), Pb, bildet farbloee Blatt- 
chen, das Sil b e r s a l z ,  C, HBr ,  0, Ag, lange, seideuglanzende Nadeln. 
3eim Erhitzen rnit Wasser auf 170" liefert die DibromacrylsBure, wenn 
auch in eehr gerisger Msnge, dayeelbe Dibromlthylen wie die Tri- 
brompropioneaure. - Mit der  berecboeten Menge Brom mehrere 
Stunden auf 100° erhitzt, geht die Dibromacrylslure i n  T e t r a b r o m -  
p r o p i o n e l u r e ,  C, H a B r , O a ,  uber, welche aus Petroleumtither i n  
farblosen Tiifelcben krystollisirt, bei 125- 1260 schmilzt und dorch 
Waseer und Bases sehr leicht in  Kohlensaure, Bromwasseretoff und 
Tribromiithylen (bei 163 - 1640 siedend) zerlegt wird. Mit wein- 
geietiger Kalilaoge auf 60" erwarmt, geht sie zum Theil in T r i b r o m -  
a c r y l s i i u r e ,  C, H B r 3 0 a ,  fiber. Die durch Aether vom Tribromathylen 
befreite Salzlosung wird rnit Schwefelsiiure angesiiuert und rnit Aether 
ausgeschiittelt. Die Sgiure bildet, aus Petroleumather umkryetalliairt, 
aeymmetrische Erystalle und scbmilzt bei 177O. Dae B a r y u m e a l z ,  
(C, Br30,) ,  Ba -b 5 H,O, krystallieirt in seidengiiinzeriden, verfilzten 
Nadeln, ebenso das  C a l c i u m s a l z ,  ( C s B r 3 0 a ) a C a  + 3 HaO. Die 
wilssrige Losung des Baryumsalzes spaltet sich beim Erhitzen auf 
1200 in Kohlensiiure und Tribromiithylen. Versuche, die Tribrom- 
acrylsPore durch Bromanlagernng in  Perbrompropionsiiore Gberzufiihren, 
batten negativen Erfolg. - Die als Ausgangsmaterid benutzte Di- 

_.._.& .-,. 
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brompropioneiiure liefert beim liingeren Kochen rnit iiberechiissiger 
weingeistiger Kalilauge Ace ty len .  - Verfasser geben scblieselich fiir 
die erwiihnten gebromten Sauren Constitutionsformeln : Dibrompropion- 
siiure CH,Br .CHBr .CO,H,  Bromacrylsaure C H B r .  C H .  CO,H, 
Tribrompropioneaure CHBr, . C €1 Br . CO, H, Dibromacrylsiiure CBr, 
. C H . CO, H, Tetrabrompropionsaure CBr3 . C H  Br . C O B  H, Tribrom- 

Ueber eine neue Isomere der Gluoonshre ron M. R o n i g  
(Monalsh. f. Chem. 1, 48-55). Verfasser hat durcb Einwirkung Ton 
Salpetersanre vom spec. Gew. 1.3 auf  Gluconsaure eine mit dieser 
isomere Saure, die P a r a g l u c o n s l u r e ,  C 6 H l z  O,, dargestellt, welche 
sich von der Gluconsaure durch die Krystallisirbarkeit ihrer Alkali- 
salze unterscbeidet. Moglichst trockene Gluconsaure wird mit 2 bis 
3 Theilen SalpetersLure ron erwahnter Concentration bis zur vnlligeri 
Lbsung in Beriihrung gelassen, daiin rnit Ammoniak neutralisirt und 
a u f  dem Wasserbade eingedampft. Das beim Erkalten in wasserhellen 
monosymmetrischen Krystallen anschiessende Amninniurnsalz, C,I-I1 , 0, 
. N H,, wird durch Behandeln rnit 60procentigem Alkohol, worin es 
nor wenig l6slich ist, oder durch mehrnialiges Umkrystalliairen von 
etwa beigemengtem Ammoniumnitrat befreit. Es verandert sich nicht 
beim Erhitzen auf 1'200, bei weiterern Erhitzen zersetzt es sich all- 
miiblicb. Wird die Temperatur unter 1300 erhalten, bis sicb das Salz 
v6llig gebraunt hat, so erhalt man ein Busserst leicht lijsliches Am- 
moniumsalz von gleicher Zusammensetzung. Dasselbe leicht losliche 
Salz entsteht auch beim Ueberfiihren des Bmmoniumsalzes in das 
Bleisalz und Neutralisiren der aus dem letzteren in Freiheit gesetzten 
Yaragluconsaure mit Ammoniak. Verfasser liisst es dahingestellt, oh 
hier eine zweite Isomere der GluconsHure vorliegt. Die f r e i e  P a r a -  
g l u c o n s a u r e  ist ein fast farbloser, sauer schmeckender Syrup. Das 
K a l i u m s a l z ,  C6 H,, 0 , K  (bei lOOO), bildet wawellitiihnliche, sehr 
leicht losliche Krystallbiischel. Die Salze mit den alkalischen Erden 
konnten nicht krystallisirt dargestellt werden. Das Ble iea lz ,  
C 6 H , 0 , P b , ,  entsteht auf Zusatz von Bleiessig zu der Lijsung eines 
paragluconsauren Salzes ale weisser, voluminoser Niederschlag. 

acrylsaiire CBr, . C B r .  CO, H. Plnner. 

Pinnrr. 

Ueber die Gerbsaure der Eiahenrinde von c. E t t i  (Monatsh. 
f. Chem. 1, 262-278). Verfasser hat nach folgender Methode die 
Eichenrindengerbsaure isolirt. Die grbblich zerkleinerte Eicbenrinde 
wurde bei 40-50° getrocknet, gepulvert und durch ein nicht zu feines 
Sieb geschlagen. Dadurch wurde das gerbstoffhaltige Parenchym von 
den auf dem Sieb zuriickbleibenden, fast farblosen Baetfasern getrennt. 
Das Parenchym wurde mit sehr verdiinntem Weingeist i n  gelinder 
Warme ausgezogen, der colirte Auszug rnit so vie1 Aether versetzt, 
dass ein kleioer Theil des Aethers ungelast blieb und dann mit Essig- 



atber haufig ausgeschiittelt. Die  Essigiitherltisung wird bei miiglichst 
niederer Temperatur Tom Esaigather befreit. Aus dem Riickstand 
scbeidet sich El lagsaure aus. Das Filtrat wird zur Trockne einge- 
dampft und die so erhaltene Gerbsffure zunZichat durch baufiges Aus- 
zieben rnit weingeistfreiem Aether von einer kleinen Menge G a l l u s -  
saure und etwas Harz befreit und durch Ausziehen rnit einem wein- 
geistfreien Gemisch von 3 Theilen Essigather und 1 Theil Aether von 
unloslichem Phlobaplien getrennt. Beim Eindampfen der Losung 
binterbleibt die reine Gerbsaure ale ein rothlich weisses Pulrer, welches 
leicbt loslich in verdunntem Weingeist, etwas schwerer in Esaigatber, 
scbwer Ioslich in  kaltem Wasser und unlijslicb in Aether ist, rnit Blei- 
acetat einen weisslich gelben Zuiederschlag giebt (bei Gegenwart von 
Phlobaphen ist der Niederschlag rotblichgelb), mit Eisenchlorid zunachst 
eiue dunkelblaue Fiirbung, dann eine eben solche Fiillung erzeugt und 
endlich Leimlosuog fiillt. lhrc  Losung kann nor bei Abweeenheit 
jeder Spur vou Alkali oder Mineralsaure ohne Zersetzung eingedampft 
werden. Ibre  Zusammensetzung ist C,, H , ,09 .  Sie ertragt, ohne 
Verlnderung zu erleiden, eine Temperatur von 130°, bei 130-140° 
spaltet sie & H a  0 a b  und gebt in C,, H,, 0, , iiber, ein braunrothes, 
wenig in Wasser, leicht in Weingeist und Alkalien, nicht in reinem 
Aether und Essigather Iosliches Pulver. Dieses Anbydrid kommt auch 
in  der Eichenrinde vor und kann nacb Entfernung der Gerbsaure 
durch Eindampfen des Riickstaiides und Fallen mit Salzsaure, Lasen 
des Niederscblags in Weingeist, Wiederfallen etc., bis es aschenfrei 
ist, gewonnen werden. Seine C a l c i u m -  und B a r y u m v e r b i n d u n g ,  
C3,H,, 0,, Ba,  sind in Wasser unloslicb. Beim Kochen wit ver- 
dtinnter Schwefelsaure geht die Gerbsaure in das  von O s e r  als 
E i c h e n r o t h  bezeichnete Anhydrid, C, ,H, ,O, ,  = 2 C 1 7 H , , 0 ,  
- 3H,O, iibcr. Dasselbe ist leicht in  Weingeist und Alkalien, nicbt 
in  Wasser 16slicb. Durcb Kochen mit Alkalien oder Alkalicarbonaten 
wird die Gerbslure ebenfdls in  das Anhydrid iibergefuhrt. Desgleichen 
fiirbt eich die gefallte Bleiverhindung der Gerbsaure in kurzer Zeit 
rotb,  indem die Saure sich anhydrisirt. - Die Gerbsaure ist k e i n  
Olycosid. Weder in Beriibrung mit Emulsin nocb durch Rocben mit 
verdiinnter Schwefelsaure spaltet sie eine Spur Zucker a b ,  beim Er-  
hitzen mit verdunnter Schwefelsaure auf 130-140° gebt sie zum 
grossten Theil in Eicbenrotb iiber, nur eine sehr geringe Mengr. wird 
unter Bildung von G a l l u s s a u r e  zerlegt. Erbitzt man die GerbaPure 
mit concentrirter SalzsPure auf 150- 180°, so entsteht ebenfalls in 
kleiner Menge Gallussaure und etwas C h l o r m e t h y l  neben Eicben- 
roth. Bei der trockenen Destillation liefert sie nur in geringer Menge 
ein Oel, aus welchem durch Destillation D i m e t h y l b r e o z c a t e c b i n  
(Veratrol), Brenzcatechin und ein noch boher siedendes Produkt ge- 
trennt wurden. Beim Schmelzen mit Raliumbydrat giebt die Gerb- 
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siiure Protocatechusgure, kleine Meugen von Brenzcatechin und Sporen 
von Phloroglucin. - Aus den angefiihrten Resultaten zieht Verfasser 
den Schluss, dass die Eichenrindengerbsaure ein T r i m e t h y l a t h e r  

Ueber Strychninhydrst von E. J a h n s  (Arch. Phann. XV, 185). 
S c h i i t z e n b e r g e r  hatte (Compt. rend. 47, 79 und 235) durch Kry- 
stallisation von Strychnin aus Wasser diese Base in  feinen Nadeln 
und ausserdem in Octaldern erhalten, unier Umstanden, welche auf 
eine geringere Loslichkeit der Nadelu schliessen liessen. Durch wei- 
tere Beobachtungen glaubte e r  sich berechtigt, iu dem Handelsstrychnin 
ein Gemenge yon drei Hasen annehmen zu miissen. Diese Annahme 
ist nuu zwar langst widerlegt, fur das Auftreten des Strychnins in 
zwei verschiedenen Forrnen aber keine Erkliirung gegeben. Der  
Verfasser hot nun iiber die versctriedeoe Krystullform dea Strychnine 
folgende Beobachtungen gemacht, aus welchen er glaubt schliessen 
zu diirfen, dass die feinen Nadeln ein unbestandiges Hydrat des 
Strychnine sind. Wenn eine kalte wassrige Losung eines Strychninsalzes 
(1 : 200) mit Ammoniak versetzt wird, so scheiden sich alsbald lange, 
zarte, vierseitige Prismen aus, deren Euden durch j e  eine Fliiche 
rechtwinklig abgeschnitten sind. Diese lagern sich, wenn sie gepresst 
aerdeu  oder nach dern Absaugen durch Piltrirptrpier dicht aufeinander 
liegen, sehr schnell i n  octatidriuche Krystalle urn. Diese unbestandigen 
Krystalle entatehen nicht , wenn eine ebenso rerdiinote Liisur~g heise 
durch Ammoniak gefiillt wird; vielmehr entsteheu dann unveriinderliche, 
vieraeitige, derbe Prismen, deren Euden durch j e  zwei (auch zuweilen 
je vier) E’lachen zugespitzt siud. I n  dirselben Krystalle verwondeln 
sich die erwiihnten zarten Nadeln, wenn sie mit der Fliissigkeit, in 
welcher sie entstanden sind, zurn Rocben erhittt werden. Die VOII 

S c h u t z e n b e r g e r  beobachteten, alu Beimengungen dea Strychnins 
betrachteten Krystallformen lassen sich dernnach willkiirlich aus dem- 

der  D i g a l l u s e l u r e  ist. Pinner. 

selben Strychninsalz erzeugen. Mpllus 

Ueber Korktheer von L. B o r d e t  (Compt. rend. 92, 728). Aus 
Korkabfallen wird seit riniger Zeit Leuchtgas dargestrllt, uud Verfasser 
hat den Theer und das Threrwasser aus einer solchen Fabrik unter- 
sucht. Das Threrwasser reagirt schwach sauer, enthalt Essigsaurs 
und Holzgeist, aber  auctr reichliche Mengen Ammoniak, so dass die 
Fllssigkeit fast neutral erwheint, ferner Hou~ologe der Essigsaure, 
etwas Blausaure und Methylamin. Der Theer euthalt 27 pCt. leichte 
Oele (bis 210°), unter deuen vie1 Naphtalin sich befindet, aber auch 
reichlich Benzol (4 pCt.) und Toluol (3 pCt.), e r  enthalt ferner 27 pCt. 
schwere Ode, welche Pbenole nur in  geringer Menge enthalten, dann 
11 pCt. eines griin fluorescirenden Oels, in welchem reichlich An- 
thracen enthalten ist. Yinner. 
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Ueber eine ehfaohe und %hit sparende Methode zur Dar- 
atellung von Pyrogallol eur Trookenplattenentwicglung von 
T. E. T h o r p e  (Chem. Nm8 48, 109). Die gewiihnliche Methode 
der Darstellung von Pyrogallol aus Galluesiiure durch Erhitzen aof 
185-200° giebt eine Ausbeute von hiichstens 30pCt. Bessere Re- 
sultate liefert folgeodes Verfabren: 10 g trockne Gallussiiure werden 
mit 30ccm Glycerin in einer weiten Reagenzriihre im Sandbad auf 
190-2000 erwiirmt, so lange sich noch Kohlensiiureblasen in der 
Fliissigkeit entwickeln. Die Gallussilure lBst sich leicbt und wird in 
kurzer Zeit in die theoretiscbe Menge von Pyrogallol iibergefiihrt. 
Die resultirende, braune, ziihe Liisung wird mit 1000 ccm Wasser 
verdiinnt. Die Resultate, welche mit dieser Fliissigkeit bei der Ent- 
wicklung einer Anzabl meist S wan’scher Platten erzielt wordeu, 
waren nicht verschieden von denen, welcbe man mit gleich starken, 
reinen Pyrogallolliiaongen erhielt. hian muss nur darauf achten, dass 
die Temperatur 2000 nicht iibersteigt, damit die Liisung nicht zu 
dunkel wird. Uebrigens kann auch eine ziemlich stark gefarbte Liisung 
verwandt werden, wenn die Entwicklungszeit nicht unniithig verlangert 

Ueber die relative Bestbdigkeit gewisser orgadsoher Salse 
ron M. B e a m e r  und F. W. C l a r k e  (Amr. chem. 8oc. 11, 320). Die 
Untersuebung des Verhrltens der Bargumsalze der Methylsulfosiiure 
und ihrer Homologen beim Erwiirmen bis zu l l O o  hat  dem Verfasser 
ergeben , dass mit steigendem Molekulargewicbt die Zersetzung spiiter 
eintritt und langsamer zunimmt, aber weiter fortschreitet. Ein dieser, 
iibrigens nicht ganz ungezwungen, abgeleiteten Regel widersprechendes 
Verhalten zeigt das Salz der Isobutylsulfosiiure, indem die verhiiltniss- 
miissig friih erfolgte Zersetzung bei hiiherem Erhitzen kaum zunimmt. 

Sulfoterephtaletture &us Paraxyloleulfosaure von J.  R e m s e n  
und M. K o h a r a  (Amer. chem. journ. XI, 413). D a s  aus Parabrom- 
toluol und Jodmetbyl nach der F i  ttig’schen Methode dargestellto 
Paraxylol wurde mittels raucbender Schwefelsiiure in die Sulfosiiure, 
die letztere, ebenso wie die Cymolaolfosiiure, zuniichst durch Kalium- 
bichromat und Schwefelsaure in Sulfotoluylsaure, dann durch Kalium- 

Essigsaures Benzhydrol von c a m  i 11 e v i n c e n t  (Bull. 8oc. 
chim. 85, 304-305) ist nach Angaben von L i n n e m a n n  (Ann. Chem. 
Pham. 188, 1) und von F r i e d e l  und B a l s o b n  (dieee BerichteXIII, 
1242) eioe bei gewiibnlicher Temperatur fliissige Verbindung. Ver- 
fasser findet, dass sie, wenn geniigend von Eseigsiiore befreit, zu 
Krystallen vom Schmelzpunkt 41.5O erstarrt. Siedepunkt 300°. Die 
E(rystalle sind ortborhombische , parallel den brachydiagonalen End- 

wird. Will. 

Schotteo. 

permrrnganat i n  die Sulfoterephtalsiiure iibergefiibrt. Schotteo. 
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fliichen abgeplattete Prismen mit RhombenoctaEder. Der Prismen- 
winkel betrgtgt logo. 

Ueber die fkaktionirte Destillation des Rohchinolins und 
uber die Oxydationsprodulrte dee Lutidins von O e c h s n e r  d e  
C o  n i n c k  (Bull. SOC. chim. 86, 206-304). Um Ppridinbaaen, welche 
sich neben den Chiuolinbasen bilden, zu erhalten, verfiihrt man am 
beaten so, dass man 1 Theil Cinchonin mit 3 Theilen Kalihydrat ge- 
mischt bis zum Auftreten dicker, weieser Diimpfe destillirt, wobei Oele 
und eine wlissrige Flhsigkei t  iibergehen: die in Wasser gelosten 
Basen werden durch Alkali abgeschieden uod das schlieeslich erhaltene 
Oel fraktionirt. Aus 2.900 kg Rohchinolin wurden gewonnen: 1) die 
Fraktionen 90-1 loo ; 110-1 300 ; 130--160° ; 160-1 75O; 175-1 90° ; 
190-205° ; 205-2200 und 2) die Fraktionen: 220-230'; 230-235O; 
235-250° unter Ariwendung des Le Bel -Henninger ' schen  Depbleg- 
mators (diese Berichte VII, 1054). 3) unter vermindertem Druck die 
Fraktionen: 250-2706; 270-2900; 290-320O. Nach wiederholter 
Rektificatian d i e d  man a b  die Fraktiouen 165-170O; 170-175O; 

221-225O; 225-2300. D e r  Ertrag war: Lutidin (Siedep. 165') und 
beide Collidirie (Siedep. 180 und 1950) je 120 g, und 50 g Parvolin. 
Die Fraktionen zeigen von 160° a n  eine betriichtliche Znnahme an 
Pyridinbasen; gegen 2250 bis 3000 und dariiber macht sich der 
durchdringende Geruch nacb Chinolinbneen bemerklich. Die bei der 
Rectification auftretenden Diimpfe rofen Kopfschmerz und Schwindel 
hervor, welcher beim Aufenthalt in frischer Luft bald vcrschwindet. 
(Ueber die Untereuchung einzelner Fractionen rgl. die86 Berichte XIV, 

Synthetische Versuchein der Chinolinreihe von Zd. H. S k r a u p  
(Nonatsh. f. Chem. 2, 139-170) Wie (in diesen Berichten XIII, 2086) 
bereits mitgetheilt ist, ist ee Verfasser gelungen, durch Einwirkung 
von Schwefeleaure auf ein Gemisch von Glycerin mit Anilin und 
Nitrobenzol nach der Gleichung: 

das  Chinolin leicht und in graseerer Menge synthetisch darzuetellen. 
Folgendee Verfahren liefert ca. 60 pCt. der tbeoretischen Ausbeute. 
24g Nitrobenzol, 38g Anilin und 12Og Glycerin werden in 
einem gegen 2 L fassenderi Kolben mit 100 g englischer Schwefel- 
s lure  vermiwht, die warm gewordene Maese bie zur Liieung dee 
Ariilinsulfats geschiittelt und auf dem Sandbade am langen Riick- 
fluaskiihler vorsichtig erbitzt. Sobald eben bemerkbare Dampfent- 
wicklurig beginnt, nimmt man vom Feuer, und nun tritt stiirmieches 
Kochen ein , welches nach einigen Minuten n a c h l h t  , um alebald 
wieder zu beginnen, dann wieder zu pausiren II. 8. w. Endlich aetet 
man suf das  Sandbad, wo das intermittirende Sieden von Neuem be- 

Qabriel. 

175-1850; 185- 190"; 190-200°; 200-2050; 205-214; 214-2210; 

682; auch XIII, 1996). Gabriel. 

CgBsNOe + 2C,H,NH2 + 3 C 3 H 8 0 3  = 3CSH,N + l l H a O  



ginnt und erst wenn die Maese ruhiger geworden, setzt man die 
Flamme wieder unter und hPlt 2-3 Stunden im Kochen. Man ver- 
diinnt darauf die Fliissigkeit mit Wasser, treibt das  unverlnderte Nitro- 
benzol mit Wasserdampf iiber, macht den Riickstand alkalisch ond 
destillirt das  Chinolin im Dampfstrom a b ,  oder eieht dasselbe mit 
Aether Bus, wobei es aber mehr durch Hare verunreinigt gewonnen wird. 
Die schliessliche Reinigung des Chinolins geschieht entweder mit Kalium- 
bichromat und Schwefelsaure oder besser durch Ueberfiihrung desselben 
i n  das saure Snlfat, indem man es in CB. 6 Theilen Alkohol Kist, die 
berechnete Menge concentrirter SchwefelsHure hinzufiigt und den Nieder- 
schlag nach dem Erkalten mit Alkohol weiss waecht. Das r e i n e  
C h i n o l i n  ist vol lkomm~n farblos und hiilt sich im Dunkeln lange 
ungefarbt, aber bei langerem Stehen bildet sich ein nicht basisches 
Han, welches die Lichtempfindlichkeit des Chinolins bewirkt und die 
Base in verdiinnten Siiuren sich nicht klar losen lasst. Es siedet bei 
237.10 (corr., 746.8 mm Bar.) und hat  das  spec. Gewicht 1.1081 bei 00, 
1.0947 bei 20'3, 1.0699 bei 50°. Das P l a t i n s a l z ,  (CSH,N.HCI) ,  
. Pt CI, + 2 H, 0 , ist ein hellgelber Niederschlag, sehr schwer in  
kaltem (in ca. 1300 Th.  bei 1l0, weit leichter in heissem Wasser und 
in heisser verdiinnter Salzsiiure loslich. Bei 105-llOo wird es wasser- 
frei, schmilzt bei 225O und zersetzt sich schon beim Eindampfen seiner 
wsssrigen L6sung. Bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat liefert 
d a s  Chinolin C h i n o l i n s i i u r e ,  C, H,NO, (vgl. H o o g e w e r f f  und 
v a n  D o r p ,  diese Berichte XII, 747). Das n e u t r a l e  K a l i u m s a l z ,  
C, 8 ,  NObKa +2 H, 0, ist eine ausserst leicht losliche Krystallmasse, die 
bei 1 loo 1 Hg 0 verliert, bei 2109 wasserfrei wird und bei 230° sichzersetet. 
Das s a u r e  K s l i u m s a l z ,  C , H , N O , K  + 2 H a 0 ,  fallt auf Zusatz 
von Alkohol zu seiner concentrirten waserigen Losung in glanzenden 
Prismen nieder und krystallisirt aus Wasser, worin es sehr leicht 16s- 
lich ist, in  grossen rhombischen Tafeln. Bei 100-1100 wird es 
wasserfrei. Bei 230-240° spaltet es Kohlenslure a b  und geht in 
nicotinsaures Salz uber. Das B a r j u m s a l z ,  C, H , N O ,  Ba + H,O, 
bildet schwerliisliche, kornige Krystalle. 

I n  gleicher Weise wie Chinolin aus  Nitrobenzol und Anilin wur- 
den  ewei Lepidine aus Ortho- und Paranitrotoluol und Toluidin 
mittelst Glycerin und Schwefelsiiure dargestellt. 25 g Nitrotoluol, 
38 g Toluidin, 120 g Glycerin uud 100 g Schwefelsaure wurden auf 
einander wirken gelassen und im Uebrigen wie bei der Darstellung 
des Chiuolins verfahren. husbeute ca. 45-47 pCt. der berechneten 
Menge. Die beiden Lepidine werderi To I u c h i n o I i n e genannt. 

O r t h o t o l u c h i n o l i n ,  C , ,H,N,  ist eine schwach gelbliche, stark 
lichtbrechende Fliissigkeit, schwerer ale Wasser und sehr wenig 16s- 
lich darin, fiirbt sich am Licht riur allmiihlich dunkler, schmeckt bren- 
nend, riecht wie Chinolin, siedet bei 247.3-248.3O (corr., 751 mm 
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Bar.), erstarrt nicht in einer Mischung von fester Bohlensiiure und 
Aether und hat das specitische Gewicht 1.0852 bei 00, 1.0734 bei SO0,  
1.0586 bei 50°. Das P l a t i n d o p p e l s a l z ,  (C lOHgN.  HCI),PtCI, 
+ 2 H, 0, bildet dunkel orangegelbe, iiusserst schwer liislicbe Prismen. 
Das s a u r e  S u l f a t ,  C,,HgN . H,SO, ,  Gllt auf Zusatz von Schwefel- 
saure zur weingeistigen Losung der Base in weissen, leicht in Wasser, 
sehr schwer in Alkohol loslichen Prismen nieder. Das C h l o r h y d r a t ,  
C, N . HCI + 24H20, bildet grosse, durchsichtige, leicht in Wasser 
und Alkohol liisliche Prismen, die schon bei 100° stark fliichtig sind. 
Das P i k r a t ,  C , , A y N .  C,H,(NO,),OH, bildet intensiv schwefel- 
gelbe, bei 2000 schmelzende, sehr schwer lasliche Bliittchen. Mit 
Jodmethyl auf 1000 erhitzt, giebt das Toluchinolin, T o l u c h i n o m e -  
thy l jod id ,  C, ,H,N.  CH,J,  welches leicht in Wasser und Alkohol, 
sehr schwer in Aether Ioslich iRt und durch Kalilauge unter Abschei- 
dung eines Oeles zersetzt wird. Bei der leicht erfolgenden Oxydation 
rnit 3 proc. Kaliumpermanganatlosung liefert es dieselbe ChinolinsHure 
wie das Cbinolin selbst. 

Daa P a r a t o l u c h i n o l i n ,  C, ,HgN, ist eine schwach gefarbte, 
schon nacb kurzem Stehen rothlich braun werdende Fliissigkeit, riecbt 
dem Chinolin ahnlich, i n  verdiinntem Zustande sehr angenehm und 
dem spanischen Flieder nicht uniihnlich, siedet bei 257.4 - 25S.6O 
(corr. 745mm Bar.) und besitzt das specifische Gewicht 1.0815 bei Oo, 
1.0671 bei 20°, 1.0560 bei 500. Das P l a t i n d o p p e l s a l z ,  (C,,Hg N 
- HCl)2PtC1, + 2H,O,  bildet lichtgelbe, baarfeine, sehr wenig 16s- 
liche Prismen, die bei 120° wasserfrei werden, das s a u r e  S u l f a t ,  
C,, H, N. H,  SO, + H, 0, weisse Prismen, das C h l o r h y d r a t ,  
C,, H g N  . HCI + + H , O ,  feine, verfilzte, sehr leicht losliche Kadeln. 
Das P i k r a t ,  C l O H g N .  C , H 2 ( N 0 9 ) , 0 H ,  ist ein gelber, bei 2290 
schmelzender Niederschlag. Die J o d m e t h y l v e r b i n d u n g ,  C l O H g  N 
. C N, J, wird durch Stehenlassen einer atherischen Losung der Base 
rnit Jodmethyl i u  gelblichen, feinen Prismen erhalten. Durch Kali- 
lauge wird aie zersetzt. Bei der Oxydation liefert auch das p-Tolu- 
chiriolin Chinolinshure. 

a - N a p h t o c h i n o l i n  wurde dargestellt durch 5-6stiindiges Er- 
bitzen von 14 g Nitronaphtalin, 30 g Naphtylaminsulfat und 80 g Gly- 
cerin mit 30 g Schwefelshre am Riickflusskiihler. Dies Nitronaphta- 
lin wurde durch Erwarmen von je 50g Xapbtalin mit dem doppelten 
Gewicht concentrirter Salpetersaure, bis rothe Diimpfe aufiraten und 
nach vollstandigem Erkalten der Masse durch Fallen mit Wasser dar- 
gestellt. Das Naphtylaminsulfat wurde durch Fallen der Liisuog der 
einmal rektificirten kauflichen Base i n  8 Theilen Alkohol durch etwaa 
weniger ale die berechnete Menge concentrirter SchwefelsPure und 
Waschen des Niederschlags rnit Alkohol , schliesslich mit Wasser ge- 
reinigt. Die Verarbeitung des Naphtochinolins geschah in der Weise, 
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dam die dicke Fliissigkeit rnit Waaser versetzt , vom ausgeechiedenen 
Harz abfiltrirt, rnit Aether iiberschichtet und unter Kiihlung mit Aetz- 
natron bia zur alkalischen Reaction versetzt wurde. Die Htherische 
Liisung wurde verdampft, der Riickstand in verdiinnter Scbwefelehre 
geliist und aus dem Filtrat die Base wieder i n  Freiheit gesetzt und 
in Aether aufgenommen. Die rnit Aetzkali sorgfiiltig getrocknete Base 
wird destillirt, das Destillat in 8 Theilen Alkohol ge lh t ,  durch con- 
centrirte Scbwefelshre ala saures Sulfat gefallt und nach dem Waschen 
mit Ammoniak zersetzt und nochmals destillirt. (8s entsteht namlicb 
neben dem Naphtochinolin eine erst bei Rothgluth unter starker Zer- 
setzung destillirende Verbindung.) Auabeute ca. 25O. Die Base er- 
starrt zu weissen, strahligen Prismen, ist sehr leicht i n  Aether, Ben- 
zol, Alkohol, nur apurenweise in Wasser liislich, besitzt eigenthiimlich 
sromatischen, unangenehmen Geruch , schmilzt bei 50°, siedet bei 
747mm Bar. bei 351O (Luftthermometer) und wird nur schwierig 
oxydirt. Das P l a t i n d o p p e l s a l z ,  (C, ,H,N.  HCI),PtCI, + 2H,O, 
ist ein lichtgelber , kryatallinischer Niederschlag , das s a u r  e S u  If at  , 
C,,H,N. H,SO,,  bildet schwach gelbliche, sehr leicht in  Wasser. 
sehr scbwer auch i n  Alkohol lijaliche Prismen, das C h l o r h y d r a t  
gelbliche, sehr leicht i n  Wassrr und verdiinntem Weingeist, nicht in 
absolutem Alkohol liislicbe Nadelchen, das P i k r a t ,  C, , H, N 
. C ,  H, (NO,), O H ,  mikroskopiscbe Prismen. Die Mcthyljodidver- 
bindung ist nicht i n  reinem Zustande erhalten worden. Pinoer. 

Physiologische Chemie. 

Zur Kenntniss des Mykoprote'ins ron F. S c h a f f e r  (Journ. 
pr. Chem. N. F. 23, 302-304). I n  Gemeinscbaft mit Nenck i  batte 
Verfasser friiher (dime Berichte XII, 2386) aus Hefe und namentlich 
aus F%ulnissbacterieri ein eigenthiimliches Acidalbumin, das Myko- 
proteih gennnnt worde, dnrgrstellt. Dasselbs ist in den Liisungen 
neutrlrler Sake  sehr schwer loslich und wird bei einem Gehalte der 
Lasung VOII 2 pCt. Chlornatrium fast vollstlndig ausgeschieden. Beim 
Schmelzen des Mykoprotei'os mit Rali wurden, neben Spuren von 
Skatol und Indol, Phenol zu 0.15 pCt. vom Oewichte des angewandten 
Mykoprotei'ns und fette Sauren, unter diesen rorwiegend Valerianslure 
erhalten; in der wassrigen Liisung der Schmelze fand eich ansserdem 
Leucin und eine in concentrischen Bliittchen krystallisirende Substanz, 

Ueber die duroh Einwirkung von Kfbliumhydrst auf Trauben- 
xucker entstehende reduoirende Substcme ron A. Ern m er 1 i n g 

die nicht isolirt werden konnte. Baumann. 



und G. Loges (pfli iser's Arch. 24, 184-188). Triigt man in ge- 
schmolzenen, reinen Traubenzucker , der euvor dnrch langeres Er- 
hiteen getrocknet wurde, allmiihlich festes Aetekali in nicht eu grossen 
Antheilen ein, so tritt nach jedesmaligem Kalizusatz eine heftige 
Reaktion unter scharfem AnfschHumen ein und es destillirt eine an- 
genehm riechende Fliissigkeit iber. Das Destillat wird durch frak- 
tionirte Destillation in zwei Fraktionen getrennt: 1) eine bei circa 
900 siedende, brennbare Fliissigkeit und 2) ein bei 100" siedendes 
wlissriges Destillat. Das wiissrige Destillat schmeckt siisslich und hat 
die Eigenschaft, F e h l i n g ' s c h e  Liisung in der Kalte zu reduciren. 
Diese letztere Eigenschaft, den Geruch und die Fliissigkeit, hat der 
aus dem Zucker gewonnene flichtige Korper gemeinsam mit dern 
Acetol (diese Ben'chte VI, 22 und XIII, 1984), mit dem er aber jedenfalls 
nicht identiscb ist. Die Verfasser erblicken in der Entdeckung dieses 
Kiirpers, der vom Wasser bis jetzt noch nicht getrennt werden konnte, 
den Schliissel f i r  daa Verstandmiss der von K i i h n e ,  W a r m  M u l l e r  
und H a g e n  gemachten Beohachtung, dass der Traubenzucker, mit 
Kali kurze Zeit erwiirmt und dann wieder abgekuhlt, die Fiihiglieit 
nnnimmt, Kupferoxyd schon in der Klilte zu reduciren. 

Zur Frege der Ausscheidung gasformigen Stiokstofi aus 
dern Thierkorper von M. P e t t e n k o f e r  und C. V o i t  (Zeitschr. f. 
BioZogie 16, 508-5549), R e g n a u l t  und R e i s e t  haben zueret beob- 
achtet, dass bei Versuchen iiber die Respiration kleinerer Thiere in  
einem geschlossenen Apparate, i n  welchem nur der verzebrte Sauer- 
stoff ersetzt und die gebildete Kohlensaure weggeuommen wurde, bald 
eine geringe Vermehrung, seltener eine geringe Verminderung des ur- 
spriinglichen Stickstoffgehaltea in dem Apparate eintrat. I n  neuerer 
Zeit priiften S e e g e n  und N o w a k  das  Verhalten des Stickstoffs beim 
Athemprocess an etwas griisseren Tbieren und fanden, dass der Stick- 
stoffgehalt im Apparate niclit nor wie R e g n a u l  t angegeben hatte 
hiiufig, sondern irnmer vermehrt war, woraus sie schlossen, dass gas- 
fiirmiger Stickstoff von den Versucbsthieren ansgeschieden wardeli sei. 
Die Verfasser unterwarfen zunachst einzelne der Bedingungen in der 
Versuchsanordnung S e e g e n ' s  und N a w a k ' s  einer Priifung und 
fanden in denselhen riicht unerhebliche Fehlerquellen , diirch welche 
allein die Zuriahme des gasfiirmigen Stickstoffs in den Reapirations- 
versuchen ran S e e g e n  und N o  w a k  erkliirt werden kann. - S e e g e n  
uiid N a w a k  batten ihren Sauerstoffvorratb in eincr Glasglocke iiber 
Wasser und Oel aufbewahrt, i n  der Voraussetzung, dass dadurch eine 
Diffusion des Stickstoffs der atmospblrischen Luft in den Sauerstoff 
ausgeschlossen soi. P e t t e n k o f e r  und V o i t  zeigen nun, dass unter 
diesen Bedingungen nicht unerheblicbe Mengen von Stickstaff aus der 
Luft in den Sauerstoff ubertreten. Frisch bereitetes Sauerstoffgas, das 
keine merklicben Mengen von Stickstoff enthielt, wurde in einem Gaso- 

Blummn. 



meter unter Waeserverscbluse, aof welchen noch eine 4 em hohe 
Schicht Riibiil gegoeeen worde, anfbewahrt: nach 7 Tagen enthielt 
der Saueretoff im  Gasometer 1.52 Vol. Procent, nach 4 Wochen sogar 
6.0 Vol. Procent Stickstoff. Die von Seegen  und N o w a k  angegebene 
Stickstoffaoaecbeidung wiirde eich aof diem Weiee echon erklken laeeen, 
weon der verwendete Sauerstoff 0.4 Vol. Procent Stickstoff enthielt. 
Eine andere Quelle f i r  das von R e g n a u l t - R e i e e t  nnd von S e e g e n -  
Nowak  gefnndeoe Plus an Stickstoff kann auch darin liegen, dam 
der Saoerstoff, welcher aue Braunetein ond chlorsaorem Kali darge- 
etellt wurde, wechaelnde Mengen von Stickatoff enthiilt. Ferner wurde 
die Loft in dem von S e e g e n  und N o w a k  benutzten Apparate durch 
die Verdnnstong von zersetztem Harn und Koth ammoniakhaltig; bei 
der Vereocheanordnong von S e e g e n  nod N o w a k  wurde aber die 
in  dem Apparate befindliche Luft durch gliihendee Kupferoxyd con 
organiechen Stoffen befieit; auf dieee Weiee erhielten eie aber an8 
dem in der Luft befiodlichen Ammoniak Stickstoff. P e t t e n k o f e r  
nnd Voi  t fiihren aueserdem Grihde an, nach welchen ee wahrechein- 
lich emheinen kann, dass der von S e e g e n  und N o w a k  benotzte 
Saueretoff chlorhaltig war. - Fehlerqoellen , die ein Sticketoffplue 
berbeifibren konnten , ergeben eicb endlich aach aue dem Umetande, 
daes bei der Vereucheanordoong von Seegen  und Nowak  die Tem- 
perator dee ganzen Luftvolome in dem Reepirationeapparate nicht 
genau bestimmt werden konnte; dae von S e e g e n  ond N o w a k  ge- 
fondene Plus an Sticketoff wiirde sich vollkommen erkuren, wenn sie 
eine zu niedrige mittlere Endtemperator durch ihre Thermometer 
erhalten babeo ond zwar nur 1-5O. Baamaon. 

Analytlsche Chemie. 
Trennung dee lrSiokeloxyds vom Kobeltoxyd von 0. Del- 

v a u x  (Compt. rend. 92, 723). Dae Gemenge beider Oxyde oder Sul- 
fide wird in salzsiiurereichem Kiioigewaeeer gel8st , die Liieong mit 
vielem Waeeer verdiinnt und rnit Ammoniak iibereiittigt. Aledann 
setzt man Kaliumpermanganatliieung bie eor Rotherbong und reine 
Kalilaoge hinzo. Dadurch wird Nickeloxydhydrat mit Manganoxyd 
niedergeechlagen. Der Niederechlag muse wieder i n  SelcsEure gelZist 
and nach Uebereiittigong rnit Ammoniak rnit Kaliumpermanganat und 
Kalilaoge gefiillt werden. Aos den vereinigten Liisungen wird nach 
Neutralisation rnit Eesigsiiure dae Kobalt dorch Schwefelwaeseretoff 
gefiillt. Dee Gemeuge von Nickel- und Manganoxyd wird in Salz- 
efore geltist, die Liieong mit Ammoniak geefttigt, einige Zeit an der 

Baricbte d. D. cbem. Gesellschrft. Jshr~. XIV. 65 



Luft stehen gelassen, um Manganoxyd sich ausscheiden zu lassen und 
das Nickel dann nach Neutralisation mit EssigsPure rnit Schwefel- 

Ueber Seuer’a Methode der Schwefelbeatimmung und einige 
Absnderungen deraelben von W. 0. Mixter  ( A m .  chm.  journ. 
2, 396-401). Der Verfasser findet die von S a u e r  angegebene Me- 
thode der Schwefelbestimmong (Zeitschr. and. Chm. 12, 32) befriedi- 
e n d ,  wenn die Deimpfe, welche aus den rnit salzsaurer Bromliisung 
beschickten U-Riihren entweichen, bis auf den Boden einer etwa 8 L 
fassenden Flasche geleitet werden, wo sich dieselben condensiren und 
dann mit wenig Wasser ausgespiilt, rnit der Hauptmenge der gebil- 
deten Schwefelsiiure vereinigt werden. Der Liisung von Brom in 
Salzseiure wird Bromwaseer mit iiberschiissigem Brom rorgezogen. 
(Siehe auch W i n t e  r : Zur Bestimmung dee Schwefels, Zeitschr. anal. 

Eine Reaktion der Weinsaure von H. J. F e n  ton ( C h n .  Ncws 
43, 110). Wenn zu einer Liieung von Weinsiiure oder weinsaurem 
Alkali eine kleine Menge Eisensalz, dazu einige Tropfen Wasserstoff- 
superoxyd und schliesslich ein Ueberschuss von Aetznatron gebracht 
wird, 80 erheilt man eine schiin violette Fiirbung, welche nicht etwa 
von einem eisensauren Salz herriihrt, denn sie wird augenblicklicb 
dumh Chlor oder unterchlorigsaure Salze zerstiirt. Die Liisung wirkt 
stark reducirend. Schon in der Eeilte werden Silber- und Quecksilber- 
salze, Kaliompermanganat und Kaliumbichromat reducirt. Ans Kupfer- 
oxydsalzen wird in  der Kiilte Rupferoxydul, in der Wiirme Metal1 
ausgeschieden. - Bis jetzt ist es nicbt gelungen das Umwandlungs- 
produkt der Weinslure zu isoliren. - Wenn man vorsichtig jeden 
Ueberschues vermeidet, kann man auch Chlorwmer, Natriumhypo- 
cblorit oder Kaliumpermanganat anstatt Wasserstoffsuperoxyd anweu- 
den. Salpetrige Siiure giebt die Reaktion nicht. Feuchtes Eisen- 
tartrat rnit iiberschiiesigem Kalihydrat der Luft ausgesetzt, eeigt nacb 
wenig Minuten die violette Farbung. Auch bei der Elektroiyse der 
Weirseiure, wenn ale positiver Pol eine Eisenplatte dient, wird die 
Reaktion hervorgerufen. Die Flhsigkeit um die Platte wird gelb 
und auf Zusatz von Alkali violett. Man kann dieses Verhalten leicht 
zom Nachweis der W e i n s h e  benutzen, nur diirfen keine oxydirenden 

Ueber den NQaohweis von Jod im Urin von F. F i e l d  (Chm.  
News 48, 109). Weder mit Platinsalz noch rnit Palladiumsalz 
kann das Jod im Urin rnit Sicherheit nachgewiesen werden. Die 
beste Reaktion ist wohl die Bildung von Jodstlirke, wonn der Versucb 
in der Weise angestellt wird, dass 1 - 2 Tropfen Salzsaure, eine 
kleine Quantitst StHrkeliisung und gleich darauf etwas salpetrigsauree 

wseserstoff gefiillt. Pinner. 

am.  12, 212.) Schertel. 

Agentien nod keine Schwermetalle eugegen seio. Will. 
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Kali dem Harn zugesetzt wird. Diese Methode liefert (entgegen der 
Ansicht von G i a n e t t i )  genauere Resultate, a l d  die Priifung mit 
Chloroform oder Schwefelkohlenstoff. Um gane sicher zu eein iet ee 
stet8 n6thig die organischen Substanzen vor der Reaktion eu zer- 

Zur Be-ung der Eiweiesstoffe und der nioht eiweise- 
ar%en Stickatofherbindungen in Pflansen von E. Schu lee  und 
J. Barbier i  (Landeoirthschaftliche Vers.- Stat. 26,  213 -283). Im 
wesentlicben ist nach onseren jetzigen Kenntnissen der Stickstoff in 
Futterpfianzen in Form von Eiweissstoffen und Eiweisszereetzange- 
produkten (peptonartigen Stoffen, primiiren Amidosauren, Amidosiiors 
Amiden) entbalten, wiihrend stickstoff haltige Substanzen aue anderen 
Oruppen (Alkaloide, Glukoside) darin bis jetzt our in geringer Quantitlit 
aufgefunden worden sind. Auf diese, wie auf Nitrate und Ammoniak- 
salze fiillt i n  der Regel n u r  ein sehr geringer Brochtheil des Stickstoffs 
der !andwirthechaftlichen Culturpflanzen. - Den Gehalt eines Fut ter  
mittele an Eiweissetickstoff beatimmt man am zwcckmbsigeten, indem 
man dasselbe mit Wasser oder einem anderen geeigneten Usongs- 
mittel extrahirt, aus den Extrakten das Eiweiss abecheidet, den resti- 
renden Sticketoff beatimmt nnd die Differenz zwiechen diesem und 
dem Gesammtstickstoffgehalt den Eiweisesnbstanzen zuschreibt. Bus 
den Extrakten Ifisst sich das Eiweiss echon durch Erhitzen aof 80-900 
entfernen, doch ist diese Abscheidung nicht immer eine volletiindige. 
Zur Fiillong der geliist gebliebenen, meist nor geringen Eiweissmengen 
sind eine Reihe von im Original genauer beeprochenen Methoden an- 
gegeben. Ee wird empfohlen , mehrere neben einander EU benutzen, 
am au9 der Vergleicbung der Resnltate die wahrecheinlichete Zahl 
festzustellen. Als empfindlichetes Mittel, um die Extrakte ea priifen, 
ob die FBllung der Eiweisestoffe volletiindig ist, dient, nach H ofmeieter  
(Zsitschr. phys. Chem. 2 ,  p. 288) die Reaktion mit Ferrocyankalinm 
und Eesigsiiure, welche die Yeptone nicht zeigen. 

Bedient man eicb nach Abscheidung der Eiweisestoffe der Da- 
maa’echen Methode der Stickstoff-Bestimmung, so is es gleichgiiltig, 
ob dieselbe mit dem Eiweiesniederechlag und dem damit vereinigten 
unl6slichen Riicketand aasgefiihrt wird oder in einem abgemeesenen 
Theil des eiweissfreien Filtrate. Bei Anwendang von Wil l -Var ren -  
t r a p  pa Metbode iat zu beriickeichtigen, daes bei der Verbfennung der 
mit Kupferoxydhydrat oder Bleioxydhydrat vermischten Eiweiesnieder- 
schlige (Fiillungsmethode von Ri t t h auee n), die Reeultate etwas zo 
niedrig ausfallen kiinnen. Man benutet daher zweckmiesiger daa 
eiweissfreie Extrakt, aos welchem man die in  Liisung gegangenen 
geringen Mengen von Knpfer oder Blei durch Schwefelwasserstoff ent- 
fernen kann. Bei Oegenwart ealpetereaurer Sake aetzt man (nach 
O r e t e ,  d h e  Berichte XI, 1558) xanthogensaures Natron zu. Auch 

etiiren. Will. 

65 * 
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dampft man dann nach K e l l n e r  (Landw. ‘Peru.-&. 14, p. 444) unter 
Zosate von Salzslure und Eieenchloriir ein. 

Da den Peptonen ein gleicher Niihrwerth zuzoachreiben ist, wie 
den Eiweiseetoffen, 80 miiaeen aoch dieae, wenn sie in beachtene- 
werther Menge vertreten eind, beetimmt werden. Man darf sie nicht 
mit den EiweiaakBrpern zueammen durch Phoephorwolframeiiore aue- 
fallen, denn bierdurch werden auch peptonartige Stoffe von nicht dem- 
eelben Niihrwerth, eowie Alkaloide nnd andere sticketoff baltige basieche 
K6rper (Betain, Ereatinin, Sarkin) gefallt. Am besten wendet man 
das Verfabren von Schmidt-Mii lheim an, welcher die echten Eiweiee- 
kiirper durch Kochen mit eeeigeaorem Eieen fiillt und das Filtrat 80 

lange mit Phoephorwolframehre vereetzt, bie eine Probe rnit Natron- 
laoge und Kopfersolfat keine Peptonreaktiou mehr giebt. 

I n  den stickatoffreichen Lupinenkeimlingen wurden betriichtliche 
Mengen von Stickatoffverbindungen gefunden, welche durch Phoephor- 
wolframslore, nicht aber durch Gerbeiiure fiillbar waren, welche daher 
nicht fiir Peptone, eondern fiir Zwiachenprodukte zwischen diesen. ond 
den kryetallinischen Eieweiaezereetzongaprodokten anzoaeben aind. 

Es empfiehlt sich nach dieaen Aoefiihrungen bei der Analyae der 
vegetabilischen Fattermittel folgende Beetimmungen auezufiihren: 

1) Beetimmung dee Geeammtsticketoffs, 
2) Beetimmung des Eiweisssticketoffe, 
3) Bestimmung dee im Filtrat dea Phosphorwolframegurenieder- 

Hierdurch wird der Gesammteticketoff auf drei Grnppen vertheilt. 
1) Eiweiaaetoffe, 
2) nicht eiweieeartige, durch Phoephorwolframeiiure fiillbare 

Kiirper, 
3) nicht eiweiaaartige Stoffe, welche nicht durch Phoephorwolf- 

ramaanre fiillbar sind. 
Durch Fiillung mit OerbaHure lieeee eich in Gruppe 2) noch eine 

Trennung in Peptone und peptouartige Kiirper erreichen. I n  Gruppe 2) 
finden sich dann aneeer diesen Alkaloide und andere Stickatoffverbin- 
dungen von baeiechem Charakter eowie Ammoniakealze. In der drit- 
ten Gruppe finden aich die kryetallinischen Eiweieezeraetzungeprodukte. 
- Zur Untersuchung dee euf die kryetallinischen Eiweiaezersetzungs- 
prodnkte faTlenden Stickatoffs wird die Sachae-Korrn ann’eche Me- 
thode empfohlen. Es muse deewegen auf die Originalabhandlung ver- 
wiesen werden. 

Ea zeigt eich, dase der Stickstoffgehalt der mit Phoepborwolfram- 
sHure behandelten Extrakte etwae hiihcr ist, ale die Sticketoffmenge, 
welche nach Sachse’e Methoden i n  Amidform (d. h. in Form von 
Amidoaauren und in dem beim Behandeln mit Mioeraleluren aue 
Amiden abgeepaltenen Ammoniak) gefunden wird , deee also noch 

echlage enthaltenen Stickstoffe. 
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Stickatoffverbindungen vorhanden eind, welche durch ealpetrige Sfiure 
nicht volletiindig zersetzt werden. 

Die Verfasser sind bei ihren Vereuchen nur einern solchen Kiirper 
hegegnet, den eie aue jungen Platanenblfittern ieolirt haben. Sollten 
griiseere Mengen eolcher Subetanzen vorhanden eein, 80 wiirden die 
nach Sachee -Korman  ne Verfahren erhaltenen Reeultate fehlerhaft. 

Die Bestimmung dee Ammoniaks geschieht am bequematen nach 
der Schlbeing’echen Methode, und zwar nach der Modifikation von 
E m m e r l i n g ,  welcher die zerkleinerten Pflanzenetoffe direkt mit Kalk- 
milch iibergieeet und die Austreibung dee Ammouiaks durch Heretel- 
lung eines luftverdiinnten Raurnes beschleunigt. 

Zur Daretellurig der Extrakte wird im Allgerneinen ernpfohlen 
rnit kaltem Waeeer auezuziehen, nur bei Gegenwart von vie1 Aspara- 
gin scheint die Anwendung von heiseem Wasser empfehlenswerth. 
Fiir Rauhfutterstoffe acheint nach K e l l n e r  verdiinnter Alkohol vor 
Waeeer den Vorzug zu verdienen. - Die Eiweisestoffe konnen wgh- 
rend der Extraktion der Futtermittel durch gleichzeitig vorhandene 
Fermente nicht wohl i n  die kryetalliniechcn Zereetzurigsprodukte um- 
gewandelt, wohl aber peptonieirt werden. Dieee Wirkung kijnnte 
durch Anwendung dee Extraktionemittele in  der Siedehitze auf ein 
Minimum reducirt werden. Will. 

Eine indirekte volumetrische Glycerinbestimmung griindet 
Muter (Analyst. VoL VI, No. 60, 41) auf das bekannte Verhalten 
dee Glycerine, die durch Krrlilauge hervorgebrachten Ftillungen von 
Knpferoxydhydrat mit tief blauer Farbe wieder zu losen. Sein Ver- 
fahren beechreibt er folgendermanssen : 1 g Glycerin wird in einem 
graduirten Cylinder I ) ,  an welchem bei dem Theilstrich 50 ccm ein 
rnit Glaehabn versehenea Abfluserohr angebracht ist, rnit 50 ccrn Kali- 
lauge ( 1  : 2) gemiscbt und hierauf so lange mit einer verdiinnten 
Kopfervitriolliieurig versetzt, bis Kupferoxydhydrat ungeliist zuriick- 
bleibt. Sobald die reetirende tief blaue Fliiseigkeit durch Absetzen 
dee Kupferoxydhydrats klar geworden ist, laset man einen aliquoten 
Theil davon in ein Becherglae fliessen, vereetzt diesen rnit einem 
geringen Ueberschuse von SalpetereLure und hierauf rnit Amrnoniak, 
und l b s t  echlieeslich aus einer Biirette eine titrirte Cyankaliurnliieung 
bie zur eintretenden Wiederentfarbung hinzulaufen. Die gebrauchte 
Menge CyankalinrnlSsuug, berechnet auf die game Menge der urspriing- 
lichen Fliissigkeit, reprseentirt gerade 1 g Glycerin. Da jedoch eine 
concentrirte Kalilauge etwas Kupferoxydhydrat liist, 80 i s t  es niithig 
deneelben Verench ohne Glycerin noch einmal anzuatellen und die 

1) Verfasser bedient sich dazu jener Cylinder, welcbe er bei Ver6ffentlicbung 
seiner Methode zur Bestimmung des Oleins in den Fetten beschrieben hat, Analyst. 
VOl. 11, s. 74. 
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hierbei gebrauchte Menge Cyankalium von der bei dem vorhergehenden 
Vereuche erlangten abzoziehen. Verfasser hat seine Methode vor- 
laufig rnit reinem Glycerin gepriift und gedenkt, nachdem er be- 
friedigende Resultate 'erlangt , dieselbe auch fiir die Bestimmung des 
Glycerins in Gemengen nnd Verbindungen ( Butter) weiter aoszu- 

Zersetriung von Cyanverbindungen duroh Wseeer von E. A. 
v a n  d e r B u r g  (Separatabdr. aua Maandb. vow Natuumetmch. 10, 
No. 7). Dnrch Guajakkupferpapier gelang es dem Verfasser nach- 
zuweisen, dass ein kohlenslurefreier Luftstrom nicht nur aos einer 
Cyankaliumlosung, sondern auch aus einer Liisung, resp. Aufschtittelung 
von gelbem und rothem Blutlaugensalz , Zinkcyankalium , Ziokcyanid, 
Ferrocyanzink und Berlinerblau scbon bei gewiibnlicher Temperatur, 
noch mebr bei erhiihter Temperatur, Cyanwasserstoff wegfibrt. Bei 
Cyanquecksilber und Cyansilber ist dies nicht der Fall. Dagegen 
geben letztere bpi Gegenwart von Weinsteinsaure ebenfalls nacbweis- 
bare Mengen von Cyanwasserstoff ab. Gelbes Blutlaugensale giebt, 
in Aufliisung mit Weinsteinsiiure angesiiuert an einen Loftatrom, 
besonders beim Erwarmen, so vie1 Cyanwasserstoff ab, dass derselbe 
in vorgelegter Kalileuge durch die Eisenreaktion nachgewiesen werden 
kann. Der Cyanwasserstoff wird durch schwache Kaliliiaungen so 
schwach gebonden, dass er durch Luft, noch scbneller durch V e r  
dampfen, daraus entfernt werden kann. Ein quantitativer, mit 0.25 g 
Cyankrlium von 95 pCt. in 50 ccm Wasser ausgefiihrter Versuch 
lehrte, dass durch Destillation zur Trockne 12 pCt. Cyanwasserstoff 
in ameisensaores Ammoniak verwandelt wurden, 68 pCt. zuriickblieben 
und 20 pCt. unzersetzt in das  Destillat iibergingen. Aus seinen Ver- 
suehen schliesst der Verfasser , daes die Methoden zur Nachweisung 
geringer Mengen Blausaore neben Ferrocyaniden, welche auf Destillation 
mit schwachen Sguren oder Durchleiten von Kohlenslure durch das 
Untersuchungsobjekt beruhen, zu verwerfen sind. Auch die voll- 
kommene Unschadlichkeit der Ferrocyanide bezweifelt derselbe. Hin- 
siehtlich der geringen Geflihriichkeit des Kaliomferrocyanids vergl. 
aus neuester Zeit B r u n e a u ,  Mon. 8 h b ~ .  1880, 1323, auch &us 
Berichte XIIL, 2437. Ueber einen Fall der Nachweisung Ton Blao- 
saure neben Ferrocyankalium siehe Chem. Centralblatt 1881, 42, 

Altere- resp. Breuohbarkeitsbeatimmung der Hkhnereier von 
O s k a r  L e p p i g  (Phann. Zeitschr. f. Rusel. 1881, 171-180). Da 
Vogeleier, welche in trockner Luft liegen, Wasser verlieren und dafiir 
Lnft aofnehmen, so kann man durch Bestimmung ihres specifischen 
Oewichts rnit einiger Annlherung ihr Alter echiitzen und auf ihre 
Haltbarkeit scbliessen. Durch in verschiedenen Jahreszeiten ans- 
gefiihrte Versuche wurde ermittelt, dass bei Hiihnereiern, deren an- 

arbeiten. Proskauer. 

E. L u d w i g  und J. M a u t h n e r .  Mylina. 
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fiingliches Volumgewicht normal 1.080 betriigt (Maximum 1.0942, 
Minimum 1.0784) im April und Mai  eine tPgliche Verminderung dee 
Volumgewichts urn 0.0018, im Juni und Juli urn 0.0017 stattfindet. 
Eier, welche ein Volumgewicht von 1.05 besiteen, aind demnach 
mindeatens 3 Wochen alt und sollteo ale baldigem Verderben ent- 
gegengehend nicht mehr gekaufc werdeo. Wenn daa Volumgewicht 
bie auf 1.015 gesunken iet, so eeigen die Eier schon Zeichen von 
Filnlniss. Mylius. 

Chemisohe Unterauohung der Xutterlauge der Saline Allen- 
100 Th. dorf a. W e m  von E. Re icha rd t  (Arch. Phurm. 15, 187). 

Lauge vom Volumgewicht 1.285 enthielten: 
Chlornatrium . . . . . 6.280 
Chlormagnesium . . . . 15.990 
Chlorlithium . . . . . 0.014 
Brommagnesinm . . . . 0.070 
Schwefelsaures Kali . . . 4.020 

Natron . . 3.284 
Ealk. . . O.OG8 

Kieselsaure . . . . . . 0.004 
Organische Substanz . . 0.904 Yyllue. 

Johnston’s fliisaiges Ooheenfleisoh von B. C. Nied e r e  tad t 
(Am$. Pharm. 18, 196-197). Das von John L. J o h n s t o n  in 
Montreal (Canada) bereitete ,,liieeige Ochsenfleischu ergab bei Analyee 
ale Mittel von 8 Untersuchungen: 54.70 pCt. Wasser, 16.93 pct. 
Stickstoffsubstanz [ = 2.80 pCt. Albumin, 10.05 pCt. Faeer etc., 
4.08 pCt. Leim], 27.28 pCt. Fett, 1.08 pCt. Aeche. Ein Vergleich 
mit Liebig’e Fray Bentos Extract atellt aich wie folgt: 

J o h n s t o n  Extract Fray Bentos Extract 

Wasser 44 pct. 13.2 - 29.2 pCt. 
Stickstoff 5.8 - 7.2 pCt. 2.6 - 9.04 - 

49.5 - 68.70 - 

Zahl der Untersucbungen: 7 10 

24 - 28.25 pCt. 
in Alkohol unliisliche organieche 

Proteinetoffe (Albumin) Subatane. 

liislich : 22 - 29 pCt. 50.70 pCt. 
10 80 procentigem Alkohol 

Aeche 9.2 - 10.34 pCt. 10.5 - 21.4 pCt. 
AechenzusammeneetEung 

Kali 32.5 - 34.0 pCt. 30.1 - 32.5 pCt. 
Phosphorslure 21.0 - 23.3 - 36.5- 38.0 - 

Qabriel. 
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Ueber einen einfaohen Apparat 8ur Beetimmung der epeoi- 
isohen WSrme fester und fliiesiger K6rper mit kleinen Yengen 
IdaterUes von J. W. M a l l e t  (Amaric. chem. soc. 2, 361 -375). 
Der Verfasser giebt die Beschreibung eines Calorimeters, mit welchem 
man binnen 5-7 Minuten eine hinreichend genaue Ermittelung speci- 
fischer Wllrmen erreichen kann und welches zugleich den Vortheil 
bietet eine griissere Anzahl Bestimmungen hintereinander ausfiihren 
zu lassen. Riicksichtlich aller Details muss auf das Original ver- 

Wirkung des Ozone auf die in der Luft enthaltenen Sporen 
von E. C h a p p u i s  (BUZZ. 8oc. chim. 85, 290 - 291). Die Versuche 
eollen die Fiihigkeit des Ozons darthun, die Sporen zu zerstoren, 
welche die Oiihrung, Faulniss und Schimmelbildung veranlassen. Zu 
dem Ende wurde Luftstaub auf Baumwollpfriipfchen gesammelt ; einige 
derselben wurden der Einwirkung ozonisirter Luft ausgesetzt. Unter 
geeigneten Vorsichtsmaasregeln in  Bcriihrong mit fliissiger Bierhefe 
gebracht, veranlaesten die ozonisirten Pfropfchen selbst nach 20 Tagen 
(letzte Beobachtung) keine Veranderung der klaren Fliissigkeit, wah- 
rend die nicht ozonisirten bereits nach wenigen Tagen eine Triibung 
durch Entwicklung gewisser Organismen hervorriefen. Ozon todtet 
also die Lnftkeime, welche sich in der Rierhefe entwickeln kiinnen. 
Durch ausgedehnte Versuche sol1 es sich zeigen, ob zwischen dem 
Ozongehalt der Luft utid dem Gesundheitszustand eines Ortes Be- 
ziehungen stattfinden, d a  nach moderner Anschanung die Verbreitung 
ansteckender Krankbeiten durch Sporen resp. niedrige Organismeti 

Eine einfache und schnelle Methode zur B e e t h u n g  der 
Salpetersaure im Waaser nebst einigen Angaben uber die Be- 
~timmUng der salpetrigen Same voii W. W i l l i a m s  (Analyst. 
VoZ. VI, No. 60, 36). Zink, welches sich durch Beriihrung mit einer 
verdinnten Eupfersulfatlosung mit einer Knpferschicht uberzogeii hat, 
besitzt, wie dies schori von G l a d s t o n e  und T r i b e  gezeigt worden 
ist , die Fiihigkeit, Nitrate in Ammoniak umzuwandeln. Gewisse 
neutralc Salze, verdiinnte Sauren, auch Kohlensaure, sowie die Tempe- 
ratur sind auf die schnelle Reduktion von forderndem Einfluss, wiihrend 
die Anwesenheit von Alkalieu oder alkalisch reagirenden Salzen die 
Reaktion hemmt. - Verfasser benutzt dicse Eigenschaft des ver- 
kupferten Zinks zur Salpetersaurebestimmung im Wasser. Er digerirt 
damit das  zu untersuchende Wasser bei 300 C., oder bei einer etwas 
hiiheren Temperatur als diese, in einer verschlossenen Flasche. Ein 
Ammoniakverlost ist nicht zu befiirchten. Zur Beschleunigung der 
Reaktion kann man dem Wasser ein Salz (0.1 g fiir 100 ccm) hinzu- 
figen oder Eohlensaure durch dasselbe leiten; kalkreiches Wasser 

wiesen werden. Srhertel. 

welche die Luft mit sich fiihrt, bewirkt wird. Gabriel. 
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wird zuvor mit Oxaleanre vereetrt. Sobald man durcb Metaphenylen- 
diomin keine salpetrige Siiure mehr nachweieen kann, iat die Redaktion 
der SalpetewSure zu Ammoniak vollendet; man beetimmt letzteree 
entweder in der Fliissigkeit eelbat durch Nesaler’e Reagene oder, 
wenn das Waeeer stark gefiirbt iet oder Subetanzen entbiilt, welche 
die N e e e 1 er ’ache Reaktion beeinfluesen , nach dem Destilliren. Bei 
der Berechnung dee Salpetereauregehaltee aue dem ermittelten Am- 
moniak iet das bereits im Waaeer vorhanden geweaene Ammoniak 
nnd die ealpetrige Saure in Abrechnnng zu bringen. - Fiir die Be- 
stimmnng der salpetrigen Siiare eignet eich die colorimetrieche Me- 
thode mittelet einer + procentigen Metaphenylendiaminlieung in ver- 
diinnter Schwefelsaure l). Ale Vergleichstiter dient dem Verfaeeer 
eine L6eung von reinem Kaliumnitrit, welche auf 1OOccm Waseer 
1 mg des Salzea entbalt. Die eu vergleichenden Fliieaigkeiten m6aeten 
zu derselben Zeit crngesetzt werden; die Farbe wird nach 20 Minnten 
langem Stehen bei derselben Temperatur abgeleaen. Verfasser wendet 
ale Beobachtungscylinder zwei gleich weite graduirte Ribren an, 
deren eine Oeffnung durch eine mit Canadabalsam befeetigte Glas- 
platte geechlossen ist. Erecheint die Fliissigkeit in dem einen Rohr 
inteneiver gefiirbt, als in dem andern, so kann man durch Abpipettiren 
die Fliiseigkeitss3iule dee ersteren verringern und auf diese Weise 
Farbengleichheit herstellen a ) .  Zur Ausfiihruog der Berechnung ge- 

Ueber die Wirkung von Kaliumpermanganst suf Trinlr- 
wtuaer bei versohiedenen Temperatwen geben W i g  n e r und 
H a r l a n d  (Awlyet. VoZ. VI, No. 60, 39) eine vorlauke Mittheilung. 
Fiir ihre Versnche benutzten die Verfasser ein kalkhaltigee Brunnen- 
waeeer und ein Flueswasser; letzteres wurde ausaerdem nach Hinzu- 
fiigen von Urin und von Roheucker der Einwirkung des Perman- 
ganata ausgesetzt. Die Versuche wurden in mit Glaakugeln ver- 
schlossenen Glaskolbeu vorgenommen und zwar wurden die Waeeer- 
proben mit den gleichen Mengen yon Cbamiileon vereetzt und damit 
bei 15.30 C. (600 F.), 26.7O C. (80* F.), 32.20 C. (900 F.) und bei 
37.80 C. (1000 F.) je 1, 2, 4 und 6 Standen in Beriihrung gelaeaen. 
Nach dem Zuriiclrtitriren mit Natriumhypoeulfit wurde der zur Oxy- 
dation verbrauchte Sauerstoff berechnet. Zur Correktion der Resultate 
wurden entsprechende Parallelversuche mit destillirtem Waaser ange- 
etellt. 

niigt eine einfache Proportion. Proskauer. 

Die folgende Tabelle zeigt die erlangten Ergebnisae: 

1) P e t e r  Grieas,  diem Berichte XI, 624; Preusse nnd Tiemann,  eben- 
daeelbet 627. 

9) Vielfach sind Nr diesen Zweck Cylinder im Oebranch, welche circa 80mm 
vom Boden entfernt ein Abfluasrohr mit Hahn besitzen; die Cylinder sind in lOOccm 
eingetheilt nnd besiteen eine gleiche Weite (circa 27 mm). 
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Ueber ein neuer BTittal zur h d y a e  von Oelen von E. J. 
Manmen6 (Cmpt.  vend. 92, 723). Dae Mittel besteht darin, ein 
gemessenes Oelvolum mit einer titrirten wirarigen Kalilange EU Per- 
eeifen nnd das iiberscbiissige Alkali aoriick eu titriren. (Vergl. Biitts- 
dijrfer, diese Berichie XZT, 1133.) Plmar. 


