
Refer  ate. 

Allgemeine und physikalische Chemie. 

Ueber daa Chloraltblkoholat von B e r t h e l o t  (Compt. rend. 92, 
826). Die Bildung des Chloralalkoholats aus Chloral ond Alkohol wurde 
in ahnlicher Weise wie friiher (Ann. chim. phy8. 5, XII, 536; Xx, 521) 
diejenige des Chloralhydrates, calorimetrisch nntersucbt. Als Aus- 
gangspnnkt diente ein krystallisirtes Praparat, welches vier Jahre 
aufbewahrt worden war, um sicher sein zu kiinnen, dasa dasselbe 
einen stabileu phyeikalischen ZuBtand angenommen hahe. Gemessen 
worde die Wgirrneentwicklung beim Aufliisen im Wasser des Calori- 
metere fiir verschiedene Zustiinde der Verbindung nnd darans berechnet: 

Die Wiirmeentwicklong bei der Bildung aus Chloral nnd Alkohol 
der festen krystalliniscben Verbindung . . . . . . . 14.4Cal. 
der fliissigen Verbindung bei 50°, nahe dem Schmelzpunkt 9.8 - 
der fliissigen Verbindong nahe dem Siedepunkt . . . . 8.5 - 
der gasfirmigen Verbindung (aus gasf. Bestandtheilen) . . 1.6 - 

Um letztere Zahl zu erhalten, worde der Darnpf der Verbindung 
in dae Wasser des Calorimeters geleitet. Dieser Dampf enthielt aber 
einen Ueberschuss von Alkohol (vgl. A. N a u m a n n  h e  Berich 
XII, 738), wodurch sie noch nnsicherer wird, als sie ohnedies nach 
der Art der Beobachtung und Berechnung schon ist. Nach der herr- 
schenden Ansicht, wonach jener Darnpf ein Oemenge von Alkohol 
und Chloral ist, miisste eie = Null sein. Die Zahl repraaentirt 
iibrigem aucb nach Rerthelot’s  Ansicht nur einen Theil der Ver- 
binduugswiirme, da das Alkoholat bereits im fliissigen und sogar im 
festen Zustand deotliche Anzeigen von theilweiser Zersetzong zeige. 
Be r the lo t  fiudet die specifische Wiirme im fliissigen Zustand um + 
griisser, als die Summe der specifischen Wiirmen von Wasser und 
Alkohol, welcher Ueberschuss die Diseociation verrathe. - In der 
krystallisirten Verbindung kann der Alkohol dorch Wasser verdriingt 
werden, was nach Berthclot’s  Meesung eine Wiirmebindung er- 
fordert. Diese sei aber nur zu erkliiren durcb die Annahme einer 

Studie fiber Energie producirende chemieohe Procease von 
F. Wald ,  (Timer lllonatshefte 11, 171-191). Die Abhandlung ist 
rein theoretischen Inhaltes. Sie beschiiftigt sich mit der Frage, 
warum eine Reihe mit betrachtlicher Warmeentwickelung verbundener 

Diesociation schon im festen Zustand. Eorstmann. 



Processe, z. B. die Bildung des Ammoniaks aua Stickstoff und Wasser- 
stoff, nicht oder doch nur in Folge iiusserer Einflusse stattfinden. 
Er glaubt, dass man in vielen solchen Fallen ein direktes Hinderniss 
fiir die Einwirkung der Molekiile aufeinander, einen Wiederstand von 
Setherhiillen z. B. , nicht snnehmen braucht, weil die Bewegungs- 
energie , welche bei der Einwirkung aus chem. Spannkraft entsteht 
und auf die Atome iibergeht, selbst ein solches Hinderniss daretellen 
kiinne. Diese Energie namlich, wenn sie dem System der reagirenden 
Molekiile nicht entzogeo wird, reicht aus, in chem. Spaunkraft ver- 
wandelt , den urspriinglichen Zustand genau wiederherzustellen ; als 
Wiirme aber miisste sie hiiufig, wie man leicht berechnen kann, das 
System hoch iiber die Temperaturen erhitzen , bei welchen dasselbe 
in dem neuen Zustand beatehen bleiben kann. Es miisste in Folge 
dessen der alte Zustand sofort wieder sich heratellen und der ganze 
Vorgang bliebe unserer Wabrnehmung unzuganglich. Die erzeugte Be- 
wegungsenergie muss daher dem System entzogen werden , wenn die 
Einwirkung stattfinden soll. Wenn man nun mit den Ergebnissen 
der neueren Molekularphysik annehmen darf, dasg die Molekiile durch 
relativ grosse Zwischenraume getrennt sind, und dme ein Zusammen- 
stoss mehrer Molekiile, wie er zur Wechselwirkung derselben noth- 
wendig, ein verhliltnissmaesig seltenes Ereigniss ist , welches sich so 
rasch vollzieht, dass unbetheiligte Molekiile in der Regel nicht in 
geniigender NBhe sich befinden, um die uberscbiissige Energie auf- 
nehmen zu kijnnen, so muss diese Energie auf die rcagirenden Mole- 
kiile beachrankt bleiben und die Reaktion in der mgedeuteten Weise 
verhindern. Eine Reaktion wird nach dieser Erkliirung eich om so 
weniger leicht ohne auesere Einfliisse vollziehen, je mehr Molekiile 
eu derselben zusammentreffen miissen, je grijsser die auftretende Menge 
von Bewegungsenergie (Warme) ist, und je niedriger die Dissociations- 
temperatur der neugebildeten Verbindungen liegt. Verfasser sucht 
eu zeigen, wie dieses Hinderniss dorch liussere Einfliisse beseitigt 
werden kann, and bringt eine Reihe von Tbatsachen, welche f i r  seine 
Ansicht sprechen sollen. Er erkennt aber an, dass sie wohl kaum 
eur Erklgrnng aller diesbeziiglicheo Erscheinungen gentigt. 

Horatmaoo. 

Ueber das Diaziobeneol-Witrat von B e r t h e l o t  und Vieil le 
(Cmpt.  rend. 92, 1074). Die Arbeit schliesst sich an die Untersuchung 
der Eigenschaften des Knallquecksilbers (dims Berdchte XIIIa, 1138) 
an und sol1 nach demselben Plane noch iiber andero Explosivstoffe 
ausgedehnt werden, wesentlich im Interesse der Sprengtechnik. Von 
Interesse fiir die allgemeine Chemie ist etwa Folgendes: die Vcr- 
brennung dee Diazobenzolnitrats, (C,H, , N, . NO, 3: 167) in reinem 
Sauerstoff erzeugt bei constantem Volum 783.9 Cal. , entsprechend 
782.9 Cal. bei constantem Druck. Daraos folgt die Bildungswarme 
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aus den Elementen (C als Diamant) =- 47.4 Cal., oder = - 89.8 Caf., 
wenn man aich die Salpetersiiure vorher gebildet denkt [(N?O,,H) = 
+ 41.41. Der Energieiiberschuss der Verbindung iiber ihre Beetand- 
theile ist also ein sehr betrachtlicher. - Bei der Explosion ohne 
Sauerstoffzutritt , durch einen gliihenden Platindrath eingeleitet , wer- 
den 114.8 Cal. frei. Die auftretenden gasfijrmigen Produkte bestehen 
hauptsachlich aus Kohlenoxyd ( welches alleu Sauerstoff enthiilt), 
Wasseretoff und Stickstoff, neben etwes Blausaure und Sumpfgas. 
Ein Theil des Stickstoffs und Wasserstoffs findet sich auch in der als 
unfiihlbares Pulver zuriickbleibenden Kohle. Die glatte Zersetzung 
nach der Gleichung: 

2 C 6 H 5 N 2 N 0 3  = 6CO + 6 C  + 5H2 + 3K, 
mueste 201.6 Cal. liefern, statt 114.8 Cal. wie gefunden. In den 
complicirteren Produkten der Reaktion , namentlich in der stickstoff- 
haltigen Kohle werden noch 86.8 Cal. zuruckgehnlten. Diese Pro- 
dukte enthalten demnach einen grijsseren Energieiiberschuss gegen- 
iiber den Elementen, als die Verbindung selbst vor der Explosion. - 
dusserdem enthflt die Arbeit noch Angaben iiber den Druck der 
Explosionsgase bei verschiedener Ladungsdichtigkeit. Das epecifische 
Oewicht des Diazobenzolnitrats fand sich im Volumenometer = 1.37. 

Horstrnann. 

Ueber die sngebliche Erhitzung des Eises von A. W a l l n e r  
(Ann. Phys. Chem. 1881, 105-110). Der von C a r n e l l e y  beechriebene 
Versuch (diem Ben'chte XIII, 2230 und XIV, 354) wurde i n  einem 
sehr eiafachen , mit der Quecksilberpumpe verbundenen Apparate 
wiederholt mit dem von Carne l l ey  beobachteten Erfolg. Allein ee 
wnrde keine Temperaturerhohung uber Oo beobachtet, S O  l a n g e  d i e  
T h e r m o m e t e r k a g e l  ganz von E i s  umgeben  war ,  vielmehr war 
die Temperatur des Eises meist uater 00, wie bei dern von L. Meyer 
(diese Berichte XIV, 718) mitgetheilten Versuch. Demnach ist zur 
Erkliirung der von Carne l l ey  beobachteten Thatsachen kein neues 
Naturgesetz zu suchen. (Es bestiitigt sich also die Richtigkeit der 
Auffassung von L, Meyer,  in dimen Berichten XIII, 1831-1833.) 

Mylior. 

Volumen gemisohter Fliissigkeiten von F r e d e r i c k  D. B r o w n  
(Cham. soc. 1881, 202 - 213). Verfasser untereuchte die Volum- 
Hnderongen, welche beim Mischen indifferenter Fliissigkeiten auftreten, 
indem er die specifiechen Gewichte der Mischungen bei gleicher Tem- 
peratur (200 C.) bestimmte. Lndem er die Mischungen in verschie- 
denen Verhiiltnissen herstellte, gewann er Werthe, welche Punkte 
atetig rerlaufender Corven bilden. Miscbungen von cs2 mit C6H6 und 
CCI, mit CSs ergaben wie die ron Buesy und Bu igne t  (Compt. 
rend. 59, 637 und 64, 330) untersuchten c, H, 0 rnit CSa und CHC1, 
mit cs, eine Vermehrung des Volums, wlhrend CCI, mit C,H6 



ebenso wie nach den genansten franziisischen Forschern C,HloO mit 
CSB, C,H,O mit CHCI,, C,H,O mit C,Hl,O eine Verminderong 
des Volumens aufwiesen. Verfasser sucbte zu ermitteln, ob diese 
Volumhderungen dumb die Verscbiedenheit gewisser pbysikalischer 
Eigenscbaften bedingt seien ; aber Dichloratbyl und Benzol, welche 
nabezu gleicbe Dampfspannung b e h e n  , wie auch Dibromathpl und 
Benzol , welcbe verschiedene Siedepunkte jedoch nahezu gleiche 
Molecularvolumina besitzen , mischen sicb unter Volumvergriisserong 
und zwar ist die Dicbtigkeitsveriinderung in beiden Fiilleo von fast 
gleicber Griisse. D a  auch die Mischungen von Toluol mit vierfach 
Cblorkoblenstoff Volumanderungen zeigen, welche mit denen von Benzol 
rnit Chlorkohlenstoff zusammenfalleii , so schliesst der Verfasser, dass 
die Volumiinderungen bei Mischungen Functionen der cbemischen 
Constitution seien. Bchortel. 

Anorganische Chemie. 
Ueber die Absorption von Sonnenstrahlen durch das  Ozon 

der Atmosphwe von W. N. H a r t l e y  (Joum. chem. soc. 220, 111 
bia 128). I n  einer umfangreicben Arbeit ist die Absorption, welche 
das Ozon auf das Sonnenlicbt ausiibt, untersucbt worden. Dabei 
wurden zuniichst die Methoden zur Bestimmung des Ozongebalts der 
Luft gepriift und die Metbode von L e v y  (Durchsaugen der Luft durch 
eine Liisung van arsenigsaurem Kali und Jodkalium, urrd Titrirong der  
unveranderten arsenigen Saure) adoptirt. Dann wurde die Frage er- 
iirtert, ob Ozon ein constanter Bestandtheil der hiiheren Luftschicbten 
ist, in welchem Verhiiltniss es wahrscheinlich darin entbalten und 
welches das Maximum der Absorptionswirkung dee Ozone aof die 
ultravioletten Strnhlen ist. Die Resultate sind in folgende Siitze zu- 
sammengefasst: Das Ozon ist in der  That  ein constanter Bestand- 
tbeil der boberen Atmosphiire und ist dort in griisserer Menge als 
nabe der Erdoberflache entbalten. Die Menge dea atmospbarischen 
Ozons ist geniigend dafiir, dass ihm die Begrenzung des Sonnen- 
spektrums in dem ultravioletten Tbeil zugeschrieben werden kann. 
Es ist nicbt nothig, die Moglichkeit einer Absorption durch sehr 
dicke Scbicbten Ton Sauerstoff oder Stickstoff in Rechnung zu ziehen. 
Die blaue Farbe der Atmosphiire ist dem Ozon zuzuschreiben. 

Will. 

Ueber die Dichte des Sauerstoffb, Wesserstoffb und Stick- 
stoffs in flussigem Zustande bei Gegenwart einer indifferenten 
Fliissigkeit von L. C a i l l e t e t  und P. H a u t e f e u i l l e  (Compt. rend. 92, 



1891 

1086). Verfaseer haben frGber bereits mitgetbeilt, dass sie ein Oe- 
menge von Kohlensilure oder Stickoxydul mit den erwiihnten drei 
elementaren Gasen durch starken Druck bei verb&ltnieam&asig hober 
Temperatur (Oo und -23O) condensirt haben, um daraus daa spec. 
Oewicht der drei Stoffe in fliissigem Zustande zu bestimmen und eie 
geben jetzt die gefundenen Zahlen. Dss Ausdehnungavermbgen der 
Kohlensiiure und dee Stickoxyduls wird durcb die Gegenwart der er- 
wiihnten drei Elemente sebr bedeutend erbijht. Die Dichte dea fliissigen 
Saoerstoffs berechnet sicb 

bei Oo und bei 200 Atm.-Druck = 0.58 
- -  - - 275 = 0.65 
- -  - - 300 = 0.70 

bei -23O und bei 200 = 0.84 
- -  - 275 = 0.88 
- -  - 300 = 0.89 

0.37 
- -  - - 390 = 0.38 

bei -23O und bei 200 - 0.41 
- -  - 250 = 0.42 
- -  - 300 = 0.44 

bei 0 0  und bei 275 Atm.-Druck = 0.025 
- -  - - 300 = 0.026 

= 0.032 
- - -  - 300 = 0.033 

Die Dicbte des fliiasigen Stickstoffs ist 
bei Oo und bei 200 Atm.-Druck = 

- 

Die Dichte des Wasserstoffs ist 

bei -23O und bei 275 

Darans berechnen sich die Atomvolumina bei -23O fiir Saner- 
stoff = 17, fur Wasserstoff = 30.3, fiir Stickstoff = 31.8. Pinnar. 

Einwirkung der Kohlenstlure auf Baryt und Strontian von 
F. M. Raonlt  (Cmpt. rend. 92, 1110). Vor Kurzem hat Verfasser 
gezeigt, dass, wenn iiber frisch gebrannten und auf 550° erhitzten 
Kalk Eohlensaure geleitet wird, das Gas mit grosser Begierde absor- 
birt wird und der Kalk dadiirch hellroth gluhend wird. Ee wurde 
jetzt derselbe Versuch mit Baryt und Strontian gemacht und es zeigte 
sicb, dam auch dieae beideo Basen uud namentlich der Baryt bierbei 
hellgliihend werden. Temperaturmessungen mit dem Platin-i'alladium- 
pyrometer von Becquerel  ergaben, dass bei der Einwirkung von 
Kohlensiiure auf die drei Rasen in je  einem 200ccm fassenden ond 
mit Spirituslampen auf die geeignete Temperatur erhitzten Rallon die 
Temperatur beim Kalk auf 900°, beim Strontian auf 1050°, beim 
Baryt auf 12000 ateigt. Aber aucb Baryt und Strontian geben ebenso 
wenig wie der Kalk neutralea Carbonat. Leitet man iiber dunkelroth 
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gliihendes Baryumsuperoxyd Kohlensiiure, 80 tritt unter grosser Wiirme- 
entwickelung heftige Sauerstoffabspaltung ein. Pinner. 

Einwirlsung des Lichta auf Bromeilber von G. N o 6 1  (Compt. 
Tend. 92, 1108). Von der Ansicht ausgehend, dass die Einwirkung 
der Sonnenstrahlan auf Bromsilber bei kurzer Exposition voriiber- 
gehender Natur  ist,  hat Verfasser 30 photographische Platten expo- 
nirt und ohne dos Bild hervorzurufen, diese Platten im Dunkeln auf- 
bewahrt. Nach mehrmonatlichem Liegeii konnte durch die gebrauch- 
lichen Mittel keine Spur eines Bildes mehr heroorgerufen werden nnd 
die Platten erwiesen sich nachher ebenso lichtempfindlich, wie nicht 
exponirte Platten, Hierbei zeigte sich bei den verschiedenen Arten 
von photographischen Platten der Unterschied, dass die mit Brom- 
silber-Collodiumemulsion bedeckten schon nach zwei Monaten jede 
Spur  von Verinderung durch die erste Exposition verloren hatten, 
die mit bromirtem Collodium und Silbernitrat hergestellten, nach mehr 
als fiinf Monaten, und die mit Bromuilber-Gelatineemulsion bedeckten 
Platten erst nach mehr ale sieben Monaten, so dass rnit der Licht- 
empfindlichkeit auch die Zeitdauer, bis zu welcher die Einwirkung des 

Ueber die Hydrate des Chlorcalciums von H. L e s c o e u r  
(Conrpt. rend. 92, 1158). Verfasser hat durch Bestimmung der Tension 
einer Mischung von Chlorcalcium mit verschiedenen Mengen Wasser 
die Anzahl der Hydrate, welche das Chlorcalcium zu bilden vermag, 
festzustrllen gesucht. Beizoichnet n die Anrahl  der Mol. H, 0, welche 
auf 1 Mol. CaCI, in der Mischung enthalten ist, so ist die Dampf- 
spannung h bei looo: 

Lichts wieder verschwundeii ist, wachst. Pinner. 

n = 81.38 h = 740mm n = 3.95 h = 1 3 4 m m  
13.73 580 - 3.12 132 - 
9.95 433 - 2.09 132 - 
5.25 204 - 1.99 60 - 
4.38 133 - 1.03 59 - 
4.04 132 - 0.87 26 (3) 

0.46 14 (7) 
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Tension sich allmiihlich 

vermindert, his n = 4 ist, urn dann = 132 zu werden und constant 
zu bleiben, bis n = 2 ist. Sobald n unter 2 sinlrt, wird die Tension 
pl8telich auf die HiLlfte vermindert, auf 60 und bleibt constant bis 
n = 1 ist. Wird n kleiner als 1, so nimmt die Tension wieder 
pliitzlich a b ,  jedoch konnte dieselbe nicht mehr mit Sicherheit be- 
stimmt werden. Es ist demuach durch diese Bestimmungen erwiesen, 
dass ausser dem Hydrat CaC1,+6R20,  welches bei 100' nicht 
mehr existenzfiihig ist, noch die Hydrate C a C l , f 4 H 2  0 und +2H,O 
und sehr wahrscheinlich + H, 0 existiren. Andererseits hat jedoch 



T h o  m s e n  bei der Beetimmung der Liisungawarme des Chlorcalciums 
gefunden 

(CaC12, aq.) = 4 x 3850 + 2 x 3175 - 4540 cal., 
dass die v i e r  ersten Mol. H, 0 gleiche Wgirrnetiinung heroorbringen. 
Verfasser glaubt jedoch, daes seine Methode zur Beetimmung der Hp- 
drate exactere Resultate liefere, ale die von T h omsen angewandte 

Ueber die Liislichkeit dee Quecksilberchloriirs in Stdzsaure 
von F. R u p a a e n  und Eug.  V a r e n n e  (Convptrend. 92, 1161). Wie 
friiher die Ciislichkeit dee Chlorsilbers haben die Verfasser jetet die 
Liislichkeit dee Calomele in starker Salesliure bestimmt und gefnnden, 
dass diese Liielichkeit mit eunehmender Menge des Calomels abnimmt, 
daes ferner die Liielichkeit allmiihlich mit der Zeit eunimmt nnd ewar 
eret sehr langsam, dann sehr schnell. So brauchten eur augenblick- 
lichen Liiaung folgende Mengen von ealpetereaurem Queckeilberoxydnl 
(1 ccm = 0.0136g Salz): 

1 ccm 262 ccm HCI = 115.093 g Salzeffuregae 

Methode. Pinuer. 

3 - 1146 - -- 502.464- - 
8 - 6000 - =: 2630.700- 

Ferner liisen 25ccm Salesffore in 2-4 Tagen fie nach der Tempe- 
ratnr) ebenao vie1 Calomel, wie 250 ccm augenblicklich , dann tritt 
ein Moment eio, wo dae Queckeilberchloriir eich liusserst schnell Iiiat, 
so z. B. liistsn 50 ccm HCI innerhalb 7 Tagen sehr langeam 6 ccm 
HgN08 ,  dann aber 46 ccm HgNO, in einer Stonde. Diese Periode 
der beechleunigten LZislichkeit tritt ein bei 25 ccrn Siinre nach 6 Tagen, 
bei 50ccm Slure nach 7 Tagen, bei 75ccm nach 20, bei 100ccm 
Siiure nach 30 Tagen und ewar liisen iiberhaupt bei 12O 

25 ccm HCI (37 p. C.) 0.984 g HgCl = 1 : 10.7 
50 1.990 - - = 1 : 18.7 
75 0.947 - - = 1: 46.0 

100 - 2.437 - - = 1: 13.2 
375 5.259 - - = 1: 30.8 

Also auch hier nimmt die Liislichkeit mit eunehrnender Menge dee 
Calomela ab. Bei Gegenwart einer kleinen Menge Chlorailber ist die 
Liislichkeit des Calomele in Salesliure noch griiseer, so liieen 

25 ccm HCl 1.048g HgCl 100ccm HCI 3.963g HgCI 
50 - 3.846 - - 375 - 10.438 - - 
75 - 3.007 - - - - - - 

Verfasser achreibt dieees eigenthiimliche Verhalten des Calomele dem 
Uebergang desselbeo in Sublimat eu nnd erwiihnt schliesslioh, daes 
beim Einleiten von Schwefelwaeseretoff in eine gcslittigte aalzsaure 
Liisung eines Qemenges von Chlorsilber und Queckeilberchloriir ein 
rein gelber Niederschlag enteteht. Piuner. 
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Beitrlrge sur Gceschichte der Phosphoremem von J. C h a p  p u i s 
(Bull. SOC. chim. 86, 419-420). Ankniipfend an J ou bert’s Arbeiten 
(vgl. dias Berichte VII, 1038) beschiiftigt sich Verfasser mit der Frage, 
inwiefern Ozon bei Gegenwart von Sauerstoff und Phosphor die Phos- 
phorescent beeinflusst. Bei 15O und Atmosphbendruck leuchtet der 
Phosphor nicht im Sauerstoff (Fourcroy), wohl aber, wenn man als- 
dann eine Blase Ozon eintreten IiSsst nnd zwar einen Augenblick, bis 
das Ozon verbraucht ist: Nicht durch die Bilduog, sondern durch die 
Verbrennung des Phosphordampfes wird das Leuchten hervorgernfen 
( Jonbe r t ) :  denn im ersten Augenblick leuchtet der gaoze Sauerstoff, 
nachher der Phosphor. Wenn man zwei Reagensglaser, deren eine 
Lnft, das andere Sauerstoff enthiilt , mit JodkaliumstiirkelBsung ab- 
sperrt und Phosphorstiicke hineinbringt, so dass sie die Fliissigkeit 
beriihren, so tritt im ersteren Blauung und Pposphorescenz ein, im 
zweiten nicht. Phosphor leuchtet also im Ozon; ist keines nachweis- 
bar, so zeigt sich such keio Leuchten. Kiirper, welche wie z. B. 
Terpentinol die Phosphorescenz verhiudern, zerstBren das Ozon. Bringt 
man in einen mit Luft gefiillten Kolbeo Phosphor, TerpentinBl und 
dann eine Blase Ozoti, so tritt momentanee Leuchten ein; ein Theil 
des Ozons wird vom Terpentiniil zerstort, der andre verbrennt etwaa 
Phosphordampf; das anfilnglich an der Eintrittsstelle des Ozons beob- 
achtete Leuchten verbreitet sich bald darauf durch den ganzen mit 
Phosphordampf erfiillteo Raum; schliesslich leuchtet der Phosphor nur 
noch allein, und das Phaoomen verlauft in gewohnter Weise. Das 
Anffeuchten des Phosphors im Sauerstoff durch Ozon gestattet es 

Einwirkung der Flsmme auf Platin von A. RBmont (Bull. 
8oc. chim. 86, 486-487). Der kohlige Anflug, welchen Platingefiisse 
in einer reducirenden Flamme erhitzt, aufweisen, enthtilt bekanntlich 
Platin und zwar, wie der Verfasser Gndet, unter UmsUinden in be- 
triichtlichem Maasse; so fand er in 0.022g Anflog (dlurch )stiindiges 
Brhitzen einer Platinschaale anf Rothgluth im oberen nicht redncirenden 
Theil der Flamme einea Bunsen’schen Brenners erhalten) 0.01 Q 
Platin. Die Ansicht, dass die Auflockernng dee Metalls der vereinten 
Wirknng von Hitze und Kohle zuzuschreiben sei, besatigte sich nicht, 
denn als eine Platinschaale durch Einbringen in eine rnssende Gas- 
flamme, unten mit einem Rnssiiberzug versehen und in eine eweite, 
ebenso grosse eingepreast, drei Stonden lang stark iiber dem Bunsen- 
brennererhitat wurde, hinterliess dergrasstentheilsunverbrannt gebliebene 
Rues bei nachheriger Verbrennung keine Spur Metall. Hiernach scheint 
nicbt die feinvertheilte Kohle, sondern einer oder mehrere der gas- 
fiirmigen Flammenbeetandtheile die Einwirkung auf Platin auszuiiben. 

kleine Mengen dieses Gases zn erkennen. Qabriel. 

Gabriel. 
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&inigung VOR Sohwefellcohlenetoff von E. A l l a r y  (Bull. 
800. chim. 86, 491-492). Die Befreiung des Schwefelkohlenstoffs von 
atinkenden, schwefelhaltigen Beimengungen zu bewerkstelligen, bedeckt 
man ihn wit einer Wasserschicht und lasst aolange concentrirte 
Kaliumpermanganatlosung hinzufliessen, bis ihre Farbung beim Durch- 
dGtteln nicht mehr verschwindet, sammelt ihn  durch einen Scheide- 

Ueber die L6ieung des wolfl-amborsrcuren Caclmiums von 
Danie l  E l e i n  (BUZZ. soc. chim. 86, 492-495). Um iu Gesteinsarten 
die einzelnen mineralogischen Componenten, deren Dichte im allge- 
meinen zwischen 2.2- 3 liegt, zu trennen, kann man aie nach 
Fouquk’s Vorschlag in Fliissigkeiten eintragen, die ohne chemisehe 
Einwirkung auf die Mineralsubstanzen sind und deren Dichte sich 
innerhalb derselben Grenzen variiren Itisst. Als eine solche Fliiseig- 
keit ist Jodkaliumquecksilberliisung in Anweudung gekommen, welche, 
bei 15O gesattigt, die Dichte 2.77 aufweist,. die allerdings bis nuf 3.17 
gesteigrrt werden kann , aber nur un ter groesen Vorsichtsmassregeln. 
Bequemer leiht sich das wolframborsaure Cadmium dem gedachten 
Zwecke dor: es ist sehr loslich, und krystallisirt gut, seine schon 
braune Liisung zeigt bei 15O dae specifische Gewicht 3.28. - Die 
Losung von colloidaler Wolframslure (79.8 pCt.) hat nor die Dichte 
3.24 und ist weil ein Colloid enthaltend nicht zu benutzen. - Die 
Bereitung des Cadmiumsalzee geschieht wie folgt : Zu einer eiedenden, 
concentrirten Losung von Tetranrrtrium - Boroduodeciwolframat (vgl, 
dieee Berichte XIV, 254) setzt man Chlorbarium (1 Th. auf 3 Th. 
urepriinglich zur Herstellung von Natriumwolframborat verwendetes 
Natriumwolframat) : es enteteht ein pulveriger Niederschlag, die Fliis- 
sigkeit gesteht zu weissem Brei, welcher abfiltrirt und ausgesogen in 
Salzsiiure (1 Th. vom spec. Gew. 1.18 auf 10 Th. Wasser) geliist, eur 
Trockne verdampft und darnach mit  heissem Wasser gelost wird,, 
wobei Wolframstiure zuriickbleiht. X 119 der eingeengten L6sung 
scheiden sich Quadratoktdder des Bi L, a ri umw o l f r am b o r at  es, 
9WO, ,  B a 0 3 ,  2Ra0 ,  H , 0 + 1 8 a q ,  ab. Dorch Umsetzung mit 
Cadmiumsulfat erhislt man das entsprechende Cadmium sa l e ,  welches 
sehr schon und zwar mit 13aq krystallisirt und aicb in dem dritten 
Theil seines Gewichts Waeser last. Den Wolframboraten sind die 
Metawolframate krystallographisch sehr iihnlich. Baryummetawolf- 
ramat, BaO 4 W O,, besitzt dieselbe Krystallform wie Bibaryumwolf- 
ramborat, 9 w 0 3 ,  B,O,, 2Ba0,  2 H 9 0  + 13aq. Auch hineicbtlich 
des specihchen Gewichtes stehen einander beide Reihen von Salzen sehr 
nahe, allein die Bereitung der Metawolframate ist nicht gerade bequem. 
So erhiilt man das Natriumaalz nach 1iingeremKochen von Natrium- 
wolframat mit iiberschiissigem Wolramstiurehydrat, doch bleibt ein 
Theil dea leteteren unter Bildung von eauren wolframsaaren Salzen 

trichter und bewahrt ihn vor Licht geschiitzt auf. Gabriel. 



zuriick. Aus  der concentrirten, heissen =sung des NatPiamealzes 
scheidet siah dorch Zusatz van Chlorbaryum das Baryomealz sb, welches, 
aus angesauertem Wasser umkrystallisirbar durch kaltea Waesee ter- 
setzt wird. Uebrigens tritt neben dem Baryummetawolframat eine 
wolframsaureiirmere Verbindung auf. Qabrl01. 

Ueber Natriumwolframborat von D a n i e l  Klein (Bull. BOC. 

chim. 86, 495-497, vgl. diese Berichte XIII, 1977, 2077; XIV, 254, 
360). Znr Bereitung der Wolframborate verdampft man eine mit 
grossem Ueberschusa an Salzsaure versetzte Liisung von Boroduodeci- 
wolframat zur Trockne, lost rnit Wasser und Bltirt vom ungeliisten 
Wolframstiurehydrat ab. So wurde das Natrium- und Baryumsalz er- 
halten. Ersteres bildet OctaEder , welche den reguliiren sehr nahe 
stehen, and 18st sich sehr leicht in Wasser; die bei 1 5 O  geetittigte 
Losung zeigt die Dichte 2.4 bei 85 pCt. Salzgehalt. Die Zusammen- 
setzung dee Natriumsalzes ist 9 W O,,  B, 0,, Na, 0, H, 0 + 21 aq. 

Dampft man bibordeciwolframsaures Natrium rnit Salzsiiure zur 
Trocknies, so bleibt beim Aufnehmen mit Wasser ebenfalls Wolfram- 
siiure ungeliist, und aos der filtrirten Liisung scheiden sich im Vacuum 
anscheinend klinorhombische Bliittchen neben derben Krystallen aue: 
f i r  erstere wird unter Vorbehalt die Formel 7 W O , ,  B,O,, 2Na,O 

Die Sulf'oahromite FOU M a x  O r o g e r  (Monatsh. f. Chem. 2, 
266).  In analoger Weise wie friiher daa Zinksulfochromit ZnCr,S, 
hat jetzt Verfasser durch Gliihen eines Gemisches von Natriumcarbo- 
nat, Chromhydrat und Schwefel im Wasserstoffatrom oder nur bei 
Luftabschlues das N a  t r i  umsulfo c h r o m i t, Na, Cr, S,, dargestellt. 
1 Theil bei niederer Temperatur getrocknetee Chromhydrat, 9 Theile 
Na,CO, und 11 Theile S werden in bedecktem Tiegel so hoch er- 
hitzt, dass der verdampfende Schwefel sich zu entziinden beginnt und 
bei dieser Temperatur + Stunde erhalten. Die erkaltete Schmelze 
wird mit so viel Wasser, als zur Liisung der Schwefelverhindungen 
des Natriums niithig ist, iibergossen, von dem abgesetzten Pulver 
decantirt, dieses erst mit verdiinnter Natronlauge (1.5 pCt.), dann mit 
starkem Weingeist ausgewaschen und rasch getrocknet. Die Natrium- 
verbindung ist ein dunkeleiegelrothes amorphes in Wasser unlijsliches 
Pulver. In feuchtem Zustande an der Luft scbnell sich oxydirend, er- 
leidet das trockne beim Aufbewahren keine Veriinderung. Beim Er- 
hitzen ergliiht es unter Entwickelung von SO, und Bildung von 
Natriumsulfat und Chromoxyd. Mit Wasser angeriihrt vertheilt es 
eich so fein, dass es nicht filtrirt werden kann und oxydirt sich leicht 
unter Schwarzung, dagegen setzt ee sich in verdiinnter Natronlauge 
raach zu Roden und ist in dieser Fliiasigkeit viel weniger der Oxy- 
dation ausgesetzt. Durch Salzsaure und Schwefelsiiure wird es nur 

+ l l aq  aufgestellt. Qabriel. 
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schwer angegriffen. Mit Metallealzen eetst e% sich zu den entsprechen- 
den Metalleulfochromiten um ond ee wnrden dnrch Eochen der Na- 
trinmverbinduog mit Galelbeungen folgende Verbindungen ale meist 
echwarze unMeliche Pulver gewonnen: Ag, Cr, S4, CuCr, S,, PbCr,S,, 
CdCr, S4, Sn Cra S,, CoCr2 8 4 ,  NiCr, S4. Die Vereuche, daa Kalinm- 
ealfochromit in deraelben Weiee wie die Natriumwrbindung dareu- 

'1IQotis iiber die SulfOCWbOn8t0, eutnel Uber dse Keliumealfo- 
oarhonot von M. V i n c e n t  (Ann. chim. p h p  22, 544-551). Die 
Arbeit verbreitet eich iiber die Tecbnik der Daretellung von Kdium- 
eulfocarbonat (K, CS,) in Uenng, eowie iiber die Gehaltebeetimmong 
einer derartigen Liienng (Titration der Fliieeigkeit, welche durch Ab- 
deatilliren dea Schwefelkohlenetoffs nach Zueatz von Bleizucker in 
alkoholieche Kalilauge enteteht durch Jod) nnd enthiilt eine Tabelle 
der spec. Gewichte von Kaliumeulfocarbonatliieungen von beetimmtem 

Vorkommen von h e n  und Vspedin in k&ufJiohem Aete  
nstron von E. D o n a t h  ( B n g l .  Joum. 240, 318). In einem ge- 
wiihnlichen Aetznatron fanden eich 0.16 pCt. Areenslure und 0.014 pCt. 
Vanadinaaure. Auch ein ale rein bezeichnetee Aetznatron enthielt 
nachweiebare Men'gen von Vanadin, jedoch kein Areen. 

Ueber Borwseeeretoff von F r a n c i s  J o n e e  und R. L. T a y l o r  
(Chm'. 8oc. 1881, '$13-219). Die Daretellung geechieht aue Bor- 
myneeium. Dieeee wurde theile durch Rednktion geschmolcener Bor- 
eHnre mit Magnesiumetaub, theile durch Erhitzen von amorphem Bor 
mit dem dreifachen OewichteMagneeiumetaub im gut verechloesenenTiege1 
oder im Waeeeretoffetrome, oder durch Ueberleiten der DPmpfe von 
Borchlorid iiber erhitztee Magnesium erhalten. Wird eines dieeer 
Bormagneeium enthaltenden Reaktionaprodukte mit concentrirter Salz- 
eiiore tropfenweiee versetet , so entstebt unter starker Erwiirmung 
heftige Entwickelung einee Gases, welchee iber Warner oder Queck- 
eilber aufgefangen werden kann, und Borwaseeretoff in einem groeeen 
Ueberechueee voo Waeeeretoffgae enthiilt. Das Gas iet farblos, von 
sehr charakteristischem, hiichst uaangenehmem Oerucbe. I n  mHssiger 
Menge eingeathmet, erzeugt ee Eke1 und Kopfweh. In Waaeer iet 
ee nur wenig liielich, ertheilt demeelben jedoch sejnen eigeothiimlichen 
Geruch; die Liieung echeint auch durch langee Aufbewahren sich 
nick zu veriindern. Dae Oae brennt mit glanzender griner Flamme 
unter Abecheidnng von Borelure. Beim durchetriimen einer roth- 
gliihenden Riihre wird ee zereetzt, wobei eich Bor ale brauner Ab- 
eatz anlegt, auch anf einer kalten Porcellanplatte echeidet sich Bor 
an8 der Flsmme dee Gases ab. In Silberliisung erzeugt daeeelbe einen 
echwarzen Niederechlag , welcher Bor und Silber enthglt, doch eetet 

stellen, fiihrten zu negativen Reeultaten. Pioner. 

Qehalt. Yyliur. 

npiios. 

Berichte d. D. ehem. Geaellecbaft. Jahrg. XIV. 90 
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die freigewordene Salpetersaure weiterer Zersetzung bald ein Ziei. 
Der schwarze Niederschlag ist in Wasser etwas Iiislich und wird von 
heissem Wasser unter Entwickelung von Borwasserstoff zersetzt. Oleich 
Boriithyl und Bormethyl scheint Borwasserstoff dirrkt mit Ammoniak 
eine Verbindung einzugeheo, aus welcher Siiuren wiederum Borwasser- 
stoff frei mschen. - Die Analyse des erhaltenen Gasgemisches ergab 
Zahlen, welche nicht gegen die Formel BH, zeugen. (Siehe auch 

Beobaohtungen an den Oxyden des Xangans von S p e n c e r  
Umfrevi l le  P i c k e r i n g  (Chem. News 48, 189, 201, 213, 225). Ver- 
fasser theiltmit umfassenden Zahlenbelegen, die im Originale nachgesehen 
werden miissen, die Ergebnisse einer Arbeit iiber das Verhalten von 
(wasserhaltigen) Manganoxyden verschiedener Darstellung bei biiherer 
Temperatur mit. Zu denversuchen dienten theils khflicheOxyde, welche 
mittels unterchlorigsauren Natrium dargestcllt und mit Natrium- und 
Calciumoxyd verunreinigt waren, theils und zumeist von Beimengungen 
freie Produkte, erhalten durcb Zersetzung saurer Liisungen von Man- 
gansesquichlorid mittels Ueberschusses von Wasser (1-5 Liter Wasser 
auf 1 g gefalltes Oxyd). Beim Erhitzen auf looo nabm eines drr  
onreinen Oxyde 1.37 pCt., bei 203O 11.35 pCt. Sauerstoff auf, die 
iibrigen theils unreinen , theils reinen Oxyde erlitten beim Erhitzen 
auf 100° Verluste von 0.682 pCt.44.53 pCt. Sauerstoff. Die Aufnahme 
von Sauerstoff oder der Verlust ist durchaus nicht durch den 
Saueretoffgehalt des urspriioglich angewandten Oxydes oder von der 
Darstellungsart desselben bedingt; so erlitten drei Proben durch 
Fallung aus dem Sesquichloridc mit Wasser erhaltene Oxyde, von 
welchen das eine nach dem Trocknen iiber Schwefelslure die Zu- 
samniensetzung MnO, : 61.545, MnO.: 8.342, H a O  : 30.113 besass, 
das andere nach dem Trocknen bei 40' aus 69.618 M n 0 2 ,  
9.084MnO 21.298 H,O und das dritte bei 80' getrocknet aus 
85.149 MnO,, 9.356 MnO uod 5.490 H a 0  bestand, bei 100' C. 
2.458 pCt., 0.682 pCt. 1.065 pCt. Sauerstoffverlust. Dagegen scheint 
der Wassergehalt der Oxyde eine gewisse Rolle zu spielen, denn den 
griissten Sauerstoffverlust erlitten diejenigeo Oxgde, welche, ohne vor- 
her getrocknet zu werden, auf 100' erbitzt worden waren, der Sauer- 
atoffverlust trat in einem Falle selbst beim Kochen mit Wasser ein. 
Das sauerstoffabsorbirende Oxyd oahm schon bei 100' 9.56 pCt. 
Sauerstoff auf, ale es zu rnehreren Malen mit Wasser befeuchtet und 
wieder auf 100' erhitzt wurde. Der weitere Verlauf der Unterauchung 
ergab, dass diese Manganoxyde mit der Zeit eine molekulare Um- 
wandlung erfahren, durch welche sie aus sauerstofierliorenden Oxyden 
in sauerstoffabsorbirende iibergehen , und ewar tritt diese Umwand- 
lung ein ohnc Austritt von Wasser oder eonstige Aenderung der Zu- 
sammensetzung. So hatte z. B. das oben erwiihnte Oxyd, welchee 

B. Re in i t ze r ,  diese Ua'chte  XIV, 510). Scbertel. 
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zwei Tage nach der Darstellung 85.149pCt. MnOa aufwies, nack 
80 Tagen 85.140pCt. MnOa ergeben, nahm aber nun beim Erhitzen 
auf looo 0.24 pCt. bei 1950 1.1 14 pCt. seines Gewichtes Sauerstofl 
auf. Die Urnwandlung war meistens nach etwa 2 Monaten eiagetreten. 
Aus den Versuchen geht nicht hervor, dass durch die Aufnahme von 
Qauerstoff einer bestimmten Verbindung zugestrebt werde. Behertel. 

Organische Chemie. 

Ueber Nitroolefhe von L. H a i t i n g e r  (I%fonat8A. f. Chem. 2, 
286). Verfasser hat friiher (Ann. 193, 366) durch die Einwirkung von 
Salpetersiiure auf Trimethylcarbinol ein Ni  t robu  t y l e n  C, H, NO, 
erhalten, welches auch bei direkter Nitrirung von Isobutylen neben 
geringen Mengen einer weissen Krystallmasse, die sich ale ein Buty- 
lendinitrit C ,  H, (NO,), erwies, entsteht. In geschlossenem Rohr 
rnit concentrirter Salzsaore auf 1000 erhitzt wird das Nitrobutylen 
zersetzt in  Ammoniak, Hydroxylamin, Kohlensaure, Ameisensaure, 
a-Oxyisobuttersaure (entstanden aus Chlorisobuttersaure) und eine 
fliichtige neutrale Substanz. 

Nitroathylen konnte aus Aethylen nicht dargestellt werden. Da- 
gegen entsteht leicht durch Einwirkung von Salpetersiiure auf Dime- 
thyliithylcarbinol N i  t roamylen  C, H 9 N 0 , ,  welches erst durch 
Destillatiou im Vacuum (es siedet unter 14 mm Druck bei 69-73O), 
dann bei gewiihnlichem Luftdruck gereinigt, ein schwach gefarbtes, 
stark and eigenthiimlich riechendes Oel darstellt, welehes unter Zer- 
setzung bei 366-1700 siedet, etwas schwerer wie Waeser und darin 
unliislich ist, sich rnit Brom i n  nicht ganz glatter Reaktion zu einem 
krystallinischen Dibromid vereinigt und in Kalilauge sehr langsam 
sich 165t und drrnn mit Kaliumnitrit und Schwefelsaure die blaue 
Pseudonitrolreaktion liefert (neben sehr schwacher rother Nitrolsture- 
reaktion). Durch Zinnchloriir wird es hauptsiichlich unter Hydroxyl- 
aminabspaltung zersetzt, mit Wasser im geschlosseneu Rohr auf 1000 
erhitzt wird es in Nitroiithan und Aceton zersetzt, durch Erhitzen mit 
Salzsaure wird es i n  Ammoniak und Essigsaure gespalten. 

Ueber die Produkte der Einwirkung von Phosphorpenta- 
ohlorid auf Acroleh von P. v o n  R o m b u r g b  (Compt. rend, 92, 
1110). G e u t h e r  und Hiibner haben durch die Einwirkung von 
Phosphorpentachlorid auf Acrole'in ausser Allylidenchlorid (Acrole'in- 
chlorid) zwei andere Produkte gewonnen , die spiiter von Geu  t h e r 
rnit Epidichlorbydrin identisch erklHrt wurden. Bei Wiederholung 
dieser Veranche erhielt Verfasser ausser dem Allylidenchlorid eine bei 

Pinner. 

nr\* 
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109- 1100 siedende Fliissigkeit C3 H4CI,, welche ale identiach mit 
dem von F r i ede l  und S i l v a  erhaltenen, bei 1070 kochenden 1-Chlor- 
allylchlorid CH, C1. C H  . CHCl erkltirt wird. Um diese Ansicht zu 
stiitzen, wurde durch Einleiten von Chlor ein Tetrachlorpropan daraus 
dargestellt, welches bei 179- 180° siedete und bei 15O die Dichte 
1.522 besass. Genan daeselbe Tetrachlorpropan entsteht aber auch 
aus dem Allylidenchlorid CH, . CH . C H  Cia. Ferner erhielt Verfasser 
ein bei 146- 1480 siedendes Trichlorpropan C3 H, CI, vom specifi- 
schen Gewichte 1.362 bei 15O, welches sich jedoch als nicht identiech 
mit dem normalen Trichlorhydrin erwies. Durch Einwirkung von 
Kalilange entsteht daraus ale Hauptprodukt Allylidenchlorid neben wenig 
/?-Chlorallylchlorid, SO dass BS CH, CI . CHa . CHCIa constituirt sein 
muss. Dieses Trichlorpropan aus Allylidenchlorid nnd Saleaiiure ayn- 
thetisch dareustellen gelang nicht, dagegen entateht es durch Einwir- 
kung von Phosphorpentachlorid auf die Salzshreverbiodung des Acro- 
leins, welche nach E r e s t o w n i k o f f  8-Chlorpropionaldehyd ist. 

Pimer. 

Zur Kenntni~e der Trirnethylmltlna8lxe von A. C r um - B r o w n 
und A. B l a i k i e  (Journ. pr. Chem. N. F. 23, 395). Das Sulfhydrat 
des Trimethylsulfins oxydirt sich leicht an der Loft unter Bildung dea 
un te r sch  w e f l igeau ren  (thioschwefelsauren) Trimethylsulfins. Dae 
selbe krystallisirt mit 1 Molekiil Wasser in langen , durchsichtigen, 
vierseitigen SPulen. Es giebt dae Erystallwasser schon bei gewohn- 
licher Temperatur iiber PhosphorsHureanhydrid stehend ab; an der 
Luft ist es zerfliesslich. Bei ungefiihr 1350 schmilzt es und zerftillt 
dabei in Methylsulfid und ein neaes krystallisirtes Salz nach der 
Oleichung : 

(CH,), S---O.. (C H3)3  S---O,.  

C H 3 - -  -S ’. 
.;SO, = (CRs),S + :so, 

(CH3), S - - - S ’  
Das schwef l ig sau re  Trimethylsulfin erhglt man, wenn man eine 

Liisung des Trimethylsulfhydrata in  zwei Hglften theilt, die eine mit 
schwefliger Stiure aiittigt und dann mit der anderen Hiilfte mischt. 
Das Salz krystallkirt gut; es reagirt stark alkalisch; bei 1700 zersetet 
es sich unter Bildung voh Methylsulfid und einem Salz, welchea durch 
Jodkalium in Trimethylsulfinjodid uud methylsulfnnsaures Eali zerlegt 
wird. Durch Einwirkong von oxalsaurem Silber auf eine Liisung von 
Trimethylsulfinjodid wird daa aus gane concentrirter Liisung in Tafeln 
krystallisirende, o x a l a a u r e  Sale dargestellt. Dasselbe mit 1 Molekiil 
Waeser zerfsllt bei 1460 in Methylsulfid und Methyloxslat. 

Das d i t h i o n s a u r e  Salz krystallisirt beim Eindampfen einer neu- 
tralen Mischung yon Dithionsiiure und Trimethylsulfinhydrat in Wiir- 
feln rnit 1 Molekiil Waeser. Es ist nicht zerfliesslich und i n  Alkohol 
unliislich. Bei 220° zerfiillt es in Wasser, sdhweflige Stiure, Dime- 
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thylsuliid und Trimethylsu~nmetbylsulfat. DM k o h l e n s a u r e  Sale, 
aue dem Jodid and kohlensaurem Silber dargestellt , bildet zerfliees- 
liche , wasaerhaltige Krystalle, welche sich beim Erhitzen in Wasser, 
Kohlenshre, Methyleulfid und Methylalkohol zersetzten. Die auf die- 
selbe Weise dargestellten e s s i g s a u r e n  und benzogsauren  Salze 
konnten nicht im krystallisirten Zustande gewonnen werden. Ihre 
syrupdicken Liisungen zersetzen sich beim Erbitzen io Methyleulfid 
und essigsaures reap. benzogsaures Methyl. Gemischte benzogeaure 
Sulfine, e. B. das Aethylmethyliithylsulfin und das Diiithylmethylsulfin 
eersetzen sich unter Bildung von benzoZsauurem Methyl. T r i m e t h y l -  
su l f in su l f id  wird i n  wbeeriger Lbsung erhalten, wenn eine concen- 
trirte Losung von Trimethylsulfinhydrat in zwei Hiilfteo getheilt, die 
eine mit Schwefelwasserstoff gesiittigt und zu der anderen gemischt 
wird. Die LBsung wird iiber Phosphorsiiureanhydrid concentrirt. So- 
bald das Maximum der Concentration erreicbt ist , verureacht eiue 
weitere Entwbaerung den Zerfall des Sulfids [(CH,), Sla S in drei 

Ueber die BUS G~hrungsosproneaure darstellbsre Leuoin- 
&ure von 0. El i sa fo f f  (RUM. Chem. Gur. 12, 367 - 74 nach Chem. 
Cen@albl. 1881, 23-24). Da Hiifner es zweifelhaft gelassen hat, 
ob das von ihm aus Ofihrungscaprondure dargestellte Leucin mit dem 
natiirlichen isomer oder identisch ist, so wurde die zugehiirige Leucin- 
&re untersucht. Das Resultat war, dass dieselbe sich sowohl von 
der Leucinsiiure aus natiirlichem Leucin, wie von allen iibrigen unter- 
scheidet. Sie krystallisirt in weissen, seidenartigen Nadeln von radialer 
Gruppirung, schmilzt, entgegen den Angaben von Ley, bei 60-62O, 
erstarrt bei 580 und liisst sich rnit Wasserdampf nicht destilliren. Das 
Natrium- und Kaliumsalz sind amorph , das Ammoniak -, Baryum-, 
Magnesium-, Kupfer-, Zink- und Silbersalz (im Widerapruch zu den 
Angaben Ley's) krystallisiren. Alle Salze sind wasserfrei rnit Aus- 
nahme des Zink- und Magnesiumealees (2 Molekiile Kryetallwasser). 
Der Aethyliitber C, HI,. O H .  COa . Ca H,, von angenehmem Geruch 
und leichter ale Wasser, lieferte mit wiisserigem Ammoniak das bei 
140- 142" schmelzende Amid der Leucinsanre. 

Einwirkung von Cy8nsmmoniu.m auf Aldehyde von N. Lju-  
b a v i n i n  (Rues. Chm. Uee. 12, 410 nach Chem. Centralbl. 1881, 119). 
Von der Vorausaetzung ausgehend, dass bei der Syntheee der Gly- 
cine aos Aldehydammoniaken der Bilduug der Nitrile der Amidosiiu- 
ren Cyanammoniumbildnng vorausgehe, hat der Verfasser mit giinsti- 
gem Erfolge den Verauch gemacht, die Qlycine durch Behandlung von 
Aldehyden mit Cyanammonium und Verseifen der entatandenen Nitrile 
dnrcb starke SBuren darzustellen. Er hat 80 me Acetaldehyd Alanin 

Molekiile Methylsulfid. Bohotten. 

blyllus. 

und aue Valeral Lencin erhalten. Mylks. 



Ueber Tetrilendicmbons&ure (Homoitakoastlure) von v. M a r  - 
k o w n i k o f f  (Rues. Chem. Ges. 12, 447-61 u. Chm. Centralbl. 1881, 
117 - 119). In  der Erwartung, Akrylaaure zu erhalten, wurde Chlor- 
propionsiiureathylgther auf trockenea Natriumalkoholat getropft. Nach 
Abdestilliren des gebildeten Alkohols und des unzersetzten Chlorpro- 
pioosiiureathers wurde aus dem festen Retortenriicktand durch Zer- 
aetzung mit Schwefelaaure Alkohol, Aethylmilchsaureiither und der bei 227 
his 228O siedende Aether einer neuen Saure, der H o m o i t a k o n s i i u r e ,  
C, H ,  04, erhalten. Letztere bildet rhombiache Prisrnen, die sicb in 
Alkohol und Wasser, weniger in Aether losen, bei 170-171O schmel- 
zen und bei etwas hoberer Temperatur sublimiren. Ihre Salze Bind 
nur schwierig krystallisirt zu erhalten und losen sich grosstentheils 
mit Auanahme des Blei- und Silbersalzes in Wasser. Der  Aethylather, 
( C ,  H, O,) (C ,  H,),, siedet bei 230°, der Methylather bei 2200. 

Ein Anhydrid liefert die neue Saure nicht hei der Deatillation, 

Untersuchung des Benepinakone, Benspinakolins, Triphenyl- 
methans und Tetraphenylathans von A. Z a g u III e n  11 i (Chem. Cen- 
tralbl. 1881, 150-151 aus Rws. Chena. Ges. 12, 426-35). Vergl. 
S a g u m e u n y  dime Bm‘chte XIII, 2392. B e n z p i n a k o n  stellt Z a g u -  
m e n n i  folgendermaaseen dar: 1 Theil Henzopbenon, 29 Theile Zink- 
spiihne, 8 Theile Eisessig und 2 Theile Wasser werden a Stunde unter 
Umschwenken massig erhitzt, von den ausgeschiedenen Pinakonkry- 
stallen abgegossen und erkalten gelassen. Von den entstandenen 
Krystallen wird die FlGssigkeit auf das  Zink euriickgegossen , wieder 
erwarmt, und so fort, bis sich kein Benzpinakon mehr ausscheidet 
ausser auf Wasserzusatz. Die Ausbeute betragt 92 pCt. der theore- 
tischen Menge a n  einem Produkt, welches vollig rein bei 168O whmilzt 
( L i n n e m a n n  giebt a n  170 - 180°, T h o r n e r  und Z i n c k e  185 
bis 186”). 1 Theil desselben liist sich in 11.5 Theilen siedender Essig- 
s&ure, 26 Theilen siedenden Benzols und 39 Theilen siedenden Alkohols. 
Aus letzterem lasst sich das Benzpinakon jedoch nicbt ohne allmiib- 
liche Umwandlung in Benzpinakolin , unter Erhohung des Schmels- 
punktes, umkrystsllisiren. - B e n z p i n a k o l i n  wird durch Losen von 
1 Theil Benzpinakon in  14 Theilen Eisessig, tropfenweisen Zueatz 
starker Salzeaure zu der heiss zu erbalteuden Lijsung, Vermiscben des 
entstandenen Krystallbreies mit Wasser und Aoswaschen mit letzte- 
rem in theoretischer Menge erhalten. Ein Theil desselben lost aich 
in  82 Theilen siedenden Alkohols und I 0  Theilen siedender Essigsaure, 
um beim Erkalten in  Nadeln vom Schmelzpunkt 1816 wieder auszukry- 
stallisiren. 

I n  eine heisae Liisung von l o g  Ealihy- 
drat  in 70 - 80 g Alkohol werden 7.3 g Benzpinakolin allmahlich ein- 
getragen und nach 20 Minuten langem Erhitzen 2 Volume Wasser 

auch nicht direkt ein Wasserstoffadditionsprodukt. Yylius. 

T r i p h e n p l m e t b a n .  
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zogesetzt. Das in theoretischer Menge ausgeschiedene Triphenylmethan 
wird durch Krystallisation aua Alkohol gereinigt, wtihrend die gleich- 
zeitig entstandene Renzoesiiure in der alkalischen Lauge bleibt. 1 Theil 
lost sich in 3 Theilen siedendem Alkohol. Schmelzpunkt 93-94O. 

T e t r a p h e n y l f t h a n .  Eine L k u n g  von 1 Theil Diphenylcarbi- 
nollither in 15-17 Theilen Eisessig wird unter Erhitzen mit 1- 2 
Theilen Zinkspfhnen mit 20- 30 Tropfen rauchender Salzsaure ver- 
aetzt. Unter Aufnahme von Wasserstoff uod Abscheidung von Wasser 
verwandelt sich der Aether in Tetriiphenylathan, welches sich aus- 
scheidet. Wenn die Krystallausscheidung nicht mehr zunimmt, wird 
abgegossen und gekuhlt, die erhaltenen Krystalle abgesaugt, die Mut- 
terlauge wird mit dem Zink erhitzt und so fort, bis keine Krystall- 
ausscheidungen mehr erhalten werden. Das erhaltene Tetraphenyl- 
atban wird als identisch mit dem von T h 6 r n e r  und Z i n c k e  und dem 

Ueber die Herstellung von Ill[etatoluidin von V i e n n e  und 
S t e i n e r  (Bull .  SOC. chim. 85, 428--29). Die Verfasser konnten 
durch Reduktion des Metanitrobenzalchlorids, NO, . C 6 H , .  CHCl,, 
vermittels Natriumamalgams oder Zinks (Zinn) und Salzsliure oder 
rnittels des elektrischen Stroms kein Metatoluidin gewinnen. Die 
alkoholischen Liisungen gaben x-ielmehr auf Wasserzusatz eine braune 
Masse, welche in Alkohol gel6st und verduostet stets als Hare 
zuriickblieb, dessen Analyse zur Formel C,, H, N, C10,  fiihrte. 
Den Grand ihres Misserfolges bei der Reduktion , welche W i d m a n  
(diese Berichte XIII, 676) gelang, vermochten Verfasser nicht aufzu- 

Oxydation dee Orthotoluidins von J. K i  s s e I (Chem. Centralbl. 
1881, 52 au8 Russ. chem. Ges. 12, 360). Das Azotoluol, welchea 
H o o g e w e r f f  und van D o r p  (diese Berichte XI, 1203) durch Oxy- 
dation ron Orthotoluidin mittels Kaliumpermanganat erhielten, achmolz 
bei 55O, wahrend nacb P e t r i e f f  der Scbmelzponkt des Orthoazo- 
toluols bei 137O liegt. Eine Wiederholung des Versuchs von H o o g e -  
w e r f f  und v a n  D o r p  gab nun ein Azotoluol von 137O Schmelz- 
punkt, SO dms es scheint, dam jene ein mit Isomeren verunreinigtes 
Orthotoluidin angewendet hatten. 

Zur Frage der Reindarstellung.von Phenol von v. A l e x e j  e f f  
(nach Chem. Centralbl. 1881, 51 aua Rum. Chem. Gee. 18,363). Dem 
Verfasser gelang es  nicht das  Phenolhydrst von C a l v e r t  zu erhalten. 
Dagegen sah er Phenol mit iiberschiissigem Wasser nach einiger Zeit 
i n  Krystallen vom Schmelzponkt 370 eretarren und empfiehlt daher 
kiiufliches Phenol, um es zu reinigen, mit 5 pCt. Wasser erstarren EU 
lassen, die Krystalle abznsaogen und dies rnehrmals zu wiederholen. 

r o n  G r i i b e  betrachtet. Yglins 

finden. Qabriel. 

Y J 1 i u 8. 

Ypllua. 
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Ueber Phloron und Xyloohinon von E. Car s t an jen  (Josrrm. 
pr. Chem. N.F. 28, 421). Dnrch Oxydation der zwischen 194 und 
2350 destillirenden sogen. gelben Carbolsliure rnit Braunstein und 
Schwefelsliure entetehen das bei 69O schruelrende T o l u c h i n o n  ond 
dta bei 123.50 schmelzende P a r a x y l o c h i n o n .  Zur Trennung der 
beiden wird das Gemisch mittels schwefliger Siiure in die Hydrover- 
bindungen verwandelt ; Hydroxylochinon (Schmp. 208O) ist in Benzol 
fast unliislich, wlhrend sich das Hydrotoluchinon in heissem Benzol 
reichlich liist. Die Hydroverbindungen wurden mittels rauchender 
Salpatersiiure wieder in die Chinone verwandelt. Die Methylgruppen 
im Xylochinon befinden sich in der sogen. Parastellung; denn der aus 
dem Chinon durch Destillation iiber Zinkstaub gewonnehe Kohlen- 
wasserstoff liefert bei der Oxydation reine Terepbtalsliure. Das 
Paraxylochinon entsteht auch durch Oxydation des rohen Xylenols 
nnd des rohen Xylidins. Metrr- und Orthoxylenol bilden keine Xylo- 
chinone; eines dieser beiden ist aber nach der Ansicht des Verfassers 
die Muttersubstanz des Toluchinons. Bei der Chinonbildung wiirde 
dann eine Methylgruppe eliminirt, wie dies fur die Bildung des Meta- 
oxyxylochinons aus Mesitylendiamin von F i t  t ig  (diese Berichte VIII, 
16) nachgewieeen wurde. Die genannten Chinone wurden bereits 
durch Oxydation des Buchenholztheers vou Rommier  und Bouilhon 
Journ. pr. Chem. 88, 254) und Ton v. Gorup-Besanez  und v.Rad 
(Ze i t sdr .  f. Chem. 1868, 560) dargestellt und P h l o r o n  resp. Meta- 
p b l o r o n  genannt. Als rnit letztereni identisch bezeichnete N i e t z k y  
(diese Berichte XIII, 470) das Xylochinon, welches er aus Xylidin er- 
hielt. - Das Xylochinon liefert bei der Behandlung mit concentrirter 
Salzslure Mono - und D i c hlorhy d r o x y 1 o c h i n o n ; daneben ent- 
steht wahrscheinlich Hydroxylochinon nach der Gleichung: 

3C,H,O, 4- 3HCI=C,H,,O:, 4- CsHsC10, f C g H 8 C l l O a .  
Die Monochlorverbindung (Schmp. 147O) bleibt beim Versetzen einer 
alkoholischen Liisung des Gemisches mit wenig Wasser zunachst in 
der Mutterlauge; sie liefert bei der Oxydation ein in Nadeln krystalli- 
sirendes, bei 48O schmelzendes M o n ochl o r x y  loch i n  on. Dieses 
geht, wieder rnit Salzsiure behandelt, in  dasselbe Dichlorhydroxylo- 
chinon iiber, welches aus dern oben erwahnten Retrktionsproduct zu- 
erst auskrystallisirt. Der Schmelzpunkt des letzteren liegt bei 175O. 
Bei der Behandlung des Xylochinons mit Brom entsteht das bei 1840 
schmelzende, dem Dichlorxylochinon sehr gleichende Di bromxylo-  

Ueberftihnmg des Paraamidophenola in Tri- und Tetrn- 
chlorchinon, sowie in Trichloramidophenol und Triohlorchinon- 
chlorimid vorli iufige Mi t the i lung  von R. Schmi t t  und M. An- 
dresen  (Journ. pr. Chem. N. F. 28, 435). Bei der Darstellung des 

c h i  non. Beide krystallieiren in Blattchen. Ecbotten. 



Chinonchlorimids dnrch die Einwirkung von CblorhalklGauog auf 
eioe Liianng oon salzsaarem Paramidophenol muss ein kleiner 
Ueberschuss von SalssHure da sein, so &MS die Fliissigkeit bis 
oum Ende der Reaktion sauer bleibt; Erwiirmnog ist zu vermeidan. 
Wenn man das aalzsaure p - Amidophenol in heisser concentrirter 
Saldiure aufliist und die siedende Liisung so lange rnit Cblor- 
kalkaolution versetzt, bis sie eine rein gelbe Farbe angenommen 
hat, so scheidet sich ein Qemenge von Tri- und Tetrachlorchirion in 
gelben bliittrigen Krystallen aua. Wird dieses Gemenge mit rauchender 
SalzsPore digerirt, so geht das Trichlorchinon in Tetrachlorhydro- 
chinon iiber. Das nun resultirende Gemich von Tetrachlorhydrochioon 
und Tetrachlorchinon wird durch Kocben mit concentrirter Salpeter- 
sliure in reines T e t r a c h l o r c h i n o n  umgesetzt. Setzt man zu salz- 
saurem p-Amidophenol, welches in durch Eis gekiihlter rauchender 
Salzsliure suspendirt ist , soviel Chlorkalksolution, ale 2 Molekfilen 
Chlor entspricht, so entsteht eine klare hellgelbe Lijsnng, welcher, 
nachdem sie rnit Wasser verdiinnt ist, durch Aether reines T r i c h l o r -  
chinon entzogen wird. Liisst mlrn die Lijsung, ohne mit Wasser 
zu verdiinneo, einige Minoten stehen, so scheideo sich weiese Erystalle 
von salzslrurem Di- und Trichloramidophenol aus, welche durch neuen 
Zosatz von Chlorkalksolution in reines Trichlorchinon iibergefiibrt 
werden. Die Mutterlauge scheidet nach Wasserzusatz Tricblorchinon 
gemengt rnit niedriger gechlorten Chinonen aus. Gasfirmiges Chlor 
bis zur SPttigung in stlrkste rauchende Salzsiiure geleitet, welcbe 
salzsaures p-Amidophenol suspendirt enthalt, verwandelt das  letztere 
quantitativ in salzsaures T r i c h l o r a m i d o p  henol .  Das aus diesem 
durch Chlorkalklijsung dargestellte Tri c h lo  r c  h i non c hlorim id 

,NCI 
C,HCI,:, i 

‘0 
ist ein bestandiger und zogleich iiusserst reaktionefahiger Kiirper. In  
alkoholischer Liisung mit aromatischen Aminen versetzt , tauscht es 
das am Stickstoff hangende Chloratom leicbt Bus. Das mit Dimethyl- 
anilin dargestellte Derivat krystallisirt in zolllangen Nadeln mit griinem 
Metallglanz. Die alkoholische Liisung farbt thierische Faser tiefgriin. 
Oegen Alkalien ist d a s  Dimethylanilioderivat bestandig; iiber die Um- 
setzung durch Sliuren werden die Verfasser spliter berichten. 

Behotten. 

Untersuchungen tiber Borneolkohlens&ure und Campher- 
kohlenssure von J. K a c h l e r  uod F. V. S p i t z e r  (Monatsh. f. Chem. 
2, 233-252). Die zuerst von B a u b i g n y  dnrch Einwirkung von 
Natrium und Kohlenslure aof Campher neben Borneo1 erhaltene 
Camphercarbonsiiure wurde einer erneuten eingehenden Untersuchung 
unterworfen. Zoniichst wurde veraucht, die Borneolkohlenslure, deren 
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Entatehung bei der erwahnten Reaktion von B a u b  i g n y  rermuthet 
nurde, darzustellen. Durch Erwtirmen von in  hochsiedendem (1 10 
bis 158O) Benzol gelostem Rorneol rnit Natrium auf ca. looo und 
Verdampfen des Liisungsmittela erhglt man B o r n e o l n a t r i u m ,  
C, H,, NaO, als schwach gefiirbte lockere Substanz, die nach dem 
Waschen rnit Aether in Wasser vollstandig loslich ist und dadurch 
allmghlich, schneller beim Kocben zersetzt wird. Leitet man Kohlen- 
saure i n  die auf 130° erhitzte Renzolliieung der Natriumverbindung, 
PO scheidet sich beim Erkalten der Liieung b o r n e o l k o h l e n s a u r e s  
N a t r i u m ,  C,, H , , 0 3 N a ,  als feinkiystallinische Salzmasse a b ,  die 
anfangs klar in Wasser liislich ist, bald aber aus dieser Losung Borneol 
abscheidet. Durch Siiuren wird die Verbindung sofort in  Kohlensiiure 
und Borneol zersetzt. Die C a m p h e r k o h l e n s a u r e  wurdeals Natrium- 
salz nach der Methode von B a u b i g n y  dargestellt und die freie Saure 
nach dem Ansiiuern der Salzlosung rnit Aether ausgeechiitte~t und 
durch Umkrystallisiren am Wasser gereinigt. (Hierbei wurde eine 
i n  Alkalien losliche, in Wasser unlosliche , bei ca. 200° schmelzende 
Substanz als Nebenprodukt erhalten, bis jetzt jedoch nicht niiher unter- 
sucht). Die Campherkoblensiiure bildet monoeymmetrische, vier- oder 
sechseeitige orthodiagonal gestreckte Saulchen (a : b : c = 1.0474 : 1 
: 1.500; f i  = (ac) = 85011'; Formen O P ,  ~4'00, Pa, + Pao), 
schmilzt bei 123-1240, ist leicht in  Aether, Alkohol, Chloroform, 
schwer in  kaltem Wasser loslicb, lost sich auch unverandert in miissig 
warmer concentrirter Schwefelsaure, wird durch heisse Schwefelsaure 
zersetzt und durch Salpetereaure unter Kohlenaaureabspaltung zu 
Camphersiiure oxydirt. Beim Erwarmen rnit iiberschiissigem Baryt- 
wasser liefert sie nach der Entfernung des freien Baryts durch Kohlen- 
saure daa B a r y u m s a l z ,  C,, HSoBa0 , ,  beim Auflosen von Natrium 
in der Eitberischen Losung der Saiire d a s N a t r i u m s a l z ,  C a a H 3 , N a 0 6 ,  
woraus die Verfasser schliessen , dass die Campherkohlensiiure die 
Formel C, a H, a 0, besitze. Beim Erwlirmen mit Chloracetyl liefert 
die Siiure keine Acetylverbindung, eondern, indem drta Chloracetyl 
nur Wasser entziehend wirkt, die Verbindung C, a H, 0, = cz a H, 3 0 ,  
- 2 Ha 0. Dieeelbe krystallisirt aue Alkohol in aus feinen Nadeln 
beetehenden Drusen, schmilzt bei 195--196O, is t  unloslich in Wasser 
und 16st sich in  Alkalien auch beim Kochen nur nnvollstandig auf. 
Mit verdiinnter Kalilauge auf 100-1 200 erhitzt, liefert eie eine klare 
Losong, durch SBuren wird aber die unreranderte Substanz gefiillt. 
Gegen Phosphorpentachlorid verhiilt sie sich indifferent, durch Sal- 
petersiiure wird sie irn Wesentlichen zu Campbersiiure oxydirt. LHsst 
man Campherkohlensaure in Chloroformlosung rnit Phosphorsliure- 
anhydrid liingere Zeit stehen, lost den nach Verjagung des Losongs- 
mittels bleibenden Riickstand in erwarmter verdiinnter Kalilauge und 
schiittelt nach dem Ansiiuern der Liisung rnit Aether aus, so erhiilt 
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man die Verbindung Cp  a H, O,,  welche unl6slich in Wasser, ziemlich 
loelich in Alkohol und Aetber ist, daraue in weissen seidegliinzenden 
Nadelchen krystallisirt, bei 265O unter Braunung echmilzt und weder 
durch Erhitzeo rnit Wajser, noch mit verdiinnten Alkalien veriindert 
wird. Mit Barytwasser gekocht liefert sie das in Wasser schwer 
l6sliche Bary t sa l z ,  (C,,H,,O,), Ba. Mit Acetylchlorid am Riick- 
flueakiihler erbitzt geht sie in  die \'erbindung C,, H, ,, 0, iiber. Durch 
Phosphorpentachlorid (4 Molek.) wird die Campherkohlensaure in das 
Ch lo r id  C,, H , ,  CIS, iibergefiihrt, welchee nach dem Eingiessen der 
Reaktionsmasse in Eiswaseer sich als sehr allmahlich erstarrendee Oel 
ausscheidet und aus Alkoholiither in asymmetrischen Siiulen krystalli- 
sirt, bei 45-45.5O schmilzt, unlaslich ist in Wasser, ziemlich leicht 
in Aether, Alkokol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, scbwerer i n  Chlor- 
kohlenstoff sich l6st und schon unter 100° Salzsaure abzuspalten be- 
ginnt. Aus diesen Reaktionen schliessen die Verfasser, daes die 
Campberhohlensiiure, C, HS2O6,  weder Hydroxyl- noch Carboxyl- 

Die Verbindungen der Mekonatiuregruppe von H. O s t  (Journ. 
pr .  Chem. N. F. 28, 439). Der Aethylather der aos der Mekonsaure 
durch Kochen mit Wasser oder Salzsaure dargestellten Komensaure 
mird durch Salpetereiiurehydrat oder salpetrige Siiure bei Ausschluss 
von Waseer in den, in gelben Nadeln krystallisirenden, N i t r o -  
komen  siiureii ther ubergefiihrt. Letzterer liefert bei der Reduktion 
mit Ziun und Salzsiiure unter Abspaltung von Aethyl die Amido-  

OH k o m e n s s u r e  C , H ( N H , ) O ,  IcooH.  Sie krystallisirt in farb- 

losen Nadeln mit 1 Molekiil aq., giebt mit Eisenchlorid eine indigblaue 
FCbung und bildet mit Siiuren unbeatlndige , durch Wasser zerleg- 
bare Salze. Durch Einwirkung von Ammoniak auf Komensiiureiither 
enteteht Komenamid ,  ein Ieomeree der durch Kochen von Komen- 
saure mit Ammoniak entstehenden Romenaminaiure. Kocht man 
Bromkomensaure llingere Zeit mit Barytwasser oder etwa 1 Stunde 
mit Salzsaure oder Bromwaeserstoffsaure, so erhiilt mau die mit 3 
oder I Molekiil aq. in Prismen krystalliairende Ox y k  o m e n  8 ii u r e. 
Dae schwerl6sliche Ammoniaksalz eignet sich zur Reinigung der Same. 
Brom fiihrt sie unter Abspaltung von Kohlensaure in den Korper 
C,H,BrO, iiber. Derselbe krystalhirt in rhombo'idiscben Tiifelchen 
und zerlegt eich schon bei 120°. Eine um 1 Molekiil KohlensPure 
iirmere Verbindung entsteht bei der Einwirkung von Brom aof Pyro- 
mekonsffure. Der Korper, C, H BrO, , bildet compacte Prismen, 
welche bei 1090 onzersetzt echmelzen uod dabei sublimiren. Beide 
Substanzen Bind im Waaser und Aether leicht laalich und geben mit 
Eisenchlorid intensiv kirechrothe Fiirbung. - Durch Reduktion der 
Nitropyromeconsiiure neben Amidopyromeconsiinre oder durch Reduk- 

gruppen enthiilt. Pinner. 
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tion von Oxypyromekonsaure mit Jodwasserstoff entsteht die in rhom- 
bischen Tafeln krystallisirende P y r om e k a zo n s ti u r e , C, H, N 0 
Sie bildet ein Diacetyl- nnd ein Monobromderivat. I n  Aether sus- 
pendirt rnit Salpetersffurehgdrat behandelt geht sie in P y r o m e k a z o n ,  
C,HSNOs fiber. Das letztere liist sich leicht in Wasser, nicht in 
Aether und krystallieirt aus alkoholischer Liisong rnit 1 Molekiil Alkohol 
in farblosen Nadeln. Dorch wiissrige schweflige Saure wird Pyromekazon 
leicht in Pgromekazoneiiore zoriickverwandelt. Wird die letetere, 
statt in Aether, in Eisessig suspendirt mit Salpetersaurehydrat be- 
handelt, so bildet sich zunachst Pyromekazon, dann aber N i t r o p y r o -  
mekazon ,  C ,H2(N0 , )N0 ,  -I- H,O. Daraus entateht bei schwa- 
chem Erwarmen mit Wasser wenig Nitropyromekazoneiiure neben 
vie1 Kohlensiiure , bei der Behandlung mit schwefliger Siiure entsteht 
nar N i t r o p y r o m e k a z o n s i i n r e ,  eine aus vielem Wasser in gold- 
gelben Blittchen krystallisirende einbasische SPnre. Pyromekazon 
und Nitropyromekazon gleichen in ihrem Verhalten gegen schweflige 
Siiure der friiher vom Verfasser beschriebenen N i t r o s o d i p y r o -  
mekonsiiure.  (Vgl. Joum. pr. Chem. N. F. 19, 177 nnd dieee 
Behchte XII, 273, 1135). Verfasser hat ferner den Tritithyltither 
der Mekonsanre dargestellt. Zu dem Ende wurde das Silbersalz 
des in alkoholischer Liienng dorch Salzsauregaa hergestellten Diathyl- 

a 519 
krystallisirt in Nadeln vom Schmelzpunkt 61°. (Dott  hat weder ein 
dreibasisches Silbersalz, noch den Triathylather daretellen kiinnen.) 

iithers rnit Jodathyl gekocht. Der Triathyliither, C,HO,*:: O C A  (cot 

Sohottan. 

Beitrage mu Kenntnias des Weinlila von E. H a r t w  ig  (Journ. 
pr. Chem. N. Ii: 28, 449). Bei der Darstellung des Aethylathers treten 
gegen Ende der Reaktion ale Nebenprodukte schweflige Siiure, 
Aethylen und ein iiliger, mehr oder minder gelb gefarbter Kiirper 
auf, den man rnit den Namen ,,Weiniil' belegt hat. Ans dem nach 
dem Abdestilliren des Aethers und Alkohols zwischen 90 uod 120° 
iibergehenden , verdiinnten Alkohol scheidet sich das Weiniil an der 
Oberflache ab. Die Menge schwankt nach der Reinheit des Alkohols 
zwischen 2 nnd 4 Kilo von 800 Kilo Alkohol. Das WeinBl der Tech- 
nik ist eine von den friiher untersuchten Korpern, dem sogenannten 
"echweren' nod ,,leichtenu WeinBl ganz verschiedene Substanz. Es 
st ein Oemisch von Kohlenwasserstoffen, Aethern und Ketouen, aus 
welchem der Verfasser durch fractionirte Destillation nach der Me- 
thode von L innemann  (Ann. chem. 160, 143), folgende Kiirper isolirt 

hat: 1) AethylamylHther  (Siedep. 112O , von Wil l i amson  zuerst 
dargestellt, von G n t h r i e  niiher untersucht (Ann. Chm. 77, 37; 81, 73; 
106, 37). Der Aether zerfiillt bei der Behandlung mit Jodwsaaerstoff 
in Jodiithyl und das bei 144O siedende Jodsmyl, welches dumh An- 
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lagerong von Jodwaeaeretoff an a-Amylen (Normalpropyl4ithylen) erhal- 
ten worden ist. 2) D i - i e o a m y l e n  CIOHBO,  Siedp. 156.5- 15W; 
3) A e t h y l -  a m y l k e t o n  Siedep. 153--155O, geht bei der Reduktion 
in einen eecundlren, bei 163-1650 siedenden Alkohol iiber, bei der 
Oxydation in Valerianslure und Propioneiiure. 4) Methyl  - h e x y l -  
k e t o n ,  Siedep. 163-165, cerfsllt bei der Oxydation in CapronsHure 
und kigegnre.  Die Kijrper 2, 3, 4, welche fast bei deraelben Tem- 
perator eieden, wurden getrennt, indem dae Methyl - hexylketon an 
Natriumbisulfit gebunden wurde. In dem von dem Doppelsalz abge- 
eangten Oel wurde dae Diamylen nacbgewiesen, nachdem dae Aetbyl- 
amylketon iucceseire in den Alkohol und die Aetherechwefeldure 
iibergefiihrt war. Die zwiechen 170 und 201° siedenden Fractionen 
entbalten Kbrper (wohl Ketone), welche eicb mit eaoren schweflig- 
eauren Alkalien cu Doppelverbindungen vereinigen. Sie aind nicht 

Einfluse der Bmteinellure auf die Uahnrng dee Robrsuokem 
von U. Gayon (BUZZ. 800. dim. 35, 501 -503). Rohrzuckerlijeung 
wird durch Beriihrung mit Bierhefe invertirt nnd vergiihrt alsdann zu 
Alkohol; die Fliissigkeit enthfilt aladann zwei Invertirungemittel: dae 
von B e r t  he lo t  isolirte lijsliche Ferment und Berdsteinsiiure, welche 
nacb Pas tear in allen fermentirten Fliiseigkeiten eich befindet. Er- 
ateres fiir eich vermag zu invertiren; es war die Frage, ist ee (das Fer- 
ment) nothwendig und kann ohne daeselbe allein Bernsteineiiure den 
Rohrzucker invertiren. Die Entscheidnng dsriiber liees sich mit Muoor 
circinelloidee herbeifiihren , welcber die Eigenecbaft beeitzt , in Rohr- 
euckerlbsong zu vegetiren , obne Invertirung deeeelben eu bewirken, 
wghrend er in Glucose AlkobolgBrung hervorruft. Schon der Um- 
etaod, dase m u w r  circinelloides in einem Gemisch von Rohrzucker 
nnd Olucoee letztere vergtihrt, ereteren unverlodert liisst, reigt, d u e  
die bei der Oiihruog entetehende Bernateinelure eelbet nicbt in stetu 
nascendi Inversionskraft beeitzt. In Uebereinetimmung hiermit ergaben 
3 Reihen directer Vereuche, welche mit 0.5 g (respektive 0.05) Bern- 
eteineiiore aof 2 g Rohrzucker und 125 ccm Hefenwaeeer in P a s t e u r -  
schen Kolben mit 2 Hiilsen angeetellt wurden, daee nach Verlanf 
eines Monste keine Inversion des Rohrzuckers eingetreten war, gleich- 
giltig ob Schimmelbildung stattgefunden batte oder nicht (d. h. ob 
mucor eingeefit worden war oder nicht); und zwar hatte den Scbimmel- 
pilzen die Berneteinetiure sowie Zucker ale Nahrung gedient, wie sich 
aoe der Verminderung dieser Stoffe in den mit Schimmehegetation 
erfiillten Kolben erkennen lieee. Es wird daraof bingewieaen, dase 
bei grijeserem Zoeatz von Bernsteinsffnre oder wenn man das Auf- 
kochen bei der Herrichtung der Pas teur’echen Kolben verliingert 
eine gewiese Menge dee Zuckers invertirt war, die dann allerdings 
durch den mucor vergffhrt. Allein ee zeigte sich, dam dieee Inver- 

ngber unteraucht worden. Behotten. 
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sionswirkung der Bernsteinsaure, soweit sie sich beim Kochen be- 
merklich macht, ganz erheblich vermindert wird,  wenn man die Mi- 
schungen nicht mit distillirtem, sondern mit Hefenwasser ansetzt. 

Qabriel. 

Ueber die Oxydationsprodukte der Cholalssure von P. T. 
ClBve (Bull. soc chim. 85,  373 - 379, 429-433). Verfasser giebt 
eine ausfiihrliche Beschreibung seiner bereits friiher (vgl. dime Berichte 
XIV, 272) kurz mitgetheilten Untersuchungen. - Fiir die Substanz 
C, H, 0, , + 4Ha 0 ergaben sich aus den (13) Analysen die Zahlen 

Gefunden 
Berechnet ---. 

Mittel Maximum Minimum 

C,, 63.69 63.42 63.77 63.09 
H,, 7.43 7.61 7.88 7.42 

Sie wird Bil ian s a u r e  genannt, besitzt nicht den bitteren Geechmack 
der Cholansaure, giebt nicht die P e t t e n  kofer'sche Reaktion, lost 
sich wenig in kaltem, leichter in heissem Wasser und scheidet sich 
daraus in kleinen Eornern oder Schuppen ab. In Alkohol, worin sie 
leicht liislich ist, dreht sie nach rechts [a] = 47O 4 (auf krystallwasser- 
haltige Saure bezogen). Bus Eisessig scheidet sie sich beim Erkalten als 
seifenartige Masse ab, welche bald in lange, rhombische Nadeln iiber- 
geht; Axenverhliltoiss a : b : c = 0.93 : 1 : 0.77; Combinationen: (1 10) . (101). (010). (001). Spaltbarkeit: unscharf. -- Die Saure selbst 
und ihre Salze geben erhitzt nach Bernstein riechende Dampfe. Die 
Salze entaprechen den Formeln C, H,, R, 0, oder C, , H,, R, 0, 
besser als den Formeln mit 24 Kohlenstoffatomen (rgl. hierzu 
H a m m a r s t e n ,  dieee Berichte XIV, 71). 

B i l i ansau res  Ca lc ium,  C50H,,Ca,0, ,  + 51I,O, ist aus 
der Saure und Kalkmilch erhaltlich; seine Losung in Wasser lasst, 
erbitzt, biegsame mikroskopische Nadeln fallan, die sich beim Erkalten 
wieder losen. Das Krystallwasser entweicht nicht bei 1000, es wurde 
durch Erhitzen bis auf 170-1800 ausgetrieben. B i l i a n s a u r e s  Barium, 
schiesst aus sehr concentrirter Losung in durchsichtigen, zu kugligen 
Massen vereinten Nadeln an. Es scheint 17 Molekiile Krystallwasser 
zu enthalten, von deuen 16 bei looo, das letzte bei 1800 entweichen. 
Daa neu t r a l e  B i l i ansau re  B le i ,  ein amorpher Niederschlag oder 
kleine Tafeln und Schuppen wird aus der alkoholischen Losung der 
Saure durch Zusatz von Bleiacetat erhalten und ist bei 1000 wasser- 
frei. Das s a u r e  B le i sa l z ,  C,oH,sPb,O,,, (bei 100" getrocknet) 
entsteht, wenn man Bleinitratlosung zu einer warmen, gestittigten 
Liisung der SPure in stark verdiinntem Ammoniak setzt. Bei 1800 
verliert es unter Zerfall 2 Molekiile Wasser. 

D a s  n e u t r a l e  S i lbe r sa l z ,  C15H,,Ag30,, (bei looo ge- 
trocknet) bildet sich aus dem Ealkealz und Silbernitrat; es stellt 

4HaO 7.10 - 7.56 - 
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mikroscopische , wenig lichtempfindliche Schuppen dar. D as saure  
S i l b e r s a l z ,  C,, A3 .4AgS09 ,  dem entsprechenden Bleisalz analog 
erhalten, tritt in  farblosen, schwerloalichen, lichtbestandigen Nadeln 
auf. - Die Formel der von T a p p e i n e r  (vgl. diese Berichte V1, 1282; 
XI, 2288) entdeckten C h o l a n s l u r e ,  C a o H a 8 0 s ,  wird in CarHsGO, 
umgewandelt : 

C, H , 0, C, H , 0, Tappeiner Clbve 
C 66.07 65.93 65.84 65.57 
H 8.25 7.69 7.99 8.37. 

Clbve trocknete die Substanz bei looo, T a p p e i n e r  bei hoherer 
Temperatur. Das B le i sa l z ,  bei 1000 C,,H,,Pb,O, + H,O, wird 
bei 1 80° wasaerfrei und ist amorph. Analoge Zusammensetzung 
zeigen die von T a p p e i n e r  dargestellten Salze; der Aetbylather ist 
C,* H , . (CSH s)O,. T a p  p ei  n e r 's saures Bariumsalz, C, ,H, , baO, 
+ € 3 9 0 ,  erwies sicb als ein Gemisch, insofern ea an Alkohol Cholan- 
saure abgab, wahrend neutrales Sdz zuriickblieb. Gabriel. 

Versuche tiber die Darstellung und Constitution des Colohi- 
oin8 und tiber die Beeiehungen desselben eum Cholchiceh und 
einigen anderen Zersetzungsprodukten von J. H e r  t e 1 (Pham. 
Zaitschr. f. Russl. 1881, 245-255, 263-270, 281-289, 299-308, 
317 - 321). Nachdem der Verfasser die bekannten Darstellungs- 
methoden des Colchicins angefubrt und kritisirt hat, empfiehlt er 
folgende Modification des Verfahrens von Ebersbach, nach welcher 
man eine Auebeute von 0.38-0.4 pCt. Colchicin aus dem Colchicum- 
samen erhiilt: die uuzerkleinerten Samen werden mit Alkohol von 
85 pCt. so oft digerirt, bis die Ausziige nur noch hellgelb erscheinen, 
(etwa viermal) die vereinigten Tincturen mit Magnesia versetzt, nach 
einigen Stunden davon ab6ltrirt und, womijglich irn Vacuum, durch 
Destillation vom Alkohol befreit. Der Riickstand wird mit dem zehn- 
fachen Gewicht Wasser versetzt, von ausgeschiedenem Oel getrennt, 
filtrirt und mit Chloroform ausgeschiittelt, bia aller bittre Geschmack 
verschwunden iat. Das Chloroform lasst man in diinner Schicht ver- 
dunsten und trocknet das zuriickbleibende Colchicin so lange bei 80 
bis 1000 bis es sprijde geworden ist. Den noch darin entbaltenen 
Farbatoff kann man durch Losen des Colchicios in W w e r ,  Filtriren 
und Verdampfen der Lijsung entfernen. - Aus frischen, im Juni ge- 
grabenen Koollen erhalt man das Colchicin farblos, amorph (0.08 pCt.). 
Bus irn August gegrabenen Knollen wurde ein gefarbtes Colchicin 
(0.06 pCt.) erhalten , dessen alkoholieche Liisung bei freiwilliger Ver- 
dunstung einen krystallinischen Riickstand gab. - In  dem oberirdischen 
Theil der Blatter konnte Colchicin nicht nacbgewiesen werden , wohl 
aber in ihrem weissen unterirdischen Theil. Unreife, im Jnni ge- 
sammelte Samen enthielten nur sehr geriage Mengen. - Dm durch 
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Chloroform ausgeschiittelte Colchicin wird von einem harzartigen 
braunen Eiirper begleitet, von dem es durch Auflasen in Wasser 
befreit werden kann, dem Colchicoresin.  Daaselbe enthiilt 
64.59pCt. C ,  6.34 pCt. H, 3.11 pCt. N und 25.96 pct. 0, liist sich 
leicht in 30 procentigem Alkohol, wird bei 1000 weich und schmilzt 
bei hgherer Temperatur und theilt mit dem Colchicin das Verhalten 
gegen SchwefelsPure und Salpeter. Es ist in den unreifeo Samen 
und in den friechen Knollen nicht vorhanden, wohl aber in den ge- 
trockneten Knollen, den die Knollen amgebenden trocknen Bliittern, 
und den reifen Samen und bildet sich aus Colchicin beim Aufbewahren 
ao der Luft und beim Erhitzen im feuchten Zustande. - Daa Colchicin 
(aua Samen) ist amorph, reagirt nicht basisch auf Pflanzenfarbeo, ver- 
bindet eich nicht mit Jodiithyl und schmilzt bei 145O. Voo neuen 
Fsrbenreaktionen ist die mit Eisenchlorid, welchee eine griine FHrbung 
bewirkt, hervoreuheben. Bei 105O getrocknet enthielt es 59.91 pCt. c, 
6.66 pCt. H und 4.04 pCt. N, entsprechend C17HaRNO6. - Cholchicin 
mit 30 Theilen Wasser und 2 Theilen Salzsiiure von 25 pCt. auf 100° 
erwiirmt lieferte Co lch ice in  in weissen bei 150° schmelzenden 
Krystallen, schwer liislich in Wasser, leicht liialich in Chloroform uod 
Alkohol. Daseelbe wirkt linksdrehend auf polarisirtes Licht ([.ID = 
-31.6O) und ist easammengesetzt C,,H,,NO, + 2H,O. Es riithet 
schwach Lacmns und bildet amorphe Salee. Oleichzeitig mit dem 
Colchicein bildet aich amorphes in Wasser unlijaliches, daher durch 
Kochen rnit Waaser zu reiuigendee, bei 90° echmelzendes, in Alkalien, 
Chloroform und Schwefelkohlenstoff rnit brsuner Farbe liisliches 
@-Colchicoresin,  C 9 4 H 3 9 N 0 , 0 ,  wlihrend ein in Wasser leicht 
lBalicher Kijrper in der Mutterlauge des Colch ice ins  bleibt. Alle 
3 Zersetzungsprodukte des Colchicins verhalten sich dem letetern 
iihnlich gegen Reagentien and theilen dessen giftige Eigenschaften, 
wie auch das Colchicorosin. Am wenigsten giftig ist der wasser1b.s- 
liche in der Mutterlauge des Colchiceios bleibende Kijrper. - Dae 
Colchicoresin und p-Colchicoresin bilden sich aus dem Colchicin nar 
wenn es mit Luft in Beriihrung ist. Bei der Spaltung mit Salzsiinre 
unter Luftabschluss liefert miiglichat reines, fast farbloaes Colchicin 
fast gar kein /?-Colchicoresin, soodern 94.4 pCt. Colchicein. Die Bil- 
dung ilea letztern fiudet also nach folgender Qleichung statt: 

Mylius. Cl?H,,NOB = CI?H,,NOS + HaO. 
Peptone und AUsaloPde von Gh. T a n r e t  (Compt. rend. 92, 

1163). Verfasaer macht darauf aufmerksam, dass die gewiibnlichen 
Reagentien, welche rnit den Alkaloiden Niederschltige geben, dies auch 
rnit einer angeeiiuerten Liisung von Peptonen thun, nur dass diese 
Niederschliige in einem Ueberschusse von Peptonen liislich sind. 
Ferner giebt coagulirtes Eiweisa in Natronlauge geliist, nach Neu- 
tralisation der Base eine Fliiesigkeit , die dieselben Reaktionen eeigt. 
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wie die Peptone, sogar Fehling’scbe Liisung vialettroth fiirbt, durch 
Kalk nicht gefallt wird und merklich lijslich in gewiihnlicbem Wein- 
geist bt. Die Entstehung von NiederschlHgen durch Jodkaliurnqueck- 
silber , durch Bromwasser und durcb Gerbsiiure erlaubt daher no& 
keinen Schluss auf die Anwesenbeit vou Alkaloiden und es miissen 
die letxteren nothwendig in Substanz dargestellt werden. Verfaaeer 
hat ferner gefunden, dass man nach Znsatz von Kaliambydrat oder 
Kaliumcarbonat (nicht aber von Kaliumbicarbonat) zu Pepton mittelet 
Aether ein fliissiges, fliichtiges Alkaloid ausziehen kann, welchee alle 
Reaktionen der Alkaloi‘de zeigt, und dase aus faulendem Pepton in 
derselben Weise ein festes nicht fliichtiges Alkaloid sich isoliren h a t .  
Endlich erwiihnt Verfasser, dass die von B r o u a r d e l  und Bou tmy  
(d. Berichte XIV, Heft 10) angegebene Unterscheidungsreaktion ewischen 
den Alkaloiden und den Ptomai’nen, die Reduktion des rothen Blut- 
laygensalzes, nur mit jiuaserster Reserve wird Anwendung fioden 
k8nnen. Denn die Ptomaine bringen in einer Mischung von rothem 
Blntlaugensalz und Eisenchlorid nicbt augenblicklicb, sandern erst im 
Laufe einiger Secunden den Niederschlag von Berliner Blao hervor. 
Genau in deraelben Weise aber verhalten sicb krystallisirtes Ergotinin, 
krystallisirtes Aconitin, Digitalin, wahrend daa Morphiu, Eserin , dae 
fliissige Hyoscyamin, das amorphe Aconitin und Ergotinin den Nieder- 

Ueber die Urnwandlung dee Morphina in CodeTn und in 
homologe Baeen von E. G r i m a u x  (Compt. rend. 92, 1140) Mat- 
th i e s sen  und W r i g h t  haben gezeigt, dass ebenso wie beim Erhitzen 
von Morphin, C,, H,,NO,, mit Salzslure unter Wasserrbspaltang 
Apomarpbin en tsteht , daa Codeln, C, H, NO,, Apomorphin, aber 
unter Chlormethylabspaltung liefert und haben daher angenommen, 
dass im Codei‘n die Oruppe OCH,  an Stelle einer Hydroxylgruppe 
im Morphin sich befinde. Verfasser hat, von der Ansicht ausgehend, 
dass das Morpbin wegen seiner Lijslichkeit in Alkalibydraten und 
seiner leicbten Reducirbarkeit ein Phenol sei und das Codein sein 
Metbyliitber, mit Erfolg die Darstellung des Codeins durch Methy- 
h u n g  des Morphins nach gebrfiuchlicher Methode mittelet Natriurnhy- 
drat und Jodmetbyl versucbt. Erhitzt man eine alkoholische Lijsung 
von 1 Molekiil Morphia mit 1 MolekGl N a H O  und 2 MolekGlen Jod- 
methyl gelinde, so tritt eine lebhafte Reaktion ein, die sich in wenigen 
Augeoblicken vollendet. Man erhillt jedoch hierbei (85 pCt. der be- 
rechoeten Menge) daa J o d m e t b y l a t  d e s  Codeine,  das absolut 
identisch ist mit dem aus Codein ond Jodmethyl erhaltenen Prodnkt. 
Bei Anwendung von nur einem Molekiil Jodmethyl, am die in secun- 
djirer Reaktion entstehende Jdmethylverbindung zu vermeiden und 
dae Codein selbst zu gewinnen, erhiilt man diese Base in der That, 

schlag augenblicklich hervorrufeo. Pioner. 

Bericble d. D. oliem. GeacllsobaR. Jabrg. XIV. 91  
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jedoch ist die Ausbeute (10 pet.) gering, hauptsiichlich entsteht auch 
hier das Codei'njodmethylat. Das synthetisch erhaltene Cod& ist in 
jeder Beziehung identisch mit dem natiirlichen, es  schmilzt bei 153O, 
besitzt dieselbe Kryatallform u. s. w. Erwiirmt man Morphin mit 
Natriumhydrat und J o d i i t h y l ,  so erhiilt man den A e t h y l l i t h c r  d e s  
M o r p h i n a ,  C I 9 H a s N O ,  (Ansbeute 40-45 pCt.). Dieae Base 
krystallisirt rnit 1 Molekiil Krystallwasser in  harten gliinzenden Bliitt- 
chen, lost sich in 35-40 Theilen kochenden Wassere, schmilzt bei 83') 
und erstarrt zu einer farblosen , dnrchscheinenden Glasmasse, briiunt 
sich bei 1000 und wird durch die Hydrate und Carbonate der  Alkalien, 
aber  nicht durch Ammoniak SUB seinen Salzen gefiillt. Das C h l o r -  
h y d r a t  bildet feine Nadelgruppen. Da sonach erwiesen ist, dads das  
CodeTn der Methylather des Morphins iat und rnit Leichtigkeit Homo- 
loge des Codeins dargestellt werden konnen , schlagt Verfasser fiir 
diese Rlasse von Basen den Namen C o d e i ' n e  vor und fiir deu 
Methyllither die Bezeichnung C o d  o m e t  by l i  o , fur den Aethylather 
C o d i i t h y l i n  u. 8. w. Das Codathylin wirkt schon in kleinen Dosen 

Ueber ein neues durch Einwirkung von Selen auf Nicotin 
entstehendes Derivat von A. C a h o u r s  und A. E t a r d  (Compt. rend. 
92, 1079-1084). Erhiilt man ein Gemenge von IOOg Nicotin und 
20 g Selen in lebhaftem Kochen, so fiillt sich der Hals des Kolbens 
rnit weissen bliitterigen Krystallen, die Ammoniak und Selen enthalten, 
aber wegen ihres scheusslichen Geruchs und wegen der anhaltenden 
Kopfschmerzen , welche der frei werdende Selenwasserstoff erzeugt, 
nicht vollstiindig untersucht werden konnten. Unterbricht man das  
Kochen, sobald diese Krystalle sich nicht mehr in reichlicher Menge 
bilden, decantirt die heisse Fliissigkeit uod unterwirft dieselbe der  
Destillation, so erhiilt man von 150-3000 und dariiber destillirende 
Oele, wiihrend theerige Massen zuriickbleiben. Dieae Oele konnen 
durch Zusatz von concentrirter Sodalosung und Destillation im Dampf- 
strom von Selen befreit und roo  einander getrennt werden, wenn 
man die Vorlage wechselt, sobald das iiberdestillirende Wasser nicht 
mehr leichte Oeltropfen zeigt, sondern milchig wird. Aus dem zuerst 
iiberdestillirten Wasser wird durch Ausschiitteln mit Aether und 
Rectification eine Base C8 H I S  N, H y d r o c o l l i d i n ,  gewonnen. Daeselbe 
ist eine klare gelbe, constant bei 205O siedende Fliissigkeit, leichter 
a ls  Waeser und unloslich darin , von durcbdringendem aromatischem 
Geruch und brennendem Geachmack, liislich in Alkohol, Aether und 
verdiinnten Sliuren. Mit Qnecksilberchlorid giebt seine L6sung einen 
weissen, in der Hi tze loslichen Niederschlag. Sein G o 1 d s a 1 z, 
c8 €Il3 N . HAuCI,, ist ein gelber, in heissem Wasser schmelzender 
nnd dann darin sich liisender Niederschlag ; sein PI a t  i n s a 1 z, 
(C8 H,,N)$ . H, PtCI,, ein orangegelber, in heissem Wasser loslicher 

gifiig und zwar als Convoleivum. Pinner. 
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Niederscblag. Mit Jod  giebt die Base eine rotbbraune, mit Kupfer- 
sulfat, Katiumbicbromat, gelbem nnd rothem Blutlaugensalz .keine 
Fiillung. Die milcbig iibergebenden Destillate entbalten dasselbe Iso- 
dipyridin, welches die Verfasser dorch Einwirkung von Scbwefel auf 
Nicotin friiher erbalten und bescbrieben haben. Verfasser sucben die 
Entstehung dieser beiden Baseu aus dem Nicotin in der Weise zn er- 
kllren, dass das  Selen wie der Scbwefel zunachst dem Nicotin Wasser- 
stoff entziebt, dass alsdaun der eotstehende Selenenwasserstoff noch 
unverandertes Nicotin unter Abspaltung von Ammoniak eines Theiles 
seines Stickstoffs beraubt und zugleicb auf die SO eicb bildenden 
Produkte hydrogenisirend wirkt. In  der That  lieferte Selenwasserstoff 
dieselben Prodokte wie dae Selen, allein da  hierbei Selen frei 
wird, so ist diese Reaktion nicbt entscheidend. Nicotin f i r  sich 
allein zwei Tage hindurch im Kochen erbalten, llisst keine Spur Am- 
moniak entstehen. Friiher haben Verfasser dargethan, dass, wenn 
man Nicotin durcb dunkelrotb gliibende Riibren leitet, man Pyridin- 
basen, darunter vorberrscbend Collidin, erhtilt. Sie  haben jetzt ge- 
funden, dass bei Kirschrotbglut die niedrig siedenden Pyridinbasen 
fast verschwinden uod Collidin in reicblicherer Menge auftritt, ausser- 
dem aber dicke tbeerige Massen. Das erhaltene Collidin kocbt bei 
1700 und besitzt grosse Neigung zur Polymerisation. Um die Consti- 
tution dieses Collidins aafzukliiren , haben sie es mit Kaliumperman- 
ganat bei 50-60° oxydirt und dabei bei 232- 233O schmelzeode 
Nicotinslure erbalten. Sie sprechen daher ibr Collidin ale ein Proppl- 
pyridin an. Pinner. 

Physiologische Chemie. 

Beitrage eur Kenntniss der ohemisohen Zusammenseteung 
der Schimmelpilee von N. S i e b e r  (Journ. pr. Chem. N. F. 28,412). 
Die Nabrliisung bestand in einem Falle aus Zucker und Gelatine, in 
dem anderen aus Zucker and Salmiak; zur Verhinderung der Spaltpilz- 
entwicklung war  Phosphorsiiure zugesetzt. Urn eine moglichst grosse 
Oberfliiche der Luft auszusetzen befanden sich die Liisungen in flachen 
Sehaalen, lose mit Glasplatten zugedeckt. In diese Niihrliisung wbr- 
den Sporen und Fliden von Penicillium und Aspergillus glaucus aus- 
gestiet. Die eich regelmhsig nacb wenigen Tagen an der Oberfliiche 
bildende Haut wurde in die Fliissigkeit untergetaucht, woraof sich 
neae Vegetation a n  der Oberaiiche einstellte. Die mikroscopische 
Untersnchang ergab, dass sich in der Liisaug von Zucker und Sal- 
mi& vorwiegend Aspergillus glaucus entvickelt batte, in der andern 

91' 
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waren ansserdem Penicillium nnd Mocor Mucedn vorhanden. Nach 
B~monatlichem Stehen bei Zimmertemperatur enthielt die aus Zucker 
und Salmiak bestehende Niihriosung im Liter 31 g Pilzmasse mit 5.4 g 
Trockensubstanz; die aus Zncker nnd Gelatine bestehende nach 3 Mo- 
naten nur 8 g Pilzrnasse mit 1.4 g Trockensubstanz. Die im Marser 
zerriebene und mit Wasser bis cum Verschwinden der sanren Reak- 
tion ausgewaschene Pilzrnasse ergab nach d e n  Trocknen bei 110-1 1 5 O  
bis zum constanten Gewicht folgende Zusammensetzung: 

Pilze aus Gelatine und Zucker: 
I n  Aether losliche Materie 18.70 
In Alkohol - 6 3 7  
Asche.  . . . . . . .  4.89 
Eiweiss . . . . . . .  '29.88 
Cellulose . . . . . .  39.66 

100.00. 

I n  Aether lijsliche Materie 11.19 
I n  Alkohol - 3.36 
Asche . . . . . . .  0.73 
Eiweiss . . . . . . .  28.95 
Cellulose . . . . . .  55.77 

100.00. 

Pilze aus Salmiak und Zucker: 

-__ 

I n  den iitherischen und alkoholischen Aosziigen 
die Anwesenheit von L e c i t h i n  wahracheinlich. Die 
in diesen Ausziigen gefundenen krystallisirten Qubstanz 

machte sich 
Natur einer 
bedarf noch 

der weiteren Untersuchung. Die Priifung des nach der Extraction 
bleibenden Riickstandes ergab , dass die Schimmelpilze, welche nor 
unter fiir ihr Leben ungiinstigeu Verhiiltnissen - bei ungeoiigender 
Sauerstoffznfuhr - Fermentationen bewirken, k e i n  M y k o p r o t e i n  
enthalten , eine fiir Fermentorganismen, wie Hefe und Spaltpilze, 
charakteristische und ihnen eigenthiimliche Eiweisssubstanz. 

Schotten. 

Erystallinische Eiweisskorper au8 verschiedenen Oelsamen 
vorlaufige Mittheilung vori H. R i t t h a u s e n  (Joum. p ~ .  Chem. N. F. 
23, 481). Verfasser hat nach dem Verfahren von G r i i b l e r  (dime 
Brichte XIV, 543) mittels Kochsalzliisung aus Hanf und Ricinussamen, 
Eiweiss extrahirt, welches er nach der Krystallform (regliltires System) 
fiir identisch mit dem von G r i i b l e r  in Kiirbisaamen gefundenen halt. 
DG Eiweiss von Sesaiusameu scheint ihm, obwohl auch octaEdrisch, 
nicht rnit jenen identisch. Das Eiweiss aus Erdnuss, Sonnenblumen, 
Beumwolleamen, Haeelniissen und Friichten von Aleurites triloba uod 
deren Pressriickstiinden hat e r  nicht im krystallisirten Zustand erhalten. 

Schotten. 
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Beitrage eur Kenntniss dee Chlorophyll6 von R. Sachsse 
(Chem. Centralbl. 1881, 236-240). Die Arbeit ist ein Nachtrag zu 
der in diesen Bm'chten XIV, 1117 erwiihnten. Sie ist im Original 
nachzusehen, d a  sie einen Auszug nicht geetattet. Yplios. 

Analytische Chemie. 

Beitrag eur Trennung des Wolframs von Antimon, Areen 
und Eisen, nebst Anelyse eines eogenannten Pseudometeoriten 
von A l b e r t  C o b e n z l  (Monatsheft f. Chem. 2, 259). Verfasser war bei 
der Analyse einee im Jahre  1879 bei Cista in Biibmen gefundenen den 
Eisenmeteorjten nicht unahnlichen Metallstiickes, welches ausser etwas 
Silicaten, Eisen, Wolfram, Antimon und Areen entbielt, genothigt, eine 
Methode zur Trennung der vier Metlrlle selbst auszuarbeiten, da  An- 
gaben dariiber fehlen. Die Trennung gelang in folgender Weise. 
Dee fein gepulverte und gesiebte Material wurde mit concentrirter 
Salpetersiiure unter zeitweiligem Zueatz von Salzsiiure in einem K61b- 
chen bis zur viilligen Aufschliessung (5-6 Tage) erwiirmt, das Pro- 
dukt auf dem Wasserbade zur Staubtrockene eingedampft, der Riick- 
stand wiederholt mit ganz verdiinnter Salpetereaure iibergossen und 
wieder getrocknet und RchLesslich in ganz verdiinnter Salpetersaure 
unter Zueatz von etwas Weinsaure aufgenommen. Dabei bleibt un- 
geliist das Wolfram (als Trioxyd) nebst den nicht aufachliessbaren 
Silicaten und Kieselsaure, von deneo das  Wolfram durch Liisung in 
sehr verdlinntem Ammoniak und Gliihen der eingedampften Lijsung 
geschieden wurde. Die Silicate wurden dann rnit Kalium - Natrinm- 
carbonat aufgeschlosseo. Die Salpeterslurelosnng wurde mit gelbem 
Schwefelammonium iibersattigt, wodurcb Eieen und Thonerde gefrillt 
wurden, das  Filtrat angesluert, die Fiillung, Arsen und Antimon, 
oxydirt und als p p a r s e n s a u r e  Magnesia und als Antimondioxyd 
bestimmt und aos der Losung endlich der Kslk gefallt. Die Ana- 
lyse ergab im Mittel: 

Die Silicate enthielen: 
Fe = 56.07 H,O = 0.78 S = 0.053 S i O a  = 41.2 
Wo = 25.39 A1,0, = 0.60 0 = 0.28 A1,03 = 26.8 
Sb = 9.85 CaO = 0.37 Silicate = 1.55 Fe,O, = 18.0 

CaO = 14.0. As = 5.08 C = 0.18 - 
Dieser eogenannte Pseudometeorit ist hiichst wahrecheinlich ein 

Destillation von Fllieeigkeitsgemengen von D. M e n d el  e j e f f 
Um 

Hiittenprodukt. Pioner. 

( R w .  ohem. Ges. 12, 182-189 nach chem. Centralbl. 1881, 18) 
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eine continuirliche , fractionirte Destillation ermiiglichen zu kiinnen, 
wird in  ein auf gleicbmffssiger Temperatur erbaltenes Destillations- 
gefgss die zu destillirende Fliissigkeit mittelst eines Pnlverisators ein- 
gespritzt, wahrend das  Phlegma ununterbrochen abgezogen wird. Da- 
bei bleibt im Gegensatze zur gewiihnlichen fractionirten Deetillation die 
Temperatur und die Zusammensetzung des Destillates and des Riick- 

Titxirung des Eisens mit untersohwefligsaurem Natron von 
Al. E. H a s w e l l  (Ding,?. Journ. 240, 309-312). Die Titrirung der 
Eisenoxydsalze mit unterschweflicbsanrem Natron bei Gegenwart von 
Kupfersulfat und von Rhodankalium als Indicator (nach O u d e m a n s )  
hat Uebelstande, welche dem Practiker wohl bekannt sind. Dieselben 
lassen sich vermeiden, wenn man statt des Rhodankaliums als In- 
dikatar Salicylsaure (Natronsalz) anweodet und den geringen Ueber- 
schuss a n  unterschwefligeaurem Natron, welcber nacb eingetretener 
Entfiirbung vorbanden ist, mit Kaliumbichromat (statt Jodl6sung) weg- 
nimmt. Man bat natiirlich darauf zu achten, dass die vorhandene 
SHuremenge nicht so gross ist um den Eintritt des Eisen-SalicylsHure- 
violet zu verhindern. Das Zuriicktitriren mit Kaliumbicbromat ist 
fibrigens nor erforderlich, wenn ein Loher Grad von Genauigkeit ver- 

Ein neuea Eudiometer von J. R i b a n  (Bull. SOC. china. 35, 482 
bis 486). Das vom Verfasser in Anwendung gebrachte Eudiometer 
unterscheidet sich von dem iiblichen Bu n s e n  ’schen dadurcb, dass die 
Funkendriibte nicht a n  gegeniiberliegenden Stellen der Kuppe das 
Glas  durchsetzen, und in  das Innere hineinragsn, sondern sie sind 
nebeneinander durch die Glaswandung gefiibrt und schneiden mit der 
inneren Glasoberflache ab: dieee Disposition erscheint rortbeilhafter 
als die erstere, weil beim Reinigen des Instrumentee und bei der 
Ueberfiillung des Gasinhaltes in D o y h r e ’ s  oder E t t l i n g ’ s  Pipette 
keine BeschHdigung der Drirhte respective kein Zuriickbleiben von 
Gas durch Adhiision zwiscben Glaswandung und Platindraht zu fiircb- 
ten ist. - Zur Herstellung des nenen Instrumentee verfahrt man am 
besten in  folgender Weise: 2 feine Platindriihte, a n  dem einen Ende  
mit Knopf (oder Oese) versehen, werden derartig in ein Glasstiick 
eingeschmolzen, dass die Kniipfe aus der Glasmasse noch berausragen 
und 5-8 mm von einander absteben: die entgegengesetzte Seite des 
Glasstiickes und somit der hervortretenden Spitzen der Platindriithe, 
welche hier 1-2 mm von einander abstehen, wird glatt geschliffen. 
Das so vorbereitete Glasstiick wird nunmehr in  den Gipfel der halb- 
kugelfiirmigcn, oder besser ovalen Kuppe oder such in den seitlichen 
oberen Theil des Eudiometerrohrs eingeschmolzen, welcbee die Wand- 
sGrken 2.5-3 mm, den Durcbmesser 15- 18 mm, die Liinge 200 
bis 300 mm, den Hohlraum von 40-70 ccm aufweist. - Diese Eudio- 

standes stets gleich. Yyliue. 

langt wird. Yyliun. 
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meter erweisen sich sehr widerstandsfiihig bei der Verpuffueg heftig 
detonirender Gasgeruische, so konnte z. B. 1 Volumeo Aethylen (Aca- 
iylen, Bethylwasserstotl‘) mit 4- 5 Volumen Saueretoff verbrannt wer- 
den, wahrend sonst eine Verdiinnnng mit 20-30 Volumen Sauerstoff 
verlangt wird. - Um bei der Explosion den Stoss auf die Eudiometer- 
wandungen abzuschwachen, verschliesat der Verfasser die Oeffnung 
des Instrumentes mit einem Kork- oder harten Gummipropfen, wel- 
cher von eincm glibernen Capillarrohr durchsetzt , an seinem unteren 
Ende etwas ausgehohlt ist und im Moment der Entziindung gegen 

Zur Jodbestimmung nach R e i n i g e  von G. K l e m p  (Zeitschr. 
anal. Chem. 20, 248). Bei der Jodbestimmung nach R e i n i g e  (Fre- 
senius pan t .  Anal. 6 Aufl. Bd. I, 483) l b s t  sich die Unanrrehmlich- 
keit, daas das ausgeschiedene Mangansuperoxydhydrat in der Fliissig- 
keit einige Zeit suspendirt bleibt , wodurch ein Ueberschuss von 
Kaliumpermanganat schwerer erkannt wird, leicht dadurch beseitigen, 
dass man eiue wiiasrige Chlorzinkliisung zusetzt. Das sich bildende 
basisch kohlensaure Zinkoxyd reisst das Mangansuperoxyd namentlich 
beim Erwarmen in wenigen Secunden viillig nieder. Es ist sehr 
darauf zu achten, dass kohlensaures Alkali steta i n  geringem Ueber- 

Zur Zuckertitrirung mit Fehling’scher L6sung von c. 
A r n o l d  (Zeitschr. anal. Chern. 20, 231). Zur Priifung der Ricbtigkait 
einer Fehling’schen Liisung wird die Vollhard’sche Methode der 
Kupfertitrirung mit Rhodanammonium (Annul. d. Chem. 190, 1) nach 
folgendemverfahren empfohlen: 10-20 g F e  h ling’scherliisungwerden 
mit etwa dem 5fachen Vol. Wasser verdiinnt, dann wird tropfenweise 
concentrirte ScbwefelsHure zugesetzt bis die tiefblaue FHrbung in eine 
hell-griinblaue iibergeht, erhitzt bis zum Sieden, und nach Zusatz von 
schwcfliger Siiure mit Rhodanliisung nach Vollh ar d’s Angabe titrirt. 
Auch bei Zockerbestimmungen liiast sich, wenn der Endpunkt unsicher 
zu erkennen war, die Vollhard’sche Methode verwenden. Man ver- 
wendet dann entweder das Filtrat oder das ausgewaschene Kupfer- 
oxydul. Im letzteren Falle 16st man in wenig SalpetersHure, neutrali- 
sirt bis eine Triibung entsteht, welche anf Zusatz von schwefliger 

Ueber die Beetimnung von basisoher Schlacke und Oxyden 
im verarbeiteten Eisen von W. Bet  t e l  (Chern. Nm8 43, 100). Der 
Verfasser empfiehlt gegeniiber der Methode von F r e s  en i  u s  und 
E g g e r t z  das folgende Verfahren: 5 g  der Eisenspahne werden mit 
einer Losung von lOccm Brom und 3 5 g  Bromkalium in 150ccm 
Wasaer erwhmt, bis alles Eisen gel6st ist, filtrirt, und mit einer 
Lhung  von schwefliger Siiure , welche 5 pCt. Salzsaure enthat, aus- 

den Boden der Wanne gepresst wird. Qabrisl. 

schuss vorhanden sei. Will. 

Saure verschwindet, u. 8. w. nach Vollhard’s  Bngabe. Will. 



1420 

gewaschen. Wenn das  Filtrat frei von Eisen ist, wird rnit siedendem 
Wasser, das  3pCt. Salzsiiure enthalt, dann rnit reinem Waaser ausga- 
waschen; in eine Platinschale gespiilt, zu einem kleinen Volum ein- 
gedampft, und die Kieselsaure mit einer heissen LBsung von Natrium- 
carbonat ausgezogen. Man filtrirt, wascht gut aus, gliiht und wagt. 

Will man die Bromdlimpfe vermeiden, so empfiehlt sich auch 
folgendes Verfahren: 5 g des feiii zertheilten Eisens werden in  60 ccm 
KupferchloridlBsung (1 : 2), welche rnit 100 ccm einer gesattigten 
ChlorkrliumlBsung vermischt ist, gelijst. Wenn rnit dern Glasstab keine 
Eisentheilchen mehr fiihlbar sind, werden 50 ccm verdiinnter Salzsiiure 
(1 : 20) zugegeben, gekocht und durch ein mit SalzsBure und Chlor- 
kalium angefeuchtetcs Filter filtrirt. Der Ruckstand wird mit Chlor- 
kalium, Salzsiiure und zuletzt niit siedendem Wasser ausgewaschen, 
die Kieselsaure wie oben daraus abgeschieden, gegliiht und gewogen. 

Ueber Bestimmung des speciflachen Gewichtes der Kartoffeln 
behufs Ermittelung ihres Gehaltes an Trookensubstane und 
StWcemehl von H. P r e s e n i u s  (Zeitxhrzyt awl .  Chemie 2 0 ,  243). 
Zwischen dem specifischen Gewicht der Kartoffeln und ihrem Gehalt 
a n  Trockensubstanz und Starkemehl hestehen bestimmte von M a r k e r ,  
Be h r e  n d  uud M o r g e  n festgeetellte Beziehungen. Die specifische 
Gewichtsbestimmoog ist demnach ein, wenn auch nicht sehr genaut’s 
Mittel (bei Abweichuogen um 0.5pCt. manchmal bis zu 1-2pCt. 
vom wirklicben Starkegehalt), om den Starkemehlgehalt der Kartoffeln 
zu finden. Fur diese specifische Gewichtsbestimmung hat man 2 ein- 
fache Methoden: 1) die Methode von B a l l i n g - F e s c a :  Wageu der 
Kartoffelnin Wasser und in  Luft, 2) die -ion F r e s e n i u s  und S c h u l z e :  
Eiobringen der Kartoffeln in eine KochsalzlBsung , deren specifisches 
Gewicht dem der Kartoffel gleich gemacht und mit dem Araeometer 
bestimmt wird. Der  Verfasser hat beide Methoden nebeneinander 
gepriift nnd gefunden, daes sie iibereinstimmende Zahlen liefern. 

Will. 

Will. 

Ueber die Nessler’ache Ammoniakreaktion von Th. S a l z e r  
(Zeitechr. anal. Chem. 20, 225). Die Thatsache, dase saure kohlen- 
saure Alkalien den Nachweis des Ammoniaks durch N e e s l e r ’ s  Rea- 
gens verhindern, macht es nBtliig bei der Priifung von Brnnnenwtlsser 
stet8 SO zu rerfahren, wie dies von F r a n k l a n d  u. a. zur quantitativen 
Bestimmung des Ammoniaks vorgeschrieben worden ist. Darnach 
werden 300 ccm Waeser mit 2 ccm SodalBsung (1 : 2) und 1 ccm Natron- 
lauge gemiacht, nach der Klarung 100 ccm abgegossen nnd 2ccm Rea- 
gens zugesetzt. Bei Sauerlingen miissen 3-5 ccm Natronlauge ver- 
wandt werden. Bei Anwendung sehr geringer Mengen von Ammoniak- 
salz und Nessler’schem Reagens liisst sich durch Ausbleiben der 
gelben Farbung die Anwesenheit von freier oder halbgebundener 
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Kohlensiure neben neutralen kohlensauren Salzen nachweiken Ausser- 
dem hat der Verfasser dies Verhalten zum Nachweis nnd eur Be- 
stimmung von Alkalihydrat neben kohlensaurem Alkali (Werrhbe- 

Bestimmung der Alkalolde duroh Kaliumqueokailberjodd 
von A. B. P r e s c o t t  (Americ. chem. Joum. 1880,11, 294). Mayer  hat 
zur volumetrischea Bestimmung der Alkaloi'de ein Verfahren ange- 
geben (.X B. 1863, 703), wonach dieselben rnit einer & Normallosung 
von Quecksilberkaliumjodid titrirt wurden , und hat die Menge des 
Alkaloi'ds, welche durch einen Cubikcentimeter seiner Loeung gefiillt 
wurde, Gbereinstimmend gefunden rnit dem ganzen oder dem halben 
oder 8 des Aequivalents des betreffenden Alkaloids. Es wurde jedoch 
nachher nachgewiesen , dass das Verhaltniss zwischen Alkaloi'd und 
Jodquecksilber im Niederschlag mit der Dauer der Einwirkung der 
Temperatur der Concentration der Liisung u. 8. w. wechselt. I n  
einigen Fiillen stimmen die gewichtsanalytisch ermittelten Zahlen mit 
den volometrisch ermittelten Aequivalenten nicht iiberein. Feroer 
entbehrt die Methode einer charakteristischen Endreaktion. Die vor- 
geschlagenen Reaktionen , sowie die Arbeiten, welche iiber dieaen 
Gegenstand bekannt geworden sind, werden mitgetheilt und kritisirt. 
Wegen der Details muss auf die Originalabhandlung verwiesen werden. 

Lothrohrreaktionen nach E. J. Chapman  (Berg- u. Huttenm. 
Zei'lschr. 1881, 188-190). Ueber dae Vorkommen von Phosphor im 
Eisendrath (an dessen Ausstrahlung von griinem Licht beim Ver- 
brennen erkennbar), Erkennung von Spuren von Kupfer in Schwefel- 
kiesen, von Antimon , iiber Verhalten der Silikste zu Phosphorsalz, 
Unterscheidung von Chrom und Mangan, Erkennung von Cadmium 
und Zink, Verhalten von Wismuthoxyd zu Soda, Erkennung von 
Carbonaten, Erkennung von Brom, Verhalten von Thallium werden 
Angaben gemacht von deren -detaillirter Wiedergabe abgesehen werden 
kann, da sie niir fiir die Anhinger und FBrderer der liingst 
specialisirten hiittenmannischen Lothrohrkunst Interesse gewlhren. 

stimmung von Aetzkali) verwerthet. Will. 

Will. 

Yylius. 

MolybdikWhre tlls Reagens auf Weingeist von K. Tumsky  
(Chem. Centralbl. 1881, 26 aus R w .  chem. GeseUsch. 12, 357-58). 
Die empfohlene Anwendung von Molybdiinsaure in Schwefelsiiure ge- 
lBst zur Nachweisung von Alkohol ist zu wiederrathen, da die Blau- 
fiirbung rnit Alkohol nur eintritt, weno derselbe concentrirt ist, da- 
gegen auch durch viele andre Reduktionsmittel hervorgerufen wird. 

Yylios. 


