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Re f er ate. 

Allgemeine und Physlkalische Chemie. 

Aution des hydrsoides our les aela halog6nes renfermantf~ le 
d m e  &bent VOD Ber the lo t  (Compt. rend. 92, 434). Verfamer 
eucht oacbroweisen , dass ancb die Halogeoverbindongen der Alkali- 
metalle ond den Silbers mit den entaprechenden Wasserstoffstiorea 
sicb verbinden, in derselben Weise wie dies fiir andere Metalle von 
Ditte  (disss Berichta XIV, 105, 673) und vom Verfwer selbst (&w 
B d t a  XIV, 954) gereigt wnrde. Die Existeor einer Doppelver- 
bindong von Bromnatrinm and Bromwaaserstoff r. B. wird aos folgen- 
den Beobachtongen erschlossen: 1 g miiglichet trockenes Bromnatrinm 
abeorbirten in eioer Atmosphtire von Bromwaeseratoff bei gew6hn- 
licher Temperator in einer halben Stunde ca. 2ccm dieses Gaees. 
Oleicbreitig bildete sich 0.3 cam Waoserstoff dorch Eiowirkong den 
absperrendeo Qoecksilbers; die letrtere Thatsache beatiitigt nach dem 
Verfureer die Bildong einer neoen Verbindong, da Bromwaoaerrtoff 
fir aich das Quecksilber mit betriichtlich geriogerer Geschwindigkeit 
zereetcte. Die Absorption des Bromwrreseretoffs iet ferner von WPrme- 
entwicklung begleitet, welche der Verfaaser ro 10.8 Cal. f i r  ein Brom- 
waesersto5 schiitzt. Bei dem betreffenden Vemoche absorbirten 40 g 
NaBr 0.129 g Bromrwerstoff. - Aos iihnlicheo Versochen rird 
aof die Bildong von Verbindungen des Rromwasserstoffs mit Brom- 
kaliom ond Bromsilber ood dea Chlorwasseretoffs mit den Cblorideo 
von Natriom, Kaliam ond Silber gescblossen. Ueber die Bedeutoog 
dieser Thataacben Tnr die Thermochemie vergl. das folgende Referat. 

Bur lea d6pleOements rdoiproquea dea hydraoides von B e r- 
the lo t  (Compt. vend. 92, 488). Die Beobachtongen, Bber relche im 
vorhergehendeo Referate berichtet ist , miissen Berth el  o t zur Ver- 
theidigong seines ,, Prinrips der gr6seten Arbeit" dienen. (Vergl. 
anch dime BSn& XIV, 255.) Er. Pot i l i t r in  hatte darauf hia- 
gewiesen , dms hlofig Ch~orwasaorstaff sich mit Bromide0 om- 
setzt ru Bromwanaerstoff and Chloriden, obgleich diese Umretsung 
Wirme absorbirt, im Wiederapruch also mit jenem Prinrip. Hr. 
Ber the lo t  reigt nun fir einige der fnglichen Beirpiele, dam 
aoch die umgekehrte Reaktioo, Bildong von Chlorrawerstoff and 
Bromid 60s Bromnasmrstoff and Chlorid, statt5oden b n ,  ond er 

Honlmaan. 
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behauptet, dass die Umseteung in dem einen wie in dem andern 
Sinne aeinem Prinzipe gemiiss unter W i r m e e n t w i c k l u n g  vor sicb 
gehe, indem die eventuelle WBrmeliudung bei der Hauptreaktiou 
iiberwogen werde durch die Wiirmeentwicklung bei sekundaren Vor- 
giingen , wie eben die Bildung von Doppelverbindungen, in welche 
die Produkte der Hauptreaktion eingehen. W e n n  z. B. Chlorsilber 
dorch gasf6rmigen Bromwasserstoff zu Bromsilber umgewandelt wird, 
so werden 7.0 Cal. f r e i .  Ebenso vie1 Wiirme muss g e b u n d e n  
werden , wenn die umgekehrte Reaktion stattfinden 8011. Dieselbe 
w i r e  daher nach dern Prinzip der griissten Arbeit nicht miiglich, 
wenn nicbt andere Umstiinde hinzukommen. Was eie miiglich macht, 
ist nach B e r  t b  e lot’s  Ansicht, dass der freigemachte Bromwasserstoff 
mit noch unzersetzteur Bromsilber eine Doppelverbindung bilden kann, 
wobei vermuthlich mehr Warrue entwickelt wird ale die Hauptreaktion 
verschluckt. Zur Rettung des Prinzips wird also eine neue Art  von 
prlidisponirender Verwandtschsft angenommen und es wird voraus- 
gesetzt, daas die jedenfalla eehr unbestindigen Doppelverbindungen, 
deren Existenz nur fiir gewobnliche Temperatur wahrscheinlich ge- 
macht ist, auch bei Rothgluth noch in hioreicbender Meuge bestehen, 
um jene Erkl i rung miiglich zu machen. 

Ueber die VerbrennungewWme einiger Alkohole der Allyl- 
reihe und ieomerer Aldehyde von W. L o u g u i n i n e  (Compt. rend. 
92, 455). Das Material zu der Arbeit stammt aus den Untersucbungen 
des Hrn. M e n a c h u t k i n  (dieee BerichteXIII, b, 2414). Bestimmt worde 
die Verbrennungswirme (Verbrennung zu Kohlensiiuregas und fliiseigem 
Wasser) von 

Allyldimethylcarbinol (fliiseig) C 6 H ,  3 0  = 914.0 Cal. 
Allyldipropylcarbinol (Hiissig) C,  oHpoO = 1545.0 - 
Menthol (fest) C,,H2,0 = 1509.2 - 
Diallylmethylcarbinol (fliissig) C,H, = 1201.4 - 
Valeraldehyd (fliissig) C,H1,O = 744.3 - 

Horstmann. 

Der letztere Kiirper ist aus dern entsprechenden Gihrungsalkohol 
dargestellt. - Hr. L o u g u i n i n e  vergleicht diese und die friiber von 
ihm (Compt. rend, 91, 297) gefundenen Zablen untereinander, indem 
er die homologen Reihen durch Interpolation ergffnzt. Unter den 
Schliissen zu denen er kommt, miige hervorgehoben sein, dass bei 
der Bildung der Aldehyde ans ihren Elementen mehr WHrme frei 
wird, ale bei der  Bildung der ieomeren Allylalkohole. 

Ueber die VerbrennungawWme e w e r  Subetansen der Fett- 
reihe von W. L o u g u i n i n e  (Compt. rend. 92, 525). Bestimmt worde 
die Verbrennungswiirme folgender Substanzen, die Verbrennunge- 
produkte im gewiihnlichen Zustande vorauegesetzt: 

Horstmaon. 
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CaproosHure (fliissig) C,H,90, = 830.2 Cal. 
Caprylalkohol (fliissig, Sdp. 179.5O) C S H I 8 0  = 1262.1 - 
Trimethylcarbinol (feat) C,H,,O = 632.8 - 
Pinakon (feet) CeH1408 = 897.7 - 

Diese Zahlen werden nach verschiedenen Richtungen mit andern 

Ueber die Rolle der Zeit bei der Bildung der Salnre von 
B e r t  h e l o t  (Bull. 800. china. [ 21, 36, 228). Verfasser glaubt 
hervorheben zu miissen, dass nach allen bekannten Versuchen die 
Reaktionen , bei welcben Salze sich bilden oder zersetzt werden, mit 
wenigen Ausnahmen, sich in unmerklich kurzer Zeit vollziehen. 

friiher gefundenen Wertheu verglichen. Horstmsnn. 

Horstmmn. 

Untereuahungen iiber die AmeiseneBureBther von B e r t h e 1 o t 
und O g i e r  (Compt. rend. 92, 669). Nach einem Exkurs iiber die 
Beobachtungsfehler in den Verbrenuungswlrmen orgauischer Ver- 
bindungen werden einige Bestimmungeu mitgetheilt, die in Berthe- 
l o t ’ s  c a l o r i m e t r i s c h e r  B o m b e  ausgefiihrt sind. Die Resultate, 
welche man mit diesem Apparat, durch Verpnffung im geschlossenen 
Raum, gewinnt, sollen nach der Verfasser Ansicht eine vie1 grijssere 
Oenauigkeit besitzen , als sie durch gewahnliche Verbrennnng an 
erreichen sei. Die Beobachtungen beziehen sich auf daa Metbylformiat 
und Aethylformiat. Ansser der Verbrennuugswlrme worde auch die 
Dampfwlrme, LijsungswHrme und spec. W l r m e  beatimmt. Die ge- 
fundenen Zablen sind folgende: 

Verbrenuungswlrme der gnsfreien 

Methyl for miat Aethylformiat 
C, H,O, = 60 C, H,O, = 74 

Kijrper bei coost. Vol. 238.2 Cal. 387.1 Cal. 
Dampfwlrme 6.91 - 7.43 - 
Losungswarme 1.13 - 2.1 - 
Specif. W l r m e  (pro Mol.gew.) 0.0310 - 0.0377 - 

Ausserdem findet sich von nenen Bestimmungen in der Mittheilung 
die Verdampfungswiirme (4.77 Cal.) ond die Molekularwarme(0.0254Ca1.) 
d e r  A m e i s e n s a u r e .  - Aus diesen und andern bekannteu Daten 
wird berecboet, dase bei der Umwandlung des Metbylformiates i n  die 
isomere Essigsiiure 32.4 Cal. frei werden wiirden und dass die Hildong 
der beiden Aether aus Ameisensaure und dem betreffenden Alkohol 
bei dem Metbylformiat 8.2 Cal. und bei dem Aethylformiat 13.9 Cal. 
ubsorbirt. Dicse Zahlen beziehen sich auf den tliissigen Zustand der 
betheirigten Kiirper , kiinnen aber mit Hiilfe obiger Daten auf den 
gasformigen oder geliisteii Zustand umgerechnet werden. Die Ver- 
brennungswlrmen von F a v r e  und S i l b e r m a n n  ergeben f i r  die 
Bildung der Arueieensiiureiither aus den Alkoholen und Ameisensaore 
eine W a r m e e n t w i c k l u n g ,  Btatt einer Wiirmeabsorption wie bei an- 
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deren Siiuren. Die Vermuthung, dass diese Ausnahme auf einem 
Beobachtuogsfehler beruhe, hat die vorliegende Arbeit angeregt. 

Aorstmann. 

Ueber die Bildangew&rme dee Diallyls, einiger Chlomb- 
stitutionaprodulsfa und dee Aldehyde von B e r t h e l o t  und O g i e r  
(Compt. rend. 92, 769 - 775). Die in der Mittheilung enthaltenen 
Verbrennungswarmen sind siimmtlich in der calorimetrischen Bombe 
beetimmt. Bei der Verpuffung chlorhaltiger Kijrper bildet sich dabei 
zum Theil freies Chlor, zum Theil Chlorwasserstoff, welcher sich in 
dem vorhandenen Wasser Iiist. Die erhaltenen Zahlen sind nach der 
Verfasser Angabe so corrigirt, daes sie die Verbrennungswiirme an- 
geben unter der Vorauseetzong, d&s alles Chlor in verdiinnte Sale- 
shure iibergeht. - Die Verbrennungewlrme des Diallyls C,H, = 82 
(gasfijrmig bei const. Volum) fand sich = 902.3 Gal. Dessen Bilduoge- 
warme berechnen die Verfaeser daraus = + 4.7 Cal. (C als Diamant). 
Durch Verlust VOD 2H9 geht dasselbe in Dipropargyl iiber, wobei 
87.5 Cal. gebunden werden. Dieselbe Wasseretoffmenge wiirde gana 
andere, in der Regel kleinere, Wiirmemengen entwickeln, wenn man 
sie an andere ungesiittigte Kohlenwaseerstoffe angelagert denkt. Ferner 
wird gefunden f i r :  

Methylenchlorid Aethylidenchlorid 
C, Hs C*a Ca H, C1, 

Dampfwiirme 6.40 - 6.63 - Specifische (Molekular-) Wiirme 0.0232 Cal. 0.0312 Cel. 

Verbrennungswiirme (gasfiirmig, 

Bildungswiirme (fliiesig, C als Dia- 
const. Vol.) 141.7 302.0 - 

mant) 37.6 - 40.5 - 
Die Verfasser schliessen durch Vergleichung mit friiher erhaltenen 

Daten , dass die Warmeentwicklung bei der Substitution von Chlor 
gegen Wasserstoff, die an sich ziemlich betriichtlich ist, abnimmt mit 
steigendem Chlorgehalte der substituirten Verbindung. - Die Ver- 
brennungswiirme dea Aethylaldehyds fand sich (gasfirmig, const. 
Volum) = 274.6 Cal., woraus die Bildungswiirme des fliissigen 
Kiirpers sich zu 56.5 Cal. (C als Diamant) berechnet. Die Wiirme- 
entwicklung beim Uebergang in Eseigeaure hat B e r t  he l o t  friiher 
bestimmt (Ann. dim. p h p .  [5], IX, 174). Man kann daher die Ver- 
brennungswiirme der Essigsiiure berechneo. Sie findet sich fiir die 
fliissige Siiure zu 199.4 Cal., statt 210.3 nach F a v r e  uad S i l b e r -  
mann. - Fiir das Methyls1 (MBthylal dimbthylique) CSHBOa beob- 
achteten die Verfasser: Verbrennungawiirme (gasfiirmig, const. Volurn) 
439.6 Cal., Molekularwiirme 0.0396 Cal., Liisungawiirme +- 3.2 Cal., 
Verdampfungswiirme 6.83 Cal., Bildungswiirme der fliissigen Verbin- 
dung (C ale Diamant) 124.1 Cal. HOr8tlUUUl. 
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Speotroekopisohe Untemuohungen von G. L. Cia m i c i a n (Mo- 
natehefts fGr Chm. 1, 631-663). Von der sehr ausgedehnten Abhand- 
lung iiber die Spectra der Elemente C, Si, B, Al, Mg, Ca, Sr, Ba, 
0, S, Se, Te, CI, Br, J, P, As, Sb miigen an dieser Stelle nur die 
gegen Schluss der Abhandlung zusammengefassten Resultate erwiihnt 
werden. Der Kohlenstoff hat, wie die Elemente im Allgemeinen, zwei 
Spectren. Von Kohlenstoffverbindungen besitzen nur Cyan , Kohlen- 
oxyd und Acetylen eigene Spectren. Die Spectren zweiter Ordnung 
des Kohlenstoffs, Bore, Siliciums und Aluminium8 sind un ter einander 
homolog. Die Spectren des Kohlenstoffs und des Magnesiums sind 
einander homolog, andererseits ist die brechbarere Hiilfte der nnter 
einander homologen Spectren des Bariums, Strontium8 und Calciums 
dem Magneeiumspectrum homolog. Die Spectren der Saueratoffgrnppe 
(0, S, Se, Te) eind unter einander homolog; dagegen sind die Spec- 
tren der Halogene nur in ihrem minder brechbaren Theile mit dem 
Fluorspectrum, ebenso die Spectren von P, As, Sb nur  in ihrem rothen 
Theile mit dem Stickstoffspectrum zu vergleichen. Die Spectren von 
Si, Al, Ca, 8 r ,  Ba sind in ihrem minder brechbaren Theil, dagegen 
die von CI, Br, J, P, As, Sb in ihrem brechbaren Theil dem ent- 
sprechenden Theil des Sanerstoffspectrums homolog. - Aof den rein 
speculativen Theil der Abhandlung iiber die Art der Zusammensetzung 

Ueber den kritischen Punk& von W. Ramsay (Royal 8oc. 81, 
194-205). Verfasser hat das Verhalteo von Benzol und Aether, SO- 

wie eines Gemenges der beiden bei hohem Drocke und weit iiber dem 
Siedepunkte gelegenen Temperaturen untersucht. Die kritische Tem- 
peratur fiir Aether ist 195.50 C., fiir Benzol 291.7, f i r  das Oemenge 
von beiden 240.7. Durch seine Versuchsergebnisse, beziiglich deren 
Details auf die Originalarbeit verwiesen werden muss, sieht sich der 
Verfasaer zo dem Schlusse gedrhgt ,  dam die Annahme eines be- 
aonderen Aggregatzustandea beim kritiechen Punkte nicht berechtigt 
eei; es kiinne ein Kiirper iiber dem kritischen Punkte ganz aus Gas 
bestehen, wenn ein geniigendes Volomen gegeben iet, auch ganz im 
fliissigen Zustande, wenn dae Volumen hinreichend verringert ist, oder 
bei einem intermedilren Volumen aus einer Miachung von und 
Fliissigkeit. Die vom Verfasser aafgestellte Theorie des gasfiirmigen 
tropfbar fliissigen Aggregatenstandes ist im Original nachzusehen. 

der Elementaratome muss verwiesen werden. Ploner. 

Scbertel. 

Anorganische Chemie. 
Die Verbindungen ehiger fester Dioxydhydr8te d t  S & m  

Salsen und Alkalien von J. M. van  Bemmelen  (Joum. p. chmn. 
(2) 28, 324). Siehe &-sue Bm’chte XIII, 1466. 



1102 

Die Vanadinsulfide von W. E. K e y  (Ann. Chon. 207, 50-67) 

Ueber Pentathionsaure von T o g o k i c h i  T a k a m a t s u  und 
W a t s o n  S m i t h  (Ann. Chm. 207, 68-90) ist diese Ba'chte XIII, 1976 

Beobechtungen liber die Uebersalpetersaure von B e r t h e  1 o t 
(Ann. chim. phys. 22, 432). Siehe diese Berichte XIV, 358. 

Ueber die aynthetische Daratellung von Ammoniak a m  
Weaserstoff und Stickstoff in Gegenwsrt von Platinechwamm 
i o n  G. S .  J o h n s o n  (Chem. ~ O C .  1881, 1, 128). Ammoniak bildet 
aich, wenn ein Gemisch von Wasserstoff und Stickstoff iiber zur 
Rothgloth erhitzten Platinschwamm streicht, und ebenso, wenn Stick- 
etoff in der  Kiilte iiber Platinschwanim streicht, der mit Wasserstoff 
beladen ist. Die Menge betriigt mehrere Milligramm in der Stunde. 
Der Stickstoff muss zu diesem Versuch aus einer Liisung von Am- 
moniumnitrit oder von Kaliumnitrit und Salmiak entwickelt und 
mittels Eisensulfat von allen Oxyden befreit werden. Das letztere 
wird durch hesoudere Versuche mittels einer gewogenen Menge me- 
tallischen Kupfers festgestellt. Der Stickstoff, welcher durch Ueber- 
leiten von Luft iiber gliihendes Kupfer dargestellt wird, ist nicht im 
Stande Ammoniak zu bilden; ebensowenig der aus wassriger Liisung 
gewonnene, wenn er, bevor er mit dem Platin und Wasserstoff in  
Beriibrung kommt, auf die Temperatur der Rothgluth erhitzt wird. 
Es scheint dernnach, dass der Stickstoff, aholich wie der Phosphor, 
in zwei Modificationen existirt, c4ner activen und einer inactiven, 

Bemerkungen 5u der Abhandlung von Kingzett fiber 
WasserstofEmperoxyd (diese Berkhte XIV, 248) von E. S c h i i n e  
(Chem. News XLIII ,  149). Verfasser leitet sowohl aus eigenen, ale 
auch aus K i u g z e t t s  Experimenten ab, dass Jodkalium von Wasser- 
htoffsoperoxyd a u c h  i n  n e u t r a l e r  L i i s u n g  u n t e r  E n t w i c k l u n g  
v o n  f r e i e m  J o d  zersetzt wird. Er findet ferner, dass man, wenn 
man d i e  M e n g e  d e s  W a s s e r s t o f f ~ u p e r o x y d s  nach der Angabe 
Ton K i n g z e t t  in einer stark schwefelsauren Liisong bestimmw will, 

Ueber Darstellung und Eigenschaften des Chromchloriirs 
und des Cbromoxydulsulfats roil H. M o j s s a n  (Con@. rend. 92,792). 
Verfwsrr hat diesr bciden, bereits ron P e l i g o t  1844 darqestellten 
Verbiridiingcn einer erneuten Uotersiichung unterworfen. Dad Chrom- 
clilorur Cr  C1, wurde d a r g e s t d t  durch Einmirkiing von Salzsawe auf 
rotbgllhendes Chrom, wobei man es weiss und krystalliairt erhHlt, 
terner durch Einwirkiing von Salmiakdampf auf rothgllbendes Chrom- 
dilarid wolwi nian da8 Chrornchlariir in weissen Bliiltcben v'on der 

ist diese Berichte XIV, 247 mitgetheilt. Pinner. 

mitgetheilt. Pinner. 

welche letitere durcli Erhitzen entsteht. tjchotten. 

ein um das sechsrehnfache zu hohes Resultat erhalt. Schotten 
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Form des Chlorids gewinnt. Da letztere Reaction erst bei einer 
Temperatur aich vollzieht, bei welcher dae Glas erweicht, so bereitet 
man griissere Mengen des Chloriirs zweckmbig in einer tubulirten 
Porcellanretorte. Bei Luftabschlues liist es sich mit schiin blaoer 
Farbe in Waeser auf. 

Das echwefelsaare Cbromoxydul wurdo aus dem Acetat bereitet. 
Nach der Methode von D e  b r  a j  wurde Chromchloridliisung durcb 
Zink- und Salzssiure zu Chloriir reducirt, durch Zusatz einer concen- 
trirten Natriumacetatliiaung Cbromoxydulacetat gefillt und das rothe 
Salz durch verdiinnte Schwefelsaure in dae Sulfat iibergefiihrt. Beim 
Abkiihlen scheiden sich acbiin blaue, dem Magneaiumsulfat isomorphe 
Krystalle, CrSO, i- 7H, 0, aus. Dieses Sulfat absorbirt mit grosser 
Energie Sauerstoff, so dase es, wenn man es mit der von seiner 
Darstellung herrihrenden Essigssiure mehrere Tage in Beriihrung 
lasst, die Essigsiiure reducirt und sich in Sesquioxyd verwandelt. 
Mit Stickoxyd fiirbt ea aich braun, wie Eisenoxydulsalz. - Durch 
concentrirte Schwefelsaure wird BUS dem Chromoxydulacetat ein 
weisaes Chromoxydulsulfat erzeugt, welches wasseriirmer als das 

Ueber die Zerseteung dea Eisenchlorida und einiger orga- 
nischer Ferrisalse im Lichte von J. M. E d e r  (Monatsh. f i r  Chem. 1, 
755-762). Verfasser hat gefunden , dass die Reducirbarkeit der or- 
ganiscben Eisenoxydsalze unter dem Einfluss des Lichta am griiasten 
iat beim oxalsauren Eisenoxyd , am kleinsten beim citronensauren 
Eisenoxyd, entsprechend der Oxydirbarkeit der betreffenden organischen 
SZiuren. Noch licbtempfiodlicher wie oxalsaures Eisenoxyd iet eine 
Mischung von Eisenchlorid und Oxalsaure. Durch vergleichende Ver- 
suche wurde folgendes Verhtiltniss gefunden (in Anwendung kamen 
Liisungen mit 0.75 pCt. Eisen): 

Eisencblorid+OxalsLinre . . . . 100pCt. 
Oxalsaurea Eisenoxyd. . . . . . 89 - 
Oxalsaures Eisenoxyd-Ammonium . 80 - 
Oxalsaures Eisenoxyd-Kalium . . . 78 - 
Weinsaures Eisenoxyd . . . . . 80 - 
Weinsaures Eisenoxyd-Ammonium . 80 - 
Citronenaaures Eisenoxgd-Ammonium 15 - 
Eiaenchlorid+Citronenssiure . . . 19 - 
Eieenchlorid+ Weinssiure . . . . 25 - 

blaoe Salz iet. Pinner. 

Phnsr. 

Berlchts d .  D. cbem. Gesellsohaft. J a r &  XlV. 71 
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Organische Chemie. 
Endprodukt der Einwirkung von Brom auf Malons&ure : 

Bromoform, von E. B o u r g o i n  (Ann. chim. phys. 22 ,  298). Siehe 
dkse Berichte XIII, 1985. 

Ueber die Bestandtheile der Ksffeefiucht, ron B o u s s i n ga n 1 t 
(Ann. chim. phys. 22, 289). 

Ueber die Bildung des Chloroforms aus Alkohol und Chlor- 
kalk: Qleichung fiir die Reaction unter Beriicksichtigung des 
dabei fieiwerdenden Sauerstorn , ron A. B B c h a m p (Ann. chim. 
phys. 22, 347-353). 

Ueber isomere Xylidine, von E. W r o b l e w s k y  (Ann. Chem. 
207, 91-101) ist bereits vom Verfasser in diesen Berichten X, 1248 

Ueber die Azoderivate des Toluols, von J. B a r s i l o w s k y  
(Ann. Chem. 207, 102-119) ist in diesen Berichten VI, 1209; VIII, 

Studium Eber CfblTe’in und Theobromin, von Rich. Maly 
und Fr. H i n t e r e g g e r  (Monatsh.fiir Chem. 2, 87-97 uod 126-138). 
Die Abhandlungen sind von den Verfitssern in diesen Berichten selbst 

Gummilack von Arizona und Aetherisohes Oel vom Cali- 
fornia-Bay-Bsum, von ,J. M. S t i 1 1 m a n  n (Amer. chem. Journ. 1880, 
34-41). 

Ueber die Einwirkung von Brom auf Toluol und einige 
seiner Derivate, von C. Lor. J a c k s o n  (Amer. chem. Journ. 1880, 1). 
Siebe diese Berichte XIII, 1215. 

Ueber eine neue Synthese des Saligenins, von W. H. G r e e n e  
(Arner. chem. Journ. 1880, 135). 

Ueber die Zersetzung von Alkoholen u. 8. w. durch Zink- 
ohlorid bei hohen Temperaturen, von J. A. Le Be1 und W. H. 
G r e e n e  (Amer. &em. Journ. 1880, 20-27). Siehe diese Berichte 
XII, 372 uud 2262. 

Ueber einige Derivclte des Toluols und der Toluidine, von 
R. N e v i l e  und A. W i n t h e r  (Chern. soc. 1881, I, 84-87). Siehe 
diese Berichte XIV, 417. 

Ueber die Stellung, welche die Nitrogruppe bei Nitrirung 
der Dibromtoluole einnimmt, von R. N e v i l e  und A. W i n t b e r  
( a e m .  soc. 1881, 83-84). 

Meine Betheiligung an der Entwiokelung der theoretisohen 
Chede  I, von H. K o l b e  (Journ. pr .  Chem. (2) 28, 305-324). 

Naohtrag zu der Mittheilung fiber eine durch Oxydation 
von Eiweiss erhaltene unkrystallisirbare Saure, von E r n e t  

Siebe diese Berichte XIV, 117. 

Siehe diese Berichte XIII, 2421. 

und XII, 1226 mitgetheilt. Pioner. 

695; X, 2098; XI, 2153 mitgetheilt. Pioner. 

mitgetheilt (XIV, 723 und 893). Pinner. 

Siehe diese Berichte XIII, 754 und 629. 

Siehe diese Berichte XIII, 135. 

Siehe diese Berichte XIII, 417. 
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Briicke (Monateh. f i r  Chem. 2, 122). Verfasser bespricht weitere 
Versuche zur Isolirung der in diceen Berichten XIV, 689 erwghnten 

Ueber die Phoephoplatinverbindungen von E. Po m e y (Compt. 
rend. 92, 794). Von S c h ii t z e n b e r g e r sind Verbindungen von 
Platinchloriir rnit Phospborchloriir und Phosphorigsaureather, letztere 

siiureiither genannt, dargestellt worden. Auf dicse Verbindungen 
liess Verfasser Phosphorpentachlorid einwirken und erhielt die von 
S c h i i t z e n b e r g e r  beschriebene Verbindung PCI, . PtCIa. Setzt 
man Brom zu der Losung des Aethers P(Ca H, O), . PtCI, in Kohlen- 
stofftetrachlorid, so entsteht sofort ein rother krystallinischer Nieder- 
schlag P(C,H,O), .PtCI,Bra. Mit Chlor giebt der Aether einen 
gelben Niederschlag P(C1 H, 0), . PtCI,. Auch der zweite Aether 
[P(CaH,0)3], . PtCI, vereinigt sich mit Chlor und Brom. 

Ueber die Producte der Einwirkung von Chlorammonium 
8Uf Glycerin, von A. E t a r d  (Cmpt .  rend. 92, 795). Verfasser hat 
bereits friiher angezeigt, dass durch Einwirkung von Salmiak auf 
Glycerin bei hoherer Temperatur eine Base entsteht. E r  hat jetzt 
diese Base, welche er G lyco l in  nennt, niiher untersucht. Ihre Zu- 
sammensetzung ist C,H,,Na. Das C h l o r h y d r a t ,  C, HlnNa. HCI, 
bildet sehr leicht i n  Wasser und Weingeist IBsliche, aus Nadeln 
bestehende Warzen, die J o d m  et h y lve r  b i a d  ung, c6 H, , N, . C 8, J, 
im Wnsser und Weingeist ausserst losiiche citronengelbe Nadeln. 
Salpetrige Saure ist ohne Einwirhnng auf die Base. Bei der Oxyda- 
tion mit Salpetersaure entstehen lediglich Kohlensaure und Blausaure. 
Ansser der Base entstehen bei der Reaction nicht isolirbare Sguren 

Zur Kenntniee der Eiaenoxalate und einiger ihrer Doppel- 
a-e, von J. M. E d e r  nnd E. V a l e n t a  (Monateh. f i r  Chem. 1, 
763 - 776). Durch mehrtiigige Digestion von OxaIsgurel6sung rnit 
frisch gefiilltem Eisenoxydbydrate (bei Lichtabschluss) bildet sich eine 
Liisung von n o r m a l e m  F e r r i o x a l a t ,  Fe, (C,04)3. Das Salz kry- 
stsllisirt nicht, ist im Wasser leicht loslich, wird durch Zusatz von 
sehr vie1 Alkohol aus seiner wiissrigen LBsuog i n  Bligen Tropfen ge- 
fiillt und wird schon durch Erhitzen auf loou unter Reduction des 
Eisenoxyds zu Eisenoxydul zersetzt. Nicht iiberschiissiges Ammonium- 
oxalat bringt in Eisenoxydsalzen namentlich nach Zusatz von Alkohol, 
einen rothbraunen Niederschlag hervor, der durch Waschen mit star- 
kern Weingeist gereinigt und bei 100 , getrocknet die Zusammen- 
setzung Fe, (Ca 04), . Fe, (0 H), + 4 H, 0 besitzt. Wasser entzieht 
diesem Salz Oxalsaure und erzeugt gelbbraunes iiberbasisehes Salz 
Fea (C,o,), . gFe, (OH),. Vermischt man Eisenchlorid- oder Ferri- 

Saure. Pinnor. 

P(OC2H,),  . PtCla und [P(OC, H5)a]a . PtCI,, Phosphoplatinig- 

Pinner. 

und ein bei ca. 1750 siedendes chlorhaltiges Product. Pinner. 

71 * 
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oxalatlbsung mit so vie1 Kaliomoxalat, dass die Farbe griin wird, SO 

erhlilt man das bekannte Doppelaalz, Fe, (Ca0, )3  . 3KgCaO4 + 
6H,O, das an der Luft verwittert und bei 1000 wasserfrei wird. 
Bei 2300 beginnt es sich zu zersetzen. Es liist sich bei 00 in  21.37 Th., 
bei 8 0  in 20.91 Th., bei 17O in 14.97 Tb., bei 500 in 2.76 Th., bei 
1000 i n  0.85 Th. Wasaer, wird durch Kochen rnit Wasser (bei Licbt- 
abscbluse) nicht verlndert, durch Alkobol aus wLsriger Liisnng ge- 
fiillt nud giebt mit gelbem Blutlaogensalz einen blauen, sofort mit 
blauer Farbe sich wieder liisenden Niederschlag. Mit nicht iiber- 
schiissigem Ferrioxalat versetzt, giebt es eine brgunliche Lijsuug, die 
beim vorsichtigen Verdansten grosee olivenbraune Krystalle des Salzea, 
Fe, (C, 04)3 . K, Ca O4 + 5 H, 0, absetzt. Dasselbe zersetzt sich beim 
Abdampfen seiner Liisung in das griioe Salz und in Ferrioxalat, l68t 
sich bei 21 O in 1.09 Theilen Wasser, wird durch Alkohol geflllt und 
verwittert an warmer Luft. 

F e  r r i n a  t r iumo x a1 a t ,  Fe, (C, 04)3 . 3  Na, Ca 0, -+ 11 Ha 0, am 
besteo durch Aufliisen von Eisenoxydhydrat in saurem Natriumoxalat 
eu erhalten. bildet groase, smaragdgriine, loftbeetiindige Krystalle, die 
bei 1000 8 H, 0 verlieren, den Rest bei 200 0 und unter Zeraetzung. 
(Von Bussy  sind 6 H , O ,  von G r a h a m  IOHaO, von Rammels-  
b e r g  9 R a O  angegeben.) Spec. Gew. 1.9731 bei 17.50. Es lbst sich 
bei O o  in 3.08 Th., bei 17O i n  1.69 Th., bei 500 in 1.18 Th., bei 
1000 in 0.55 Th. Wasser. Ein sehr leicht liislichee ohenbraunes 
Salz scheint ebenfalls zu existiren. 

F e  r r i  amm o ni umoxa l a t  , Fe, (C20,)3. 3(NHa),C, 04+8H,0, 
wie daa Kalium- oder Natriumsalz dargestellt , bildet hellgriine, loft- 
bestiindige Krystalle. (Nach Russy sol1 es wasserfrei sein, nach 
R a m m e l s b e r g  6H,O enthalten.) Ea verliert bei 1000 6 H a 0 ,  zer- 
setzt sich bei 160-170°, hat das spec. Gew. 1.7785 bei 17.5O und 
lijst sich bei 0 O in 2.34 Tb., bei 17 0 in 2.10 Th., bei 35 O in 0.92 Th., 
bei 45 O in 0.82. Th., bei 55 O in 0.56 Th., bei 100 O in 0.29 Th. Wasser. 

F e r r o o x a l a t  ist auch im feucbten Zustande licht- und luft- 
beetandig, oxydirt sich aber mit Alkalioxalat befeuchtet Pueserst rascb. 
Es liist. sich bei 150 in ca. 5000 Theilen Wasser, dagegen scbon in 
29 Theilen einer 14procentigen Ferrioxalatliisung. 

Fer roka l iumoxala t ,  FeC,04 .  K , C 2 0 4 + H a 0 ,  entstehtbeim 
Korhen von Ferrooxalat mit Kaliumoxalat im Hohlensiiurestrom nnd 
scheidet sich beim Erkalten in kleinen, glhzenden , durcheicbtigen, 
goldgelben Krystallen ab. In feuchtem Zustande oxydirt ea sich aehr 
leicht, darch Wasser wird es zum Theil in seine Componenten zerlegt. 

Fer roammoniumoxala t ,  FeCa04. (NH4) ,C,04  4 3 H 2 0 ,  
bildet kleine, gllinzende, goldgelbe Krystalle und verhiilt sich wie dsa 
Kaliumsalz. Das Natriumdoppelealz konnte nicht in reinem Zustande 

_- ___- 

erhalten werden. Pinner. 
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Ueber einige Umwandlungsproduote der Rutlga;lluss&ure 
und das eogenannte Oxyohinon, von Joe. S c h r e d e r  (Monatsn.j&i, 
Chm. 1, 431-441). Verfaaeer hat die von Mal in  (Ann. Cham. 141, 
345) auegefiihrte Untereuchung uber die Einwirkung von echmelzendem 
Kaliomhydrat auf Rofigallussiiure wiederholt. Mali n hatte hierbei 
einen nach eeinen Analysen 01s C, H, O , ,  Oxychinon, zusammen- 
gesetzten K6rper erhalten. Nach den Beobachtungen des Verfaseere 
iet jedoch das vermeintliche Oxychinon eine nicht ganz in reinem 
Zuetande dargestellte Verbindung, C, H I  ,O,  ,, ein atherartiges Derivat 
des Rexaoxydiphenyls gewesen, und es entstehen ausserdem noch Sali- 
cylaffure, MetoxybenzoGsiiure, Oxyiso- und Oxyterephtalsffure. - 30 g 
Rufigallussiiure werden nach und nach in die eechsfache Menge schmel- 
zenden Kali's eingetragen und die Operation unterbrochen, wenn die 
anfangs lebhaft schiiumende Masee einzusinken beginnt. N&h dem 
Aneiiuern schiittelt man die Schmelze mit Aether aus und behan- 
delt den Aetherriickstand mit kaltem Wasser, wobei die Verbindung, 
C,,Hl 801 ,, ungeliist bleibt ond durch fractionirtee Fiillen rnit Bleiacetat, 
Zersetzen des Niederecblags mit Schwefelwaaserstoff und wiederholtes 
Umkrystallisiren aue Aether unter Zosatz von Thierkohle gereinigt 
wird. Sie enthalt 4H,O,  liefert bei der Destillation iiber Zinketaub 
in fast theoretischer Menge Diphenyl, wird durch Zink und Schwefel- 
siinre nicht angegriffen, farbt sich bei 2300 dunkelbraun, verkohlt 
ohne zu echmelzen, giebt rnit Eieenchlorid eine dunkelkornblumen- 
blaue , sehr empfindliche Farbeoreaction un6 liefert beim Erhitzen 
mit Kaliomhydrat und Jodmethyl auf 1800 eine braune, firniss- 
artige Mame, kein Cedriret. - Die von der ungalosten Verbin- 
dung Car H18 0,, erhaltene wbsrige Liisung wurde mit wenig 
Bleiacetat vereetzt, der schwarzgrune Niederschlag entfernt und unter 
Zusatz von Amrnoniak, bie die Fliissigkeit nur noch schwach saner 
reagirte, mit Bleiacetat gefiillt. Der Niederschlag enthiilt die Oxyphtal- 
siiuren. Das Filtrat wurde mit ammoniakalischem Bleiacetat vereetzt, 
der Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zerlegt, die Losung mit 
Aether auegeschiittelt und der Riickstand der atherischen Lasong mit 
Waseerdampf deetillirt. Aos dem Destillat lPsst sich durch Aether 
Salicylsiiure ausschiitteln, wiihrend im Destillationsriickstand bei 197O 
achmelzende Metoxybenzoesgure bleibt. Der die Oxyphtalsiiuren ent- 
haltende Bleiniederschlag wurde mit Schwefelwasserstoff zersetzt, dae 
Filtrat mit Baryumcarbonat gesiittigt ond wiederbolt rnit Aether aus- 
geschiittelt, um braune, firniesartige Verunreinigungen zu entfernen, ale- 
dann die Baryumsalze mit Schwefelsiiure zerlegt, die Siiuren rnit Aether 
ausgeschiittelt und nscb der Entfiirbung rnit Thierkohle durch sehr oft 
wiederholtes Umkryetallisiren m e  Wasser von einander getrennt. 
Die Oxyieophtalsiiure, C, H, 0, , welche in weitaua iiberwiegender 
Menge vorhanden ist , krystallieirt in feinen Nadelbiischeln, iet ziem- 
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lich schwer in kaltem, leicht in heissem Wasser, in Weingeist, Aether, 
Renzol lijalich, farbt sich mit Eisenchlorid schwach gelblich , schmilzt 
bei 287.5O und enthiilt lufttrocken 2H, 0. Das Baryumsa lz ,  
Cs H, 0, Ba + 3H, 0, bildet wetzsteinformige mikroskopische Nadeln, 
das b a s i s c h e  E u p f e r s a l z ,  ( C 8 H , 0 , ) 2 C u 3 + 4 H 2 0 ,  ist ein griiner, 
krpstallinischer Niederschlag, der Aethylilther, C8 H, 0, (C, H,),, 
bildet bei 1040 schmelzende Prismen. Die Sanre ist identisch rnit 
der von H e i n e  (diese Berichte XIII, 491) und von Li jnnies  (d im 
B h c h t e  XIII, 703) beschriebenen y -0xyisophtalsiiure. Die 0 xy  - 
t e r eph ta l s i iu re  ist ein im Wasser ausserst schwer liisliches Erystall- 
pulver, fiirbt sich bei 3100 dunkelbraun, ohne zu schmelzen, und giebt 
mit Eisenchlorid eine intensiv kirschrothe Farbenreaction. Sie ist 
identisch mit der aus Thymol erhaltenen und wahrscheinlich auch 
mit der von H e i n  e (I. c.) durch liingeres Schmelzen der y-Oxyisophtal- 

Studien iiber Verbindungen aus dem animaliechen Theer. 
IV. Verhalten des Enochenleims bei der trocknen Destillation 
von H. W e i d e l  und G. L. C i a m i c i a n  (M0natsn.f. Chem. 2, 
279-297). Verfasser haben friiher (diese Berichte XIII, 65)  nacbge- 
wiesen, dass die im Enochenol enthaltenen Siiurenitrile ihre Ent- 
stehung der Eiuwirkung von Ammoniak auf Fette verdanken und 
jetzt die Produkte der trocknen Destillation fettfreien Knochenleime, 
(der besten Gelatinesorten des Handels) untersucht und dabei eine 
eigenthiimliche Verbindung, das P y r o c o l  I, aufgefunden. Die trockne 
Destillation wurde mit je 200 g in eisernen, etwa 3 L fassenden Re- 
torten bei allmiihlich bis zur dunkeln Rothgluth gesfeigerter Hitze 
ausgefiibrt. Hierbei entweicheo anfangs Ammoniakdiimpfe , dann 
destillirt eine wassrige, dann eine iilige Fliissigkeit, schliesslich eine 
dicke, braungelb gefiirbte, zum Tbeil im Eiihlrohr erstarrende Masse 
fiber; ausserdem treten in grossen Mengen Ammoniumcyanid und 
-carbonat und brennbare Gase auf. Die braungelbe Masse wird durch 
Digeriren rnit kaltem Alkohol von theerigen Substanzen befreit, die 
ungeliisten Krystslle (A) mit kaltem Waeser gewaschen, bis das Wasser 
ohne alkaliscbe Reaktion abliiuft, nus Eisessig umkrystallieirt, im 
Eohlensiiurestrom sublimirt, dann aus vielem Chloroform unter Zusatz 
von Thierkohle, schliesslich aus Eisessig wiederholt umkrystallisirt. 
so erhiilt man eine aus grossen, diinnen, elastiscben, fast farblosen 
Blsttchen bestehende Erystallmasse, das P y r o c o l l ,  C,, H, N,O,, 
welches unliislich in Wasser, fast unliislich in der Kiilte in Weingeist, 
Aether, Benzol, Eisessig, verhaltnissmilaaig leicht in der Hitze in 
Chloroform, in Alkohol, Xylol, besonders aber in Eisessig I6slich ist. 
In concentrirter Schwefelsanre liist es sich ohne Farbenveriinderung 
auf und wird durch Waeser wieder daraus gefiillt. Es sublimirt bei 
holier Temperatur obne zu schmelzen , im geschlossenen Riihrchen 

saure rnit Ealiumhydrat gewonnenen Siiure. Pioner. 
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schmilzt es bei 268-269O. Beim langsamen Verdunsten seiner eis- 
essigsauren LBsung krystallisirt es in griisscren monosymmetrischen 
Tafeln (a : b : c = 2.3602 : 1 : 0.9485, Formen 100, 001, 110, 301). 
Die Dampfdichtebestimmung nach V. Meyer’s und nach Somma-  
ruga ’ s  Methode im Schwefeldampf ergab die f i r  die Formel 
C,, H ,  N, 0, passenden Zahlen. Durch langeres Kochen mit massig 
concentrirter Kalilauge liist sich das Pyrocoll auf und geht in die von 
Schw a n e r t  beschriebene (Ann. C h a .  116,274) C a r b o p y r r o l s a u r e  
tiber. Die CarbopyrrolsPure, C, H, NO,, aus der rnit Schwefelsaure an- 
gesauerten Liisung durch Ausschiitteln mit Aether getrennt, krystallisirt 
in farblosen monosymmetrischen Saulen (a : b : c = 1.499 : 1 : 1.891, 
Formen 100, 001, 201, 110) und schrcilzt im geschlossenen RBhr- 
chen unter theilweiser Zersetzung bei 191.30. Das Baryumsa le ,  
(C5 H, NO&, Ba, bildet seidenglsnzende, diinne, achwer benetzbare 
Bliittchen, das A m  m on i urns a1 z ,  C, H, N Oa . N H ,, weisse Krystall- 
krosten. Mit gesattigtem weingeiatigem Ammoniak im geschlossenen 
Rohr auf looo erhitzt, geht das Pyrocoll iiber in das C a r b o p y r r o l -  
a m  i d ,  C ,  H, N, 0, welchea aus Wasser in farblosen monosym- 
metrischen Tafeln krystallisirt (a : b : c = 1.457 : 1 : 1.909, Formen 001, 
110, 201, iOl, 301, aOl) und bei 172O schmilzt. Bei der Destillation 
iiber Zinkstaub giebt das Pyrocoll nur geringe Mengen voo Pyrrol. 
Die Ausbeute an Pyrocoll betrPgt ca. 0.5pCt. vom Leim. - Die 
oben erwahnten ol igen Des t i l l a t ionsp roduk te  des Leims wurden 
vom wlissrigen Destillat getrennt, erst mit 3 procentiger Salzsaure, 
dann mit Kalilauge, welches eine Spur P h e n  01 aufnimmt, geschiittelt 
und fraktionirt. Der um 130° siedende Antheil besteht aus P y r r o l  
(Siedep. 127O). Aus dem bei 140-150° siedenden Produkt konnte 
H o m o p y r r o l ,  C 5 H , N ,  a m  der Fraktion 160-170° D i m e t h y l -  
p j r  ro l  isolirt werden. Die hijher siedeoden Antheile bestehen, wie 
aus ihrer Reaktion gegen einen Holzspahn, aus verschiedenen Analysen 
und Dampfdichtebestimmungen hervorgeht, wahrscheinlich aus weiteren 
Homologen des Pyrrols, ihre Menge war jedoch fiir eine sorgfaltige 
Trennuog der einzelnen Individueo zu gering. Ausser den Pgrrolen 
sind in geringer Menge in diesen Oelen aromatische Kohlenwasser- 
stoffe enthalten. - Das w l s s r i g e  D e s t i l l a t  enthiilt ausser grossen 
Mengen von Ammoniak Methy lamin ,  bei 71 - 74O siedendes 
B u t y l a m i n  und eine bei 210-225O siedende Base. - Nur bei der 
Destillation von Leiin, nicht aber von Albumin, Caseln und Kleber 
entsteht Pyrocoll, so dass dadurch das Olutin sich scharf von den 

Ueber die durch Deetilletion von Cinchonin mit Kalihgdrat 
gewonnenen Basen von c. 0. Williams (chm. ~ B W S  48, 145). 
Mit Riicksicht auf die Publicationen von Oeohsner d e  Coninok 

Eiweisskijrpern echeidet. Pinner. 
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( d d e  Berichte XIII, 1996 und XIV, 682) macht der Verfasser geltend, 
dess er vor ltingerer Zeit (Royal 80c. 1864) das aus dem Thieriil 
und das vom Cinchonin stammende Lutidin einer vergleichenden 
Untersuchung unterzogen und die beiden ale nur isomer miteinander 
gefunden habe. Daa Parvolin hat der Verfasser im Jahre 1854 entdeckt 

Ueber die Einwirkung von Natrium auf Chinolin ron c. G. 
W i l l i a m s  (Chem. Nit7 43, 145). Das Chinolin, iiber dessen Poly- 
merisation bei der Behandlung mit Natrium der Verfasser schon 
(Chem. News 37, 85) eine kurze Mittheilung gemacht hat, wurde durch 
,Qbscht?iden aus dem krystallisirten Chromat gereinigt. Kocht man 
Chinolin mit Natrium, versetzt dann die Fliissigkeit mit Salzsaure, 
Gltrirt and liisst einige Zeit stehen, so scheiden sich brillant rothe 
Krystalle von salzsaurem Dichinol in ,  C i , H i , N , .  HCI, aus. Fallt 
man die Mutterlaugen partiell mit Platinchlorid, so fallen zuerst Salze, 
deren Platingehalt den Formeln 2 (C,,H,,N,) HCl . PtCl, und 
2 (Cis HI,  N,)PtCI, entspricht. Die folgenden Fallungen enthalten 
mehr Platin. Ein Platinsalz von constanter Zusammensetzung wird 
aber auch nicht erhalten, wenn man eine Liisung dee krystallisirten 
salzsauren Dichinolins mit Platinchlorid Ellt. Ein in heisser Liisung 
gefalltes Salz enthielt 24.54 pCt.; aus den Mutterlaugen schieden 
sich beim Abkiihlen Nadeln aus, die 35.7 pCt. Platin enthielten. 
Die Formel ClsH, ,N2.  PtC1, verlangt 33 pCt. - Behandelt man 
Chinolin in der Warme mit Natriumamalgam, so geht ein lcleiner 
Theil in  Dichinolin iiber. Als der griissere, unverandert gebliebene 
Theil neuerdings mit Natriumamalgam behandelt wurde , ging die 
fliissige Base i n  eine feste, harzige iiber, deren Platinsalz 18.47 
bis 24.55 pct. Platin enthielt. Die Untersuchung ist noch nicht abge- 

Vorlauflge Not& iiber die Synthese dee Methylconiins und 
die Constitution des Coniins von A. M ic h a  e l  und C. G u n  d el  a ch  
(Americ. &em. Journ. 1880, 171). Das Paraconiin, welches Schiff  
(diese Bera'chte 111, 946 und V, 43) durch Erhitzen von normalem 
Hutylaldehyd mit alkoholischem Ammoniak erhalten hat, stellten die 
Verfasser vortheilhafter aus normalem Butylidenchlorid dar. Die Base, 
welche sie durch Behandlung desselben Chlorids mit Methylamin ge- 
wonnen haben, halten sie fiir identisch mit dem nach der Ansicht von 
v. P l a n  t a  und Kekulk (Ann. Chem. 89, 129) im Schierling neben 
Coniin vorkommenden Methylconiin. Sie hoffen durch Destillation des 
salzsauren Salzes im Salzsaurestrom zu dem Coniin zu gelangen. 

Ueber Menthol oder Pfeffermiimoampher von M. Mor iya  
(Chem. 8 0 C .  1881, I, 77) .  Ein Gemisch von Kaliumbichromat und 
Schwefelsiiure oder Eisessig wirkt im geschlossenen Rohr bei etwa 

(siehe C h a  societ. Juli, 1854). Schotten. 

schlossen. Scbotten. 

(Vergl. hierzu H o f m a n n ,  diese Berichte XIV, 705.) Schotten. 
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120° auf Menthol, indem es zwei Atome Wasseretoff aboxydirt. Dieses 
einzige Reactionsproduct, c, B, 0, ist ein bei 204-2050 siedendes 
Oel. Dasselbe iet wahrscheinlich auch im Pfeffermiinzol enthalten 
und halt, wenn das letztere in  eine Kiiltemischung gebracht wird, 
einen Theil des Menthols im fliissigen Zustand fest, wghrend ein 
anderer Theil auskrystellisirt. Erhitzt man Mentbol Ihge re  Zeit mit 
dem zwanzigfachen Volum rauchender Salpetersaure, so erhiilt man 
Krystalle von der Formel (C, H, 0 4 ) a  Ha 0. Der Schmelzpunkt 970 
stimmt mit dem der normalen Brenzweinsaure; von dieeer unter- 
scheidet sich aber die neue Saure sowohl durch den Wassergehalt, 
ale auch in ihren Salzen. Dasselbe Oxydationsproduct wird erhalten, 
wenn man des aus Menthol mittels Chlorzink gewonnene Menthen,  
C, H, , mit einem grossen Ueberschuse von Salpetershre behandelt. 
Wird das Menthol nur kurze Zeit rnit dem fiinffachen Volum rauchender 
Salpetersaure erwgrmt, so entsteht ein Oel, welches wegen der Leich- 
tigkeit, rnit der es explodirt, nicht analysirt wurde, deesen Reductions- 
product (Siedep. gegen 190°) aber die Formel, C,,HlS NH,, hat. 
Brom verwandelt das in Eisessig oder Chloroform geloete Menthol 
in  den Korper C,,HiDBr, ein Oel, das sich nicht unzersetzt destil- 

Ueber daa Harg von Leptandra Virginioa von J. U. L l o y d  
(Phurm. J. Tram. [3] 11, 370 und Chem. 800. 1881, 11, 103). Ver- 
faeser glaubt, dass das Harz des Handele nicht des allein ist, welches 
aus dem alkoholischen + m u g  durch Wasser gefiillt wird. Kocht man 
die wassrige Loeung mit fiinfprocentiger Schwefelslure, bis zum Ver- 
schwinden des bittern Geschmacks, so scheidet Rich eine nene Menge 
Harz Bus. Den anfirugs in der wiissrigen Losung bleibenden Bitter- 

Ueber Glorioea euperba von C. J. H. W a r d e n  (Phum. J. 
Trans. [3], 11, 495 und Chm.  8oc. 1881, 11, 103). Die Wurzeln der 
vor dem Bliihen gesammelten Pflanze, einer indischen aus der Familie 
der Liliaceen, zeigen beim Trocknen an der Luft und beim Befeuchten 
mit Alkali eine gelbe Parbe, die auf Zusatz von Saure verschwindet. 
Das wLerige Extract der frischen Wurzeln hat eine rothliche Parbe, 
bittern Geschmack und stark saure Reaction; es reducirt Fehlingeche 
Losung; es enthiilt Spuren von Oerbeaure; kaustische Alkalien 
echwhrzen es. Das alkoholische Extract enthiilt zwei Harze und 
einen Bitterstoff, das S u p e r b i n .  Giesst man das Extract in rnit 
Essigsffure angesauertes Wasser, so werden die Harze gefallt. Das 
Filtrat wird mit Natriumcarbonat neutralisirt, filtrirt, mit Schwefel- 
saure angesauert und mit GerbsHure gefiillt. Der Niederschlag wird 
rnit Kalk behandelt, getrocknet und rnit kochendem Alkohol ausge- 
zogen. Nach dem Verdampfen des Lijsungsmittels bleibt dae S uperbin,  
ein heftiges Gift zuriick; 0.047 g tiidten eine ausgewachsene Katze. 

liren liisst. Behotten. 

stoff halt der Verfaseer fir ein Glycoaid. 8eborten. 
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Es iat vielleicht dasselbe Gift wie in Scilla maritima, die zu derselben 
Familie gehort. Die beiden Harze werden mittels Benzol getrennt. 
Das a-Harz ist falrt unloslich in  Benzol; die letzten Spuren werden 
von dem P-Harz getrennt, indem der nach dem Verdampfen des 
Benzols bleibende Riickstand mit Aether und Natriumcarbonat be- 
handelt wird. Das a - H a r z  verbindet sich mit Alkali. Behotten. 

Viburnum prunifolium von H. A l l e n  (Pham. J. Trans. [3] 
11, 413 und Chem. SOC. 1881, 11, 104). Der alkoholische Auszug der 
Wurzeln enthalt einen Farbetoff, der durch Bleiacetat ausgeflillt wird, 
und ein braunes Harz von sehr bitterm Geschmack, wahrscheinlich 
ein Glycosid. Der  Iitherische Auszug liefert das V i b u r n i n ,  welches 
K r a m e r  BUS V i b u r n u m  O p u l u s  erhalten hat. Aus  dem Riickstand 
k s s t  sich durch Wasser Oxalsaure, MalonsPure und Citronensliure 
ausziehen. I n  der Rinde wurde Valeriansaure nachgewiesen. Die 
Asche, welche nngefahr 9 pCt. betriigt, besteht aus Sulfaten ond 
Chloriden des Calciums, Magnesiums, Ealiums und Eisens. 

Sohotten. 

Eriodictyon californicum von W. C. H o l z h a u e r  (Pham. J. 
Trans. [3] 11, 170 und Chem. 8oc. 1881, 11, 105). Der alkoholische 
Auszug der Hat te r  enthalt ein Biichtiges Oel von crromatischem Geruch 
und Gesahmack, leichter als Wasser, und einen geruch- ond geschmack- 
losen krystallisirten Kiirper, unloslich in  Beuzol und kaltem Wasser, 
in heissem Wasaer liislich und demselben saure Reaction ertheilend; 
ferner Tannin. 111 dem wbsrigen Auszug wurde Gummi gefunden 
neben Tannin und einer braunen farbenden Substanz. Aus dem 
atherischen Auszug fkllt Wasser ein Harz, welches ein vegetabilisches 
Wachs, Eautachuk und ein sprodes Harz von bernsteingelber Farbe 
und aromatischern, schwach bitterem Geachmack enthiilt. I n  der lithe- 
rischen Liisung bleibt der oben erwahnte krystallisirte Kiirper. 

Scholtsn. 

Aralia spinosa von L. H. H o l d e n  (Pham. J. Tram. [3] 11, 
210 und Chew 8oc. 1881; 11, 105). Die Rinde von A r a l i a  s p i n o s a ,  
der falschen Stacheleeche, welche sich in ihren pharmacognostischen 
Eigenschaften von der vonXan t h o x y l u  m oder der wahren Stachelesche 
scharf unterscheidet, wurde mit Alkobol extrahirt. Der nach dem 
Verdarnpfen des Alkohols bleibende Riiekstand wurde, nachdem er  
mittels Benzol von Fet t  und mittels Aether von Tannin uud Harz 
befreit worden, in Wasser gelbst ond mit Bleiacetat behandelt. Das 
letztere bewirkt einen Niederschlag, welcher ein Glycosid, das A r  a- 
l i i n ,  mechanisch mitreisst. Dem Niederschlag durch Alkohol wieder 
entzogen erscheint ea ron gelblicher Farbe, liislich in  verdiinnter 
Essigsliure und Wasser, unlbslich in  Benzol, Aether und Chloroform, 
von neutraler Reaction. Es giebt keine Niederschlage mit Bleiacetat, 
Platinchlorid oder Quecksilberchlorid , iiberhaupt keine der f ir  Alka- 
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loide charakteristischen Reactionen. Durch Salzsiiure oder Schwefel- 
siiure wird es gebleicht, wghrend der eigenthiimliche Geruch der 
Pflanze hervortritt. Beim Kochen der verdiinoten salzsauren Lijsung 
fiillt' ein weisser, geschmack- und geruchloser Niederschlag, dae 

Eine halyee von Damiana (Turnera aphrodisiaca) von A. 
B. Parsons  (Pham. J. Trans. [3] 11, 271 und Chem. 8oc. 1881, 
11, 106). Es wurden gefunden: 

A r a l i r e t i n ,  wahrend die Losung Zucker enthiilt. Sohotten. 

- .-.--.... 
Wasser bei 115-125O . . . . . . . .  9.06 
Ascbe . . . . . . . . . . . . . .  8.37 
Chlorophyll, weiches Harz und fliichtiges Oel 8.06 
Hartes braunes Harz . . . . . . . .  6.39 
Zucker, Farbstoff und Extractivstoffe . . .  6.42 
Tannin . . . . . . . . . . . . .  3.46 
Bitterstoff . . . . . . . . . . . .  7.08 
Gummi . . . . . . . . . . . . .  13.50 
Stiirke . . . . . . . . . . . . .  6.15 

Albuminolde . . . . . . . . . . .  14.88 
Cellulose . . . . . . . . . . . . .  5.03 
Saure und alkalische Extracte . . . . .  10.02 

Spuren ron fliichtigen und nicht fliichtigen organischen SBuren, 
welche mit Eisenchlorid einen rothen Niederschlag geben. 

Llcbotten. 

Borooitrate von E. Sche ibe  (Pham. J. Tram. [3] 11, 389 und 
Von Borocitraten existiren drei Arten, die Chem. SOC. 1881, 11, 88). 

in folgenden Formeln ihren Ausdruck fiuden: 
C6 H,Na3O7.  B,H3O6 
C, H, Na, 0, . B, H, 0, 
C,H, N s  0, . B H O2 

Verfasser hat ausser dieseo die analogen Salze des Kaliums, 
Lithiums, Ammonioms und Magnesium8 dargestellt. Von allen diesen 
ist nur das Diborocitrat des Kaliums gut krystallieirt. Die Boro- 
titrate, znmal die Diborocitrate, dienen ale Heilmittel bei Nierenkrank- 
heiten und Rlasensteinen; sie iibertreffen das benzoGeaure Lithium 
um das Doppelte an LZisungsfahigkeit fiir Urate und Phosphate. 
Sehr bald nach dem Genus8 derselben ist Borsaure theils im freien, 
theils im gebundenen Zustand im Harn nachzuweisen. Nach S c h w a r t e  
(Stzungsber. der Dorpatw Naturf.-&. 1879, 204) wirken die Mag- 
nesiomborocitrate stark antiseptisch. Sohotten. 
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Physiologische Chemie. 

Dextxin aus Traubeneucker von F. M U S C U ~ U B  und A r t h u r  
Meyer  (Zeitechr. phyeiol. Chem. ti, 182-126). Siehe d h e  Berichte 
X I V ,  850. 

Ueber same Harngah*ung von F. Ro h m a n  n (Zeltechr. phpiol. 
Chem. 5 ,  94-121). Wiihrend nach Vo i t  und H o f m a n n  eine mure 
Harngiihrnng iiberhaupt nicht existirte, hatte N e u b a u e r  sehr haufig 
eine saure HarngLhrung constatiren kdnnen. Verfasser beobachtete 
in einer Reihe von Filllen, dass sowohl normaler Harn als der Harn 
von verscbiedenen Kranken beim Stehen a n  der Luft allmihlich die 
alkaliache Reaction annahm, ohne dass eu irgend einer Zeit vorher 
eine Zunahme der Aciditat erkennbar war. Dagegen trat in einzelnen 
Fillen eine voriibergehende Zunahme der Aciditat des Hams nnzweifel- 
haft ein. In zwei Fiillen liess sich das Auftreten der sauren Harn- 
giihrang aof einen Gehalt des Hams an Alkohol zuriickfihren. I n  
diabetischem Harn ist die Zunahme der sauren Reaction beim Stehen 
des Hams meist sehr deutlich. Auch im normalen Harn kann die 
same Giihrung durch einen geringen Zuckergehalt (i pCt. und weniger) 
hervorgerufen werden. - Eine Zunahme der sauren Reaction im Harn 
konnte auch entstehen durch Spaltuog von Aethersiluren ; es zeigte 
sich indessen, dass die Menge der Aetherschwefelsauren im Harn auch 
nach mehreren Wocben nicht merkbar abnimmt. Die Aetherschwefel- 
sauren wurden nur d a m  zerlegt, wenn der Ham mit Ffulnissfermen- 
ten liingere Zeit in den Briitofen gestellt wurde; leichter erfolgte dieae 
Zerlegung, wenn der Harn zugleich mit Wasser verdiinnt wurde. 
Etwas leichter als die Aetherschwefelsauren wird die Glyceriophosphor- 
saure, welche nach S o t n i t s c h e w s k y  (diem Berichte XIII, 1143) in 
ganz geringen Mengen im Barn vorkommt, durch die Flulniss ge- 
spalten. - In einer weiteren Versuchsreihe wurde in fortlaufenden 
Bestimmungen ausser der Aciditat eugleich die Menge des Ammoniaks 
im Harn ermittelt. Dabei ergab sich, dass in keinem Falle, so lange 
der Harn aaure Reaction zeigte, die Zunahme dea Ammoniaks so be- 
deutend war, dass durch dieselbe eine gleichzeitige, wenn auch ge- 
ringere Bildung von Saure verdeckt werden konnte. I n  der Regel 
stieg der Ammoniakgehalt mit der abnehmenden Aciditlt. In einem 
Falle nahm die saure Reaction sehr bedeutend zu, wPhrend gleich- 
zeitig ein geringeres Anwachsen des Ammoniakgehaltes des Harna 
beobachtet wurde. In zwei Fallen zeigte sich am 3. nnd 4. Tage 
vorsbergehend auch eine Abnahme des Ammoniaks im Harn. Die 
letztere kann durch die Bildung vou Sedimenten von harnsaurem 
Ammon, daa sich nach B e n c e  J o n e s  auch aua saurem Harn aus- 
scbeidet, bedingt sein, andererseits ouf einer durch die Fermentation 
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vermittelten Oxydation des Ammoniaks en salpetriger Siure beruhen. 
Diese letztere Erwiignng fiihrte zn weiteren Versuchen iiber das Ver- 
halten der salpetrigen SInre im Ham, deren regelmbsigea Auftreten 
in faulendem Harn Schi inbein zuerst beobachtet hatte. Nach Schiin- 
be in  entsteht die salpetrige S&ure aus geringen Mengen von Salpeter- 
stiure, die in jedem menschlichen Harn aus der Nahrung stammend, 
vorkommt. Schi inbein konnte die Salpeterstiure im menschlichen 
Harn nicht direct nachweisen, sondern erst nach Behandlung desselben 
mit Ozon. Da durch diese Bebandlung salpetrige oder Salpetersiiure 
aus Ammoniak gebildet werden kBnnte , versuchte Verfasser die 
Salpetersiiure direct nachznweisen. Beim Erhitzen oon menschliehem 
Ham mit Salzsliure nnd Eisenchloriir, nach dem von Schn lze  ear 
Bestimmung der Salpetersiiure angegebenen Verfahren wurde in der 
Regel eine kleiae Menge Stickoxyd erhalten, das sowohl von Salpeter- 
sliure als auch von salpetriger Siiure im Harn abstammen kann. Im 
frischen menschlichen Harn sind auch geringe Mengen von salpetriger 
Siiure nicht direct nachweisbar. Setzt man zu frischem Harn kleine 
Mengen von Salpeter, so bildet sich bei der Fiiulniss deseelben eine 
reichlichere Meage von salpetriger Siiure als in demselben Harn obne 
Salpeterzusatz. Nach vorliiufigen Versuchen scheint die Menge der 
bei der Fiiulniss im Harn auftreteoden salpetrigen Saure zuweilen 
griisser zu sein, als der von Anfang an in demselben enthaltenen 
SalpetersPure entaprechen wiirde. Baumurs. 

Zur Lehre vom Pepton. 111. Ueber  d a s  Sch icksa l  des  P e p -  
t o n s  i m  B l u t e  von  Fr. Hofmei s t e r  (Zeitschr. physiol. Chm. 6, 
127-151). P l b s z  und O y c r y y a i  ( ~ G g e r ’ s  Archiv 10, 536) nnd 
Schmidt-Miihlheirn (dies6 Berichte XIII, 934) hatten beobacbtet, 
dass das in die Venen eines Thieres iojicirte Pepton nach kurzer Zeit 
aus dem Blute vollstPndig verschwindet. Schmid t -  M ti b l  b eim hatte 
daher geschlossen, dass das Pepton im Blute eine fast nugenblickliche 
Umwandlung erfahre, durch welche es seine charakteristischen Reactionen 
einbiisse. Verfasser fend, dass nach Injection von relativ kleinen 
Mengen von Pepton in das Blut oder das Unterhautbindegewebe der 
griiasere Theil des Peptons den Organismus unverandert durch die 
Nieren verliisst. Die Beatimmang des im Harn ausgescbiedenen Pep- 
tons geschah entweder auf colorimetrischem Wege mittelst der Farbung, 
welche alkaliache Peptonliisung mit Rupfersulfat giebt , oder durch 
Circumpolarisation, wobei auf Qrund iibereinstimmender Versuche die 
specifische Drehung dee reinen Fibrinpeptons (a)D = - 63.5O ange- 
nommen wurde. Die beziiglichen Versuchsresultate sind in nachstehender 
Tabelle zusammengestellt. 
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Nnmmer 
des Versncha 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

Schmi 

Thierspecies 

Be i Injection in 
die Veue 

Kaninchen 

Bei subcutaner 
Injection 
Kaninchen 

Hund 

Davon sind im Harn 
wiedergefunden 

Injicirta 
F'eptonmenge 

/I 

I' 
I 

0.318 0.267 
0.636 I' 0.520 

I 

1 '  I m  blittel 

0.318 ;I 0.195 

0.636 0.451 
0.954 1 1  0.672 
0.657 " 0.475 
0.321 fl 0.225 
0.409 0.230 

t - Miih lheim hatte bei seinen Versuchen 

pct. 

84.0 
52.0 
83.0 

61.3 
65.4 
70.8 
70.4 
72.3 
70.3 
56.3 
66.7 

:I. c.) , bei 
welchen griissere Peptonmengen injicirt wurden , eine hochgradige 
Blutdruckseiikung mit viilligem Stillstand der Harnsecretion beob- 
achtet; so lange dieser Stillstand dauerte, konnte naturgemh keine 
Ausscheidung der Peptone mit dem Harn statt haben; er hatte ferner 
in dem Harn seiner Versuchsthiere niemals Pepton angetroffen. Ver- 
fasser brachte non Hunden griissere Peptonrnengen durch die Venen 
bei, tiidtete die Thiere durch Verbluten und bestimmte den Gehalt 
von Blut ond Nieren zum Theil auch von anderen Organen an Pepton 
und fand in Uebereinstirnmung mit S c h mid t - M ii b 1 h e  i m , dass auch 
bei Stillstand der Harnsecretion das ins Blut gebrachte Pepton in 
demselben nach kurzer Frist (20-30 Minuten) nicht mehr nachgewie- 
Ben werden kann. Dagegen wurden in den Nieren der Versuchsthiere 
noch 4-14 pCt. der injicirten Peptonmenge wiedergefunden. In zwei 
anderen Versuchen wurde der nach Wiedereintritt der Nierenthiitig- 
keit entleerte Harn auf Pepton untersucht. Von 4.68 bezw. 3.16 g 
Pepton, dessen Liisung in die Cruralvene injicirt wurde, erschienen 
im Harn im Ganzen 32.2 bew. 21.1 pCt. wieder; es wird also nach 
Injection kleinerer Peptonmengen in das Blut relativ mehr Pepton im 
Harn wieder auegeschieden, ale nach Injection grijsserer Mengen von 
Pepton. Nach Verfasser beruht diese Erscheinung darauf, dass bei 
der Harneecretionsstockung , welche nach Injection griisserer Pepton- 
mengen erfolgt, ein erheblicher Theil des Peptons nicht in die Niere, 
sondern nach anderer Seite austritt und unter Bedingungen gelangt, 
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welche ein Zurbkt re ten  deaselben ins  Blut und damit in den Harn 
unmiiglich machen oder doch eebr verlangsamen; das  in der Niere 
angesammelte Pepton wird bei wieder eintretender Secretion mit dem 

Beitrage eur Kenntnies dee Chlorophylla von Rob.  S a c h e s e  
( C h a .  Centralbl. 1881, 169-375 ond 185-191). Alle Hypothesen 
iiber den Zusammenhang des Chlorophylls rnit dem Ernahrungsprocess 
der Pflanze haben sich bie jetzt als unzuliinglich und namentlich der 
experimentellen Priifung wenig zuganglich erwiesen. Der  Verfasser 
machte daher dje neue Annahme, dam das Chlorophyll das  erete 
Produkt der Kohlensaurereduktion in der  PBanze sei, welchea fort- 
wahrend in Fette und Kohlehydrate zerfallt und aufs neue wieder 
gebildet wird. D a  er  glaubte annehmen zu diirfen, dass dieser weitere 
Zerfall ebenfalls ein Reduktionsprocese sei, so liess er Natrium auf 
eine alkoholgesattigte Liisong von Chlorophyll in  Benzin (aus Petro- 
leum) einwirken. Diese Liisung war  aus deu frischen Blattern von 
Primula elatior und Allium ursinum durch Ausziehen derselben 
(nach dem Tiidten i n  kochendem Wasser) mit Spiritus und endlich 
Benzin gewonnen worden. Nach Vereinigung beider Ausziige geht 
das Blattgriin rorziiglich in das Benzin, wahrend die gelben Parb- 
stoffe zumeist im Alkohol geliist bleiben. Die so erhaltene Benzin- 
lijsung wurde mit Natrium behrndelt, wodurch im Zeitraum von 
8 - 14 Tagen ein voluminiiser Niederschlag entsteht, wlhrend die 
Fliissigkeit immer mehr eine goldgelbe Farbe annimmt. Zuweilen 
bleibt sie griin, dann kann sie durch Einlciten von KohlensBure von 
dem gelost gebliebenen griinen Farbstoff befreit werden. Der  ent- 
standene dunkelgriine Niederechlag ist in Alkohol rnit den optischen 
Eigenschaften des Chlorophylls liislich. In Wasser ist e r  ebenfalls 
liislich, zeigt aber minder starke Fluorescenz. Durch Zusatz von 
Metallsalzen oder Sauren fiillt aus der Liisung in Wasser ein Nieder- 
schlag, wiihrend ein kohlehydratartiger, doch wasserstoffreicherer Kiirper 
gelijst bleibt. Dieselbe Zersetzung findet schon durch Einleiten von 
Kohlensiiure statt. Auseer dem niederfallenden griinen Farbstoff, 
P h y l l o c y a n i n ,  und dem kohlehydratartigen Korper werden durch 
Zersetzung der Liisung mittelst Salzsiiure noch 2 Substanzen, welche 
den das Chlorophyll begleitenden gelben Farbstoffen iihneln , und ein 
Fet t  gebildet. Der  Verfasser ist der Anaicht, dass bier wirklich eine 
Zersetzung und nicht die Trennnng der Beatandtheile einea Gemenges 
vorliegt 1). Dae aus wiissriger Lbaung durch Salzslure gefiillte 

Harn wieder ausgeschieden. Bauioann. 

1) Dem Leser erscheint es, als wenn mindestens f i r  das Fett die Annahme 
grcissere Wahrscheinlichheit hat, dass dasaelbe hereits den BlLttern dnrch Benmin 
entzogen wurde. In letzterea musate vorhandenes Fet.t jedenfalls lbergehen , durch 
dns gebildete Natriumalkoholat konnte e8 verseift werden und in den durch SILure 
entstehenden Niederachlag mussta die vorhandene Fettsllure Uhergehen. " 
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Phy l locyan in  liist sich ziemlich schwierig in Petroleombenzin, I h t  
sich durch dieses daher, wiewohl onter bedeutendem Verlust, von Fett 
befreien und stellt nach SO stattgebabter Reinigung eine dunkelgrane, 
zu Pulver zerreibliche Masee dar, welche vou Wasser schwer benetzt 
wird. Es libst sicb dorch heissen Alkohol in einen darin leicbt 1%- 
lichen, einen darin unliislichen und einen aus dem beisa bereiteten 
Auszug beim Erkalten niederfallenden Theil spalteo. Der in Alkohol 
nnliislicbe -4ntheil entbielt 67.77 pCt. C, 8.2G pCt. A und 5.76 pct. N, 
der beim Erkalten sicb aosacbeidende Tbeil 69.49 pCt. N, 7.08 pct. 
H und 8.38 pCt. N, der geliist bleibende Theil 69.39 pet. C, 7.07 pCt. 
H und 7.14 pet. N. Durch Oxydation einer alkalischen Liisung POD 

Pbyllocyanin (welche Fraktion ist nicbt gasagt) wurde Ammoniak, 
aus dem Mangansuperoxyd durch aogesauerten Alkohol auszuziehende 
Palmitinsanre und mit Wasserdarnpfen flcchtige Siiuren , welche fiir 
ein Gemenge von Milchsiiure und EssigsPure gehalten werden, ge- 
wonnen. Bromwasser verwandelt das Phyllocyanin i n  Ammoniak und 
gelbe, stickstofffreie Fettmassen. Hinsichtlicb aller aus den Versucbs- 
resultaten gezogenen Scbliisse muss auf das Original verwiesen werden, 
welches iiberbaupt kaum ein erscbiipfendes Referat gestattet. 

Yylius. 

Analytische Chemie. 

Ueber Beetimmung dea organisahen Kohleu8tOffe in der Luft, 
von A. D u p r 6  und H. W. H a k e  (Chem. societ. 1881, 93). I n  eioer 
friiberen Arbeit haben die Verfaaser eine Metbode angegeben , nach 
welcher kleine Quantitgten von Koble und Eohlensiiore mit Vortbeil 
bestimmt werden kiinnen. Im Wesentlichen bestand daa Verfahrea 
darin, dass eine bekannte Quantitiit der koblehaltigen Substanz im 
Sauerstoffstrom verbrannt wurde, das Kohlendioxyd in Barytwasser 
geleitet ond daa gebildete Baryumcarbonat in Baryumsulfat verwandelt 
wurde. Das grosse Gewicht des Endprodukts gestattet sebr genaue 
Wiigungen. Die Methode scbien geeignet zur Bestimmung der Kohlen- 
eaure neben dem Koblenstoff der fliichtigen und der auspendirten 
organiscben Substanz der Luft. Hierbei wurde folgendermassen ver- 
fahren: Die durch Wolle oder Asbest filtrirte Luft wurde durcb Metall 
oder beeser Olasriibren von dem Versuchsort in das Laboratorium 
gefiibrt und trat dort durch ein 1-Rohr einerseita direkt in die P e t t e n -  
k o fer’sche rnit Barytwasser gefiillte Abeorptionsriibre, andererseita 
wurde eie euerst durcb eine Porzellanriihre mit rotbgliibendem Hupfer- 
oxyd und hierauf erst in eine Absorptionsriibre geleitet. Jede Ab- 
eorptionsriihre war mit einem Messapparat oerbunden , in welchem 
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die durchgehende Luft auf einen Cubikzoll genau gemeasen werden 
konnte und jeder Messapparat wiederum mit einer Flasche, welche 
continuirlich durch eine Wasserpumpe ausgepumpt wurde. Der  Luft- 
strom konnte leicht 80 regulirt werden, dass durch jede Abaorptiona- 
rohre in  gleichen Zeiten nahezu gleiche Luftmengen durchgingeu. Die 
Geschwindigkeit war 2-3 Liter in  der Stunde. Aua der einen Ab- 
aorptionsrohre erhalt man den Kohlensauregehalt der  Luft, aus der 
andern den Kohlensauregehalt der Luft plus der Kohlensaure, welche 
von dem Kohleustoff fliichtiger orgaoischer Verbindungen stammt. In  
einer Tabelle sind die Resultate einer Anzahl von Versuchen zu- 
aammengestellt. Aus ihnen erhellt, dass in der Luft von London eine 
kleine abcr nach der angefiihrten Methode bestimmbare Menge von 
Kohlenstoff in  der Form von fliichtigen organischen Verbiridungen 
vorhanden ist (in 10000 ccm 0.001 - 0.0023). Diese Resultate aind 
zunHchst wichtig fur physiologiache und sanitare Untersuchungen. Die 
Methode gestattet die genaue Restimmung der Kohlensaure in der 
Luft, in Kohleuminen etc. wie durch andere Versuche dargethan ist, 
ebenso der in  dcr Luft suependirten organischen Substans, wenn di6 
Luft durch eine mit Asbest und Kupferoxyd gefiillte Robre iiltrirt uud 
die in der R6hre zuriickbleibende organische Substanz im Sauerstoff- 
strom verbrannt wird. Diese Versuche haben die Verfasser jedoch 
noch nicht ausgefiihrt. Die von B o u s a i n g a u l t  (Conpt. rend. 1, 87)  
und V e r n e r  (8. Berz. Jahresber. 1835, 22-46) gefundenen Zahlen 
siud nach den Versuchen der Verfasser zu hoch. Ebenso bediirfen 
die P e t  t e n k o fe r 'schen Znhleu (1 863 Ueber die Respiration , Ann. 

Ueber die Besthnung von Stickstoff durch Verbrennung 
einschliesalich der Nitroverbindungen von J. R u f f  1 e (Chem. 
societ. 1874, 87). Der Verfasser empfiehlt folgeude Modifikation der 
W i l l -Varre i i t r t rpp ' schen  Stickatoff-Bestimmung. Etwu 1-1.5 g der  
zu unalysirenden Substanz werden mit 1.5 g eiiier Mischnng von 
Schwefelblumen und fein gepulrerter Holzkohle in gleichen Theilen 
vcrmengt. 160 g Natriumbydrat werden in 160 Theileu beissem Wasser 
geliist und in die heisse Lijsung werden 56 g gepulvertes reines Cal- 
ciumoxyd singetragen. Dieser Natronkalk wird sorgfaltig getrocknet 
und gepulvert. 21 g von krystallisirtem unterscliwefligstGuren Natrou 
(Na,S2O3) werden fein zerstossen und mit 18 g des Natroukalks 
innig gemischt. Etwa 5 g dieser Mischung werden in die Verbreiinungs- 
rohre gebracht, Iiierauf 30 g derselben, welche rnit der Substanz innig 
zusammengerieben eind, und zuletrt der Rest der Mischung. Obenauf 
werden noch 18 g gewohnlichen Natronkalkes geschichtet. Wenn 
man eine Riihre VOII 22 Zoll Liinge uud + 2011 innerem Diameter an- 
wendet, so bleibt nach d e n  Aufsetzen eines leichten Asbestpropfes 
noch ein freier Raum von 8 2011. In der Entfernung von 4 2011 vorn 

Chem. Pharm. Suppl. 2, 1-70) einer Berichtigung. Will. 

Bedchta d. D. chem. (iesellschrft. Jabrg. XIV. 7.2 
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Rande sol1 die erste Flamme angeziindet nod dann die Verbrennung 
in der gewohnlichen Weise auegefiihrt werden. Nach dieser Mechode 
lassen sich such Oxyde des Stickstoffs enthaltende Kiirper (Nitro- 
prussidnatrinm, Silbernitrat, Pikrinsaure, Salpeter) rnit gutem Resultat 
analysiren. In etwas abgefnderter Weise muss bei der Analyee von 
kunstlichem Diinger verfahren werden. Man erhiilt hier nach d a  
beschriebenen Methode zu niedrige Zahlen offenbar, weil einzelne 
Theilchen des stickstoffheltigen Riirpers von dem beigemengten Cal- 
ciumsulfat so eingehiillt sind, dass dadurch die direkte Beriihrung mit 
der Natronkalkmischung verhindert wird. Man vermeidet dies, wenn 
man, mit Riicksicht auf die Liislichkeit des Calciumsulfats in einer 
concentrirten Liisung von unterechwefligsaurem Natron , in der Art 
verfahrt, dass man etwas von der kiinstlichen Diingermasse mit dem- 
selben Oewicht von Erystallen von unterschwefligsaurem Natron gut 
zusammenreibt, ein Theil dieser Masse auf einem Uhrglas abwiegt und 
diese im Wasserbad einige Stunden erwarmt, dann wieder wiegt, um 
den Verlust zu bestimmen, pulvert und 3-4 g des Pulvers mit der 
oben angegebenen Mischung verbrennt. Zur Reinigung der Riihre 
nach dem Erkalten wird empfollen, nach der Verbrennung in dieselbe 
eineri gliihenden Eisenstab einzumhren und nach. dem Erkalten in die 

Ueber die Wirkung eines Kupfereinkelements auf Nitrate 
und die Bestimmung der Salpetersbure im Wasser von M. W. W i l -  
l i ams  (Cheni. aoc. 1881, 110-111). Im Wesentlichen bereite ent- 
halten in diesen Berichten XIV. 

Ueber die Bestimmung der Albuminoltde in Heu und Rauh- 
futter von H. I?. A r m s b y  (Amer. chem. Journ. 2, 82). Bei Ver- 
gleichung der verschiedenen Metboden der FPllung der EiweieskBrper 
hat aich gezeigt, dass wenigstens bei der Analyse von Heu dieselben 
vollsthdig durch Kochen mit Wasser gefiillt werden und dass diese 
Methode der Anwendung hesonderer Fgillungsmittel vorzuzieben ist. 
Fiir andere Futterstoffe scheint dies Verfahren nicht zweckmgssig. 

so gebildete Rinne heisses Wasser einzugiessen. Will. 

Will. 

Naohweis von Salssaure durch Schwefelstrure und saures 
chromsaures Eali von H. W. Wiley (Atner. chem. Joum. 2 ,  48). 

Statt die Destillation in einer Retorte vorzunehmen hiingt der 
Verfasser ein kleineres Becherglas, in welches er etwas Eis bringt 
in cin griisseres, iu welchem die Reaktion vollzogen wird. Die Chlor- 
chromsiiure verdichtet sich am Boden des kleineren Becherglases und 
lasst sich hier mit Chlorbaryum in essigsaurer E s u n g  oder indem ein 
Tropfen mit concentrirter Schwefelsaure und einem Strycbninkrystall 
in Beriihrung gebracht wird , nachweisen. Bromverbindungen storen 
die Reaktion nicht, wabrend Jodide haufig hinderlich sind. will. 
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Ueber eine Modifkition von Bottgere Euokerprobe von 
W. L. D o d l e y  (Amer. chem. J O U ~  2 ,  47). Das basiscbe Wismnth- 
nitrat wird in miiglichst wenig reiner Salpetersiiure geliist, die gleiche 
Menge Essigsiiure zogesetzt und auf das 8- 10 facbe verdiinnt. Die 
auf Zocker zu priifende Lbsuug wird rnit Natronlauge stark alkalisch 
gemacht und hierzu 1 - 2 Tropfen der Wismuthlijsong gegehen. 
Hierauf wird kurze Zeit gekocbt. Bei sehr kleinen Zuckermengen 
bildet sich der graoe oder schwarze Niederscblag erst nach einiger 
Zeit. Etwa vorhandenea Eiweiss muss vor der Priifong aof Zucker 

Ein neuea Reegena fiir oslluasllure von demselben ( h e r .  
chem. Journ. 2 ,  48). Eine ammoniakalische Lijsung von Ammon- 
pikrat erzeugt in einer wbsrigen Gallussiiure- Liisung eine rothe 
Farbe, welche i n  wenig Sekunden io ein schiines Gr in  iibergeht. 
Pyrogallussiiure und Gerbshre geben eine rothe Fiirbong , welche 

Beetimmung dee Schwefela im Leuohtgas durch Verbren- 
nung in Saueretoff vou W. G. M i x t e r  (Amer. chem. Journ. 2,  244). 
Eine etwa 10 Liter haltende, mit Sanerstoff gefiillte Flasche, welche 
so aufgestellt ist, dass sie gut gekiiblt werden kann, ist rnit einem 
doppeltdurcbbohrten Stopfen verschlossen. Durch die eine Bohrung 
geht eine gekriimmte Mhre, in deren Biegnng sich ein pmr Tropfen 
Wasser befindeo, welche als Sperrtliiasigkeit dienen, durch die andre 
liisst sich eine mit einer Platinspitze rersehene Riihre einsetzen, durch 
welche eio gemessenes Gasrolom, nachdem es entziindet ist, in die 
Flasche eingeGhrt wird. Bei guter Kiihlung treten nur im Anfang 
einige Gasblasen durch die Sperrfliissigkeit aus. Wenn die Flamme 
dunkler brennt, als sie in Luft brennen wiirde, unterbricht man den 
Process, spiilt die Flaeche mit destillirtem Wasser Bus,  setzt etwas 
Bromwasser eu und fiillt die Schwefelsfure mit Chlorbaryom. Dae 
Leochtgas erfordert zur Verbrennung etwa das anderthalbfache Volum 

synthese von Waaeer tlls Vorleaungaexperiment von W. Q.. 
M i x t e r  (Amer. chem. Joum. 2, 246). In einen grossen umgekehrten 
Kolben int durch einen doppelt durcbbohrten Stopfen einerseits ein 
gewijhnliches Knallgasgebl&e, andreraeits eine rnit kaltem Wasser 
nmgebene Kiihlrbhre eingefihrt, durch welche letztere das gebildete 
Wasser atifliesat. Dor Apparat liefert in einer Minute 1 ccm Wasser. 
(Siehe such diese Berichte 11, 244; IX, 1627b; X, 180a; XII, 11'22). 

Ueber die Beetimmung von Stickstoff von S. W. J o h n s o n  
und E. H. J e n k i n s  ( A m .  chm. Journ. 1880, 27-34). Enthflt die 
Bescbreibang der volometrischen Stickstofiestimmung nacb den be- 

abgeschieden werden. Will. 

sich nicht weiter verlndert. Will. 

Sanerstoff. Will. 

Will. 

kannteo Methoden. Ypliua. 

72' 
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Die electrolytische Beetimmung des Cadmiums von Edg. 
F. S m i t h  (Amer. chem. Journ. 1880, 41). Der Verfasser hat nach 
der bereits angegebenen Methode (diese Berichte XI, 2048) weitere 
Bestimmungen von Cadmium rnit guten Resultaten ausgefiihrt. Er 
eieht jetzt eine Liisung des Sulfats der essigsauren Liisung vor. 
K u p f e r  und Cadmium lassen sich electrolytisch trennen, wenn man 
bei Gegenwart von freier Salpetersliure das Kopfer niederschlagt und 
das riickstiindige Cadmium entweder nach Umwandlung in Sulfat, 
odar in Cyanidliisung gewinnt. Die angefiihrten Beleganalysen zeigen 

Ueber die colorimetrische Bestimmung des Morphins im 
Opium mit Htilfe von Jodsaure von E. M y l i u s  (Pharm. Centrh. 
1881, 9, 97; 10, 105). Die zur Bestimmung des Morphins im Opium 
vorgeschlagenen gewichtsanalytischen Methoden, selbst die von 
F l i i ck ige r  (Phamn. Ztg. 1879, 57) publicirte, leiden an dem Uebel- 
stande, dass ihre Ausfihrnng sehr vie1 Zeit in Anspruch nimmt, wahrend 
von den beiden Verfahren, welche auf der Reduktion der Jodsaure 
durch Morphin beruhen, die eine ( N e u b a u e r ,  Zeitschr. f. anal. Chemie 
XI, 331) nicht geniigerid bearbeitet ist, die aiidere (Stein,  Arch. Phamn. 
198,150) sehr unzuverlassige Resultate liefert. Verfusser hat nuo, nach- 
dem er dorch Vorversnche die geeignetsten Bedingungen ermittelt 
hatte, unter welchen das aus der Jodsaure durch Morphin in Freiheit 
gesetzte Jod rnit quantitativem Resultate ausgeschfittelt werden knnn, 
folgenden Weg zur colorimetrischen Bestimrnung des Morphingehaltes 
im Opium angegeben. 

0.5 g Opiumpulver werden rnit etwa 10 g Wasser in einem 50 ccm 
Kolbchen gekocht, rnit 3 g Bleiessig versetzt, zu 50ccm mit kaltem 
Wasser aufgefiillt, nach dem Umschitteln und etwa nothwendigeu 
Erkalten filtrirt und entweder das ganze Filtrat rnit 15 ccm concentrirter 
Schwefefstiure gefallt oder ein aliquoter Theil desselben mit der ent- 
sprechenden Menge Saure versetzt l).  Hierauf wird abermals filtrirt. 
(Das Filtrat muss absolut blar sein.) Zum Verglcich mit der so ge- 
wonnenen Opiurnfliissigkeit stellt man eine Liisung von 0.1 g Morphin 
rnit Sg verdiinnter Schwefelsgure in 100ccm Wasser her. Die Jod- 
siiure verwendet man zweckrnassig als eine Losung im gleichen 
Gewicht Wasser. J e  10ccm dieser beiden Liisiingen - des Opium- 
uuszuges und der reinen Morphinlijsung - werden in zwei Rijhren 
(16 cm Lange und 1.5 cm lichter Weite) gebracht, welche bis 20 ccm 
in ccrn getheilt sind und welche man vorher rnit je fiinf 
Tropfen der concentrirten JodsanreMsung (oder 8- 10 kg Kslium- 
jodat nnd zwei Tropfen concentrirter, dem Opiumauszug zuzusetzender 

befriedigende Resultate. Myliue. 

-~ 
') Die geringe Menge S h r e  bringt keinen wesentlichen Fehlrr in die Zusammen- 

setzung der sehon gemessenen Fliissigkeit. 
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Sch wefelsiiure) und 5 ccm rektificirten Schwefelkohlenstoff be- 
scbickt hat. Man schiittelt mit aufgesetzten Korken beide RBhren 
gleichzeitig 2-3 Minuten lang heftig (bei Anwendung von Kalium- 
jodat 3-4 Minuten) und vergleicht nach dem Absetzen des Schwefel- 
kohlenstoffs - am beaten nach 10 Minuten - die Farbungen des 
Schwefelkohlenstoffs. Erweisen sich dieselben als gleich, so enthiilt 
das Opium 10 pCt. Morphin; sind sie dagegen verschieden, so setzt 
man zu der sttirker gefiirbten Schwefellrohltmstofliisung, nachdem 
man sich iiberzeugt hat, dass das Rohr noch genau 15 ccm Fliissigkeit 
enthiilt, 80 vie1 Schwefelkohlenstoff hinzu, bie die Fiirbungen gleich 
geworden sind. Der nunmehrige Stand der Oberflache der wiissrigen 
Fliissigkeit (man bedient sich dieser rum Ablesen) giebt das Volum 
des hinzugesetzten Schwefelkohlenstoffs an und man kann mit Hiilfe 
des Ansatzes 5: 5 + y  = 1O:x den Procentgehalt des Opiume an 
Morphin berechnen. (x = Procentgehalt des Opiums, y das Volum 
des hinzugesetzten Schwefelkohlenstoffs.) 

Weniger genan wird das Resultat, wenn man zur Herstellung 
der Farbengleichbeit in das die schwiichere FIrbung aufweisende Rohr 
iu kleinen Mengen so lsnge vou der reinen Morphinliieung hinzufigt, 
bis Farbengleichheit entsteht. Der Ansatz fiir die Berechnung ist 
alsdann 10 : 10 + y = 10 : x, wobei y die zugesetzte Morpbinmenge 
angiebt. (Bei einem Gehalt des Opiums an Morphin unter 10 pCt. 
wiirde statt 10 : x x: 10 zu setzen sein.) 

Verfasser hat sein Verfahren auf die Bestimmung des Morphins 
in den Opiumtinkturen und in Pulvern und Oemengen ausgedehnt 

Die Praxis der Butteruntersuohung. Unter diesem Titel theilt 
0. Ambiihl (Schweiz. Wochmchr. f. Pharm. 1881, 7 ;  Pharm. Cmtrh. 
13, 138-141) den Gang rnit, welchen man bei der Butteruntersuchung 
einzuschlagen hat. Dieselbe hat die mikroskopische Priifung, Be- 
stimmung des Fettgehaltes und qualitative Priifung des Rtickstandes, 
Bestimmung des specifischen Gewichtes bei 1000 C., Bestimmung des 
Oehalts an fliichtigen Fettsiiuren und Reaktionh auf fremde Farb- 
stoffe zu nmfassen. Die Modifikationen, welche Verfasser bei den 
einzelnen Methoden in dieser Abbandlung angieht, erstrecken sich: 

1) Auf die Bestimmung des Butterfettes, wozu er einen dem 
G e  r ber'schen') iihnlichen Aetherextraktionsapparat benutzt, beateherid 
aus einem weithalsigen Kiilbchen, auf welchem ein nach oben ver- 
engter Trichter sitzt. In letzterem befindet sich ein mit Schreibsand 
fast angefiilltes Filter, auf welches man die abgewogene Menge der 
zu untersuchenden Butter bringt. Zuerst wird der Trichter sammt 
der Butterprobe im Trockenschrank getrocknet, worauf derselbe auf 

und gepriift. Proskaoer. 

1) Diem Berichte IX, 666. 
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dae mit Aether beschickte Kblbchen geeetet wird. Die Extraktion, 
welche mit Riickflueekiihler auegefihrt wird, daoert eine halbe Stunde. 

Die Geeundheitacommieeion der Stadt St. Gallen fordert in frischer 
Butter einen Fettgehalt von mindeetene 85 pCt. ; gut auegeknetete 
Butter ergiebt bei obiger Behandlung meistens 87-91 pCt. Butterfett. 

Dazu 
benotzt Verfaeser die von Kiinigs  (Correep. d. Ver. anal. Chemiker 
1878, 3) angegebenen Wasaerbiider mit nur unweeentlichen Veriin- 
derungen. Die Araeometer haben die Eintheilung von 0.855-0.870, 
d. h. 55-70 Buttergrade erhalten. Aechte Butter beeitzt bei looo 
das specifieche Gewicht 0.867-0.868 (67-68 Buttergrade), Rindefett 
58.2, Schweinefett 60.6, Talg 59.5, Riibiil 60.6, Oliveniil 62.1, Kiibel- 
schmalz 62.0 Grade. 
Gemenge aue Butter (85 Thle.) und Rindefett (15 Thle.) 65.4 Grade, - - (70 - ) -  - (30 - ) 64.3 Grade. 

Ver- 
faseer brauchte nach dieser Methode fir 2.5 g iichte Butter im Mittel 
14.67 ccm & normaler Kalilauge (hiichete Zahl 15.55, niedrigete 
14.20 ccm); dagegen fiir Rindefett 0.25, Schweinefett 0.20, Talg 0.25, 
Riib6l 0.15 corn; 
f ir  Miechongen aoe 85 Thln. Butter +15 Thln. Rindefett 12.65 ccm 

(berechnet 12.61), 
fiir Miecbungen aue 70 Thln. Butter +30 Thln. Rindefett 10.75 ccm 

& Eali (berechnet 10.42). 

2) Bestimmung dee epecifiechen Gewichtee bei looo C. 

3) Beetimmung der fliichtigen Siiuren nach Re iche r t l ) .  

Sogenannte iieterreichiache Alpenbutter erforderte 9.95 ccm 
Kiibelechmalz I . . . . . . . . . . . .  3.15 ccm 

I1 . . . . . . . . . . . .  3.20 ccm 
111. . . . . . . . . . . .  2.90ccm 
IV . . . . . . . . . . . .  2.60 ccm 

Proskaoer. 

Im Anschluss an obige Mittheilung von Ambiihl findet sich in 
der Pham. Centrh. 16, 141 eine Notir iiber eine empiriaohe Prii- 
fungsweiee der Butter duroh Beetimmung des Eretarrmnge- 
punktee der in AlJsohol eufgelasten Butter von MBnzel. 1.Og 
reine auegelaeeene Butter und 12.5 g abeoluter Alkohol (spec. Ge- 
wicht 0.797) werden in ein paseendes Reagirglas gewogen nnd darauf 
ein mit einer gutachlieeeenden Vorrichtung vereehenee Thermometer 
bie faat auf den Boden derr Cylinders gebracht. Das Ganee stellt 
man in ein G e f h  mit heiseem Wasser, bie Lijeung eingetreten iet, 
trocknet den Cylinder echnell ab und beobachtet die Temperatur bei 
der die Butter zu eretarren anfiingt. 

1) Diem Berichte XII, 129. 
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Reine, eogeuannte Fliisabutter erstarrt hei . , . . . . .' 34O C. 
Reine Butter mit 10 pot. Pferdefett erstarrt bei . , . . . 37O - 

- - 20 - - - .  . . . . 10'- 
- 30 - - - .  . . , . 4 4 0 -  

Butter mit 10 pCt. Sebum tabulat. erstarrt bei . , . . . 40° - 
- 20 - - . . . . , 4 3 0 -  
- 30 - - - . . . . . 4 6 ' -  
- 10 - Adepa soillue erstarrt bei . . . . . . 380 - 
- 20 - - .  . . . . . 4 1 ' -  
- 30 - - . . . I . . 4 3 0 -  

Margarinbutter (aus Bornheim bei Frankfart a M.) erstarrt bei 560 - 
Reine Butter mit 25 pCt. Margarinbutter erstarrt bei . , . 400 - 

- 50 - - . . . 48 ' -  
Die Versoche sind im geheitzten Zimmer von mitt1 rer 

ratur ausgefiihrt. 
Ein neues Reagens auf Glyoerin von C. B a r b s c h e  (Bepert. 

anal. Chem. 1881, 110). Verfasser hat die Beobachtung gemacht, 
dam eine CarbolslurelBsuog 1 : 4000, welche durch Eisonchlorid blau 
geftirbt ist durch eine geringe Menge Glycerin entfiirbt wird tlnd 
empfiehlt dies eur Nachweisung und Bestimmong des letrtern. Wie 
die Bestimmong nusgefiihrt werdeo sol1 ist nicht gesagt. Zur Bsur- 
theilung des Werthee der Methode mag hinzugefigt werden, dass, 
wenn auch in minderem Grade, ZuckerlBeung dieselbe Wirkung true 

iibt, Gummil6sung und Honig aber die Entfirbung schon in geringerer 
Menge bewirkeh als Glycerin. Die Zahl der K6rper, welche sich 
iihnlich vethalten, diirfte aich beim Suchen noch vermebren, da ein 
einfacher Verauch lebrt, dass jene Entfiirbung einem dem Eieen-Car- 
bolsiiureviolet wohl complementiiren Gelbbraun zueuschreiben ist, 
welches enteteht, wenu man eine sehr verdiinnte EiaenchloridlBsung 
(1 : 2000) mit Gummi, Zucher, Glycerin oLtr Honig versetrt. Myliua. 

Proskaner. 
t 

207. Bud Biedermann: Bericht iiber Pateom. 
E r n e s t  S o l v a y  in Briissel. Z e r s e t r u n g  von Chlarctr lc iam 

zur D a r s t e l l u n g  von C h l o r w a s s e r s t o f f  nnd C h l o r  (Engl. P. 
838 vom 25. Februar 1880). Ein Mischnng POD Chlorcalcium and 
Thon wird mittelst Wasserdampf bew. Lnft in eiaer Art Copolofen 
zersetet. Im unteren verengten Theil deaaelben, der vou dsm Fener 
direkt bestrichen wlrd, eammelt eich dae Meterid nach der Zer- 
setzung. Hier tritt der Wasserdampf, bzw. die Luft ein, and eine 
vorherige Erhitzung derselben wird iiberfliissig. Das bei diesem Ver- 


