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R e  f e r a t e. 

Allgemeine und Physikallsche Chemie. 
Verdarnpfhngswhme der wasserfbien Sohwefele&ure von 

B e r t h e l o t  (Bull. 8oc. chim. 85,  545). Siehe diese Benchte XIV, 1279. 
Bildungswarme der Sohwefeloxyde von B e r t h e  1 o t (BdZ. 8oc. 

chim. 85, 545). 
Ueber die Rolle, welohe die Zeit bei der Bildung der Salm 

Bpielt, von Ber the lo t  (Ann. chim. phy8. 2 2 ,  450). Siehe diwe Be- 
richte XIV, 1099. 

Beobsohtungen iiber die Diohtg dee Joddempfee von Ber -  
t he lo t  (Ann. chim. phy8. 2 2 ,  456-459). Siehe d h e  Berichte XIV, 
1198. 

Ueber die Aufl6sung von Chlor in Waseer von Ber the lo t  
(Ann. c h h .  phy8. 22,  459-464). 

Ueber die Damtellung des Chlors von B e r t h e l o t  (Ann. c h h .  
phy8. 22 ,  464-472). Siebe diese Berichte XIII, 1972. 

Einwirknng der Salsszlurs auf die &letallohloride ron A. 
D i t t e  (Ann. chim. phy8. 2 2 ,  551 -566). Siehe d k e  Berdahte XIV, 
504 und 673. 

Einwjrlsung der Saheiiure auf Bleichlorid von A. D i t  t e  (Ann. 
chins. phye. 22 ,  566-574). Siehe diese Berichte XIV, 991. 

Die Refkaktiom8qaivalente von Kohlenstoff, WeaeeratoS 
Saueretoff und Stickstoff in organisohen Verbindungen von J. 
H. G l a d s t o n e  (Royal 800. 31, 327-330). Bei Zugrundelegung der 
auf die P r a u n  hofer’sche Linie A bezogenen Brechungeexponenten 
leitet G lads tone  aue friiheren Beobachtungen organischer Substanzen 
(1869, 1870, 1877) folgende Werthe f i r  die Refraktioneiiquivalente 

P --- der Elemente ab: 

Siehe d h e  Berichte XIV, 1277. 

Siehe diese Berichte XIII, 1971. 

P A - 1  
d 
K oh1 eu e toff hat drei Refraktionsaquivalente: 5.0-6.0-8.8, je  

nach der Art, in welcber die Atome verbundeu siod. - Der Werth 
5.0 tritt in Verbindungen mit 1 Atom Kohlenstoff auf, wenn 
deeseu Valenzen durch andcre Elemente gesiittigt sind ; er scbeint 
auch etwas kleiner werden zu khnen.  Derselbe Werth zeigt sich 
in den Verbindungen, deren Kohlenstoffatome durch eine oder cwei 
Valemen miteinander vereinigt siod, wie es bei der Mebrzahl der 
organischen Substanzen der Fall ist. - Das Refraktioneiiquivalent 6.0 
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erscheint, wenn ein Kohlenstoffatom durch 3 Anziehungseinheiten mit 
andern Kohlenstoffatomen verbunden ist. Es ergieht sich dies aus 
den Refraktionsaquivalenten des Benzols C, H, (43.7) und Styrols 
C, H, (57.8) unter der Annahme, dass das  Refraktionsiiquivalent des 
Wasserbtoffs 1.3 betragt. - Wenn endlich 1 Atom Kohlenstoff mit 
vier andern Kohlenstoffatomen vereinigt ist, so nimmt ein solchee 
einen betrachtlich hiiheren Werth an. Ziebt man z. B. von dem ge- 
fundenen Refraktionsaquivalent des Pyrens C,, H I ,  = 126.1 zu- 
nachst den Betrag von 10 Atomen Wasseretoff = 10 x 1.3 ab, so 
hinterbleibt die Zahl 113.1 fiir die 16 Atome Kohlenstoff. Von dieaen 
sind 10 mit dreifacher Bindung, also dem Refraktionsaquivalent 6.0 
vorhanden, und 6 mit vierfacher. Fur jedes dieeer letztern berechnet 
sich der Werth 8.8. Naphtol C, ,, H, 0 (79.5) giebt, wenn 0 = 2.9 
gesetzt wird, die Zahl 9.1 fiir die vierfach verbundenen Kohlenstoff- 
atome. 

W a s s e r s  t o f f  zeigt stets das  Refraktionsaquivalent 1.3. 
S s u e r s t o f f  besitzt, wie B r t i h l  zuerst nachgewiesen hat, zwei 

verecbiedene Refraktionsiiquivalente, namlich 3.35, wenn er  mit 2 Va- 
lenzen an ein Kohlenstoffatom gebunden ist, und 2.76 im Hydroxyl 
oder bei der Bindnng a n  2 andere Atome. Indessen ergiebt sich aus 
Wasser (5.9) die Zahl 3.3, und aus Methylalkohol (13.1), Aethyl- 
alkohol (20.8), Aethylenalkohol (23.7) und Glycerin (33.9) der Werth 
2.9 bis 3.0. 

S t i c k s t o f f  hat zwei Refraktionsaqtiivalente, welche ungefahr 4.1 
und 5.1 betragen. Das erste leitet sich aus dem Cyan und den Cyan- 
metallen a b ,  es scheint auch in organischen Cyaniden nnd Nitrilen 
aufzutreten. Der hiihere Wcrth 5.1 folgt aus den Beobachtungen a n  
organischen Basen und Amiden, wie Diiithylamin (39.4), Triiithyl- 
amin (54.6) und Formamid (17.4). Aus den Nitrosubstitntionspro- 
dukten ergeben sich keine iibereinstimmenden Zahlen fiir das  Re- 
fraktionsiiquivalent des Stickstoffs. (Vergl. die vie1 ausfiibrlicheren 
Untersuchungen von B r i i h l  diese BericAte XII, 2135; XIII, 1119, 

Ueber die Verbrennunge- und Bildungswtlrme der wich- 
tigsten Kohlenwaesersto~erbindungea von B e r t h  e 1 o t ( B d .  8oc. 
chim. XXXV, 422). . Die Mittheilung enthiilt eine Zusarnmerstellung 
der ersten Messungen mit der calorimetrischen Bombe, welche meist 
im vergangenen Jahre  schon in einzelnen Artikeln (Compt. rand. 90, 
1240; 91, 139, 188 (Beschreibung des Apparates), 256) pnblicirt sind. 
Wir theilen im Folgenden die angegebenen VerbrennungswPrmen ond 
Bildongswarmen mit. Dieselben sind auf constanten Druck reducirt 
und beziehen sich auf den Gaseustand der  betreffenden Verbindungen. 
Bei den Cblorverbindongen entstand durch die Verbrenonng Cblor- 

1520.) Lmdolt. 
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Chlor . . 
Brom . . 
Jod . . . 

waeserstoff, bei den Brom- und Jodoerbindungen freies, gaBf6rmiges 
Brom ader.festea Jod (vergl. dies8 Berichte XIV, 1100). 

Vbrbrennungswtirme Bildoegswllrme 
(C als Diamant) der gasfdrmigen Verbindaog 

S p e c i f i s c h e  Wllrme 
der Volom- 1 einheit beiden specifischen ~-- _, ~ - - -  

Druck 1 Volnm I Volnm 

1.323 0.1155 0.083731 0.2139 

1.293 0.05504 0.04257 0.2358 

1.294 0.03489 I 0.02697 0.2350 

der Gcwichtseinheit Verhllpiaa der 

WUrmen bei constantem 

Wasserstoff . . . Ha 
Kohlenoxyd . . . CO 
Sumpfgaa. . . . CH, 
Dimethyl . . . . C 2 H ,  
Acetylen . , . . C, H, 

Propylwasserstoff . C, H, 
Allylen . . . . C,H, 

Dipropargyl . . . C6H6 
Chlormethyl . . . CH, CI 
Brommethyl. . . CH,Br 
Jodmethyl . . . CH,J  
Methylllther . . . C 2 H 6 0  
Trimethylamin . . N(CH,), 

Bromiithyl . . . C,H,Br 
Jodlihyl.  . . . C , H , J  
Aethylamin . . . NH,(C,Hs) 
Schwefelkohlenstoff CSa 
Cyan . . . . . CaN, 
Cpanwasserstoff . CN R 

Propylen . . . . c.3 H6 

Benzol . . . . c6 H6 

Chloriithyl . . . CaH5C1 

69.2 Cal. 
68.3 - 
213.5 - 
389.3 - 
315.7 - 
507.3 - 
553.5 - 
466.5 - 
776.0 - 
583.6 - 
156.5 - 
180.4 - 
188.7 - 
344.2 - 
592.0 - 
309.5 - 
329.5 - - -  
409.5 - 
253.3 - 
261.8 - 
159.3 - 

- 
f 25.7 
f 18.5 
f 5.7 
- 61.1 
- 18.3 
4- 4.5 
- 46.5 
- 18.2 
- 82.8 
f 28.5 
f 17.1 
i- 14.2 
+ 50.8 
- 9.5 
f 38.5 
+ 31.0 
4 22.8 
i- 19.8 - 21.1 
- 74.5 
- 30.2 

Horstmano. 



Diem Reeultate eind mit R e g n a u l t ,  welcher fiir Chlor uad Brom 
die epecifische Wiirme im Gaseustand auf direktem Wege bestimmt 
hat, im Eioklang. Ee wird dadurch beatatigt, dass die drei unter- 
sucbten Gaee eich binsichtlich ihrer specifiscben Wiirme andere ver- 
halten ale andere zweiatomige Gaee und ea folgt darrrus, b s  in den 
Molekiilen dereelben die Atome andere mit einander in Wecheel- 
wirkung etehen miissen, als e. B. in Sauerstoff oder Eohlenoxyd u. 8. w. 

Themoohemisohe Untersuohungen von c. vo n Than (Ann. 
Phye. (%em. XIII, 84). Verfasser bat seine friiheren Vereuche 
( d h e  BaP.ichte X a ,  947) fortgesetzt, die darauf gerichtet sind, 
mit Hiilfe dee B u nsen’ecben Eiscalorimetere einige der wichtigeten 
Fundamentalwerthe der Calorimetrie miiglichet g e n a u  zu meeeen. 
Die vorliegende Abhandlung beachreibt haupts&chlicb eine Reibe von 
Verbeeserungen der Methodr. Die ungefiibrten Meeeungen erstrecken 
eich ausschlieaslich auf die Wiirmeentwicklung bei der Verbrennung 
von reinem Knallgas im gescb loseenen  Raume. Ea fand sicb, 
dase die Wtirmemenge, welche unter eolchen Umetanden durch die 
Bildung vou einem Molekulargewicht Waseer entwickelt wird , im 
Mittel mehrerer gut etimmender Veraucbe 838.550 Gewichteeinheiten Eis 
en echmelzen vermag. Bei der Verbrennung nnter conitantem Druck, 
f6r welche die gewijbnlich angegebenen Zahlen gelten, kommt hierzu 
noch die durcb die Arbeit dea iiueseren Drucke ereeugte Wlrme, 
welche nach v o n  Tbau’s  Berechnung 17.028 Gewichteeinbeiten Eis 
zu schmelzen hinreicht. Die Verbrennungswlirme bei constantem 
Druck bei 00 miisete nach obiger Zabl in der gewlihlten Einbeit 
855.578 sein. - Die Umrechnung dieeer Zahlen in die gewtihnliche 
Einheit bringt eine Unaicherheit herein, weil Bber die wabre ape- 
cifieche WZirme des Waseers bekanntlich noch Zweifel herrschen. 
Setet man mit dcm Verfasser die m i t t l e r e  specifische Wtirme dee 
Waaaers ewieobeo Oo und 1000 gleich 1 ,  und die latente Scbmelz- 
wgrme dea Wassere pro Gewichtseinheit gleich 0.07986 Cal., 80 er- 
halt man Bite obigen Zahlen: 

Verbrenoringswarme bei constantem Volum 66.967 Cal. 

Horstmana 

Druck 18.326 - *) 
Horslmann. 

--- 
I )  Urn die Verbrennungswlrme bei constantem Drnck zu erhalten, addirt Ver- 

fwer  zu dem bei constantern Volum gefnndenen Werthe die aus der Arbeit des 
lusaeren Drncks (durch Einstriimen der atmosphlrischen Luft in  den durch die 

P V  
Verbrennung entstandenen leeren Baum) erzeugte Wlrmemenge - , and awser- 

A 
dem npch die sogenannte latente Wkme des gebildeten Wasserdampfes. Da letztere 
ebenfalls nur von der Arbeit des iussern Drucks berrltbrt, so ist eie wohl schon in 
der ersten Correction inbegriKen und es scheint deol Ref ,  als ob dadurch die Ver- 
brennungswlrrne bei conskintern Druck urn 6.914 Eiskalorien zu hoch berechnet aei. 



Chdeohe AffWtM&eut-n, IV. AMnand4ung foe W. 
Oetwa ld  ( J a m .  pr. C k .  88, 517; vergl! iibkr d k  friiberesa 
Abhmdltmgen d+88 Berdchte XIV, 670). Verfasaer hat jeltt aoe f i ib  
lich untemuch, wclchen Einflaee T e m p e r a t u r  und Verd i inaung  
auf das h i &  Oleiehgewicht auaiiben, welchee sich bei Ber Ein- 
wirkmg van Chbwaaeemtoffelure, SaIpetereliure und Schwefetsliure 
auf die Ourlate von Calcium und Zink herstellt. Er findet, dam aus- 
nahmatoa durch Erhohung der Temperatur die Menge dee zereetzten 
Oxalatee zunimmt und zwar f i r  aHe Combinationen der genannten 
Stoffe und fiir die Concentrationen eiemlich in demselben Maese. - 
Der. EiofLuse der Verdiinnang erweist sich manniahfaltiger. Bei den 
stirheren der angewandten Concentrationen (1 Grammaquivdent in 
0.2 bis 1 Liter) andert eich meiet die Menge des zersetzten Omlatea 
stark, aber in merechiedener Weiee bei den verschiedenen Combi- 
nationen. Dieselbe n i m m t  a b  am stiirksten bei C h l o r w a ~ m t o f f ~  
-Zinkoxalat , schwlicher bei Salpetereiiure- Calciumoxalat und Chlor- 
wasseretoffsaure-Calciumoxalat, bei leteterer Combination jedoob nur 
bei niedrigeren Temperstaren; sie nimmt dagegen zu bei Salpeter- 
saure - Zinkoxalat uad in hiiheren Temperaturen bei Chlorwasserstoff- 
eLure-Calciumoxalat. Am einfachsten erecheint der Einfluea der Ver- 
diinnung bei der Einwirkung der Schwefelsaare auf beide Oxalate, 
wo m a n  wegen der moglichen Bilduog eaurer Salze am ersten Core- 
plicationen 49itte emarten konnen. Die Wirkung nimmt hier sebr 
nahe gleicbmiiasig zu mit. abnehmender Concentration fiir alle uo te r  
suchten Verdiinnungan. - Bei den geringeren Concentrationen ver- 
halten sicli die verschiedenen Combinationen einander Hhnlicher. Es 
scheint ah ob bei allen eich achliemlich eine langeame Z u n a h m e  
der Wirkung mit abnebwrnder Verdiinnuog sinstelle. - Im Qantetr 
ist demnach der Einfluae der Verd6nnuq-j ciemlich oerwickelt Oad sor 
Erklaruog demelbea glaubt Br. O s t w a l d  mindestene eine doppelts 
Wirkeamkeit dee Wassere herbeiziehen au miieaenr eine A b d ~ r i i c h o n g  
der Wirkungefgbigkeit der SHuren in Folge dcr Hydratbildung, und 
eine cersetzende Wirkung des Waesere selbat osf die Oxdate. - IMe 
ron H m 0 s tw a1 d beabeichtigte Anwendung derartiger Versuche cur 
Beetimmung der relative0 Affinitlt der verechiedenen SIuren mit HiiIfe 
dee Guldberg-Waage'achen Gesetzes wird durch die gefuodenen 
complicirten Verhffltniaee zweifelhaft. Die Berechnung ergiebt dae 
AffldtStaverhHhnisa mit Temperatur und Verdiinnong stark verbder- 
lich. ffr. O s t w a l d  glaubt aber aue einem Vergleich mit seinen 
friiheren vdumchemischen Versuchen (dime Bm'chte XI, 148) rind 
J. T h o m  Be P'B thermochemiechen Bestimmungen (Pogg. Ann. 148, 
505) dew Scblose xiehen zu diirfen, dam man bei geniigend stllrkea 

Beriobte d. D. cham. Gesellechaft. Jahrg. XIV. 100 



Verdiinnungen auf dem eingeschlagenen Wege zu dem wahren con 
stanten Werthe der Affinitatsverhiiltnisse gelangen kann. 

Horstmaun. 

Unterauohungen iiber den Sohwefelstiokatoff von B e r t he  1 o t 
und Viei l le  (Compt. rend. 92, 1307). Der kryatallisirte Schwefelstickstoff 
hat das specifbche Gewicht 2.22 bei 15O. Er explodirt durch Stoss 
oder beim Erhitzen gegen 207O, indem er sich glatt in Stickstoff und 
Schwefel zersetzt, wenn kein Sauerstoff zugegen ist. Dabei werden 
f i r  N S  = 46 g 32.2 Cal. frei. Bei der Bilclung der Substanz aus den 
Elementen muss also die gleiche Wiirmemenge g e  b nnd e n werden. 
Die Explosivkraft ist bei einer Ladungsdichtigkeit von 0.2 nahezn 

Ueber Natrium- und Baryumcyaniir vou J o a u u i s  (Compt. 
rend. 92, 1338). Verfasser hat die L6sungswHrme der Cyaniire von 
Natriurn und Barium in wasserfreiem urid wasserbaltigem Zusbnde ge- 
meesen. Die Darstellung der untereuchten Verbindungen wird beschrieben. 
Es fand sich die Losungswarrne in 100 H ,  0 bei S o  fir NaCy - 0.50Cal., 
fiir NaCy, &H,O-l,OlCal.,fiir NaCy, 2H,O-4,41. Das erste Hydrat, 
welches pus wiissrigem Alkohol, welchem Wasser durch Ralk langsam 
entzogen wurde, auekrystallistirte, bildet sich somit unter klei  n e r e r  
Warmeentwickelung als dnr, hohere Hydrat, bezogen auf gleiche 
Wassermenge. - Perner fand eicb die LBsungswarme in 200 H,O 
bei 6 O  fiir RaCy, + 1.78, fur BaCy,, H a 0  - 2.10 und fiir BaCy,, 
2 Ha 0 - 5.76 Cal. - Ausserdem wurde noch bestimmt die Neutra- 
lisationswarme 

gleich derjenigen des Knallquecksilbers. Horst1caun. 

(BaOaq, 2 CyHaq) 5: 3.17 Cal. Horstmauu. 

Ueber Volumthderungen einiger Metalle beim Sohmelzen 
von F. N i e s  und A. Winke lmanu  (Pogg. Ann. N. F. XIII, 73-83), 
Die Verauche wurden angeetellt, indem eine grassere Mengc: des be- 
treffenden Metalles, 6 - 10 kg, in einem passenden Gefiiuse einge- 
schmolzen, hierauf ein Theil ausgeuchopft, zum Erstarren gebracht uud 
wieder in daa Metallbad eingetrageri und untergetaucht wurde. Wenn 
das Metallstiick hierauf sich wieder zur Oberflllche der E’liissigkeit 
oder mit einzelnen Theilen dariiber hinaushob, so galt dieses sls 
Beweis, dass das Metall beini Schmelzen sein Volum verringere. Ein 
Versuch dieser Art wird von den Verfassern ale Fundamentalverauch 
bezeichnet. Passend erscheinende Voreicbt war beobachtet, dass das 
eingetauchte Stiick in seiner ganzen Masse die Temperatur des Metall- 
bades angenornmen hatte, sowie auch, daes die Temperatur des Metall- 
bades aelbst in den verschiedenen Stellen nahezu gleich war. - 
Zin u. Der Schmelzpunkt desselben wurde bei 226.50 C. gefunden. 
E.j zeigte eehr deutlich die Erscheinung des Wiederauftauchens und 
Schwimmens. Das Verhaltniss der Dichten des festen und fliissi- 
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gen Metalles, - wurde bestimmt und zwischen 1.00697 und 
8 '  

1.007 gcfunden. Das specifische Gewicht dee geschmolzenen Zinns ist 
sonach nm nahezo 0.7 pCt. grosser als das des festen von gleicher 
Temperatur. - Blei. Die mit diesem Metalle angestellten 
Versuche ergaben aus Griinden , welche ausfiihrlich oriirtert 
werden, kein klares Resultat; doch glaubeu die Verfwser annehmen 
zu diirfen, dass das feste Metall specifisch leichter, als Biisaiges von 
gleicher Temperatur sei. - Zink  im fliissigen Zustande ist gleichfalls 
schwerer als festes von gleicher Temperatur, doch wird auch bier die 
Erscheinung weniger deutlich als beim Zinn, theils weil das Metall 
in der Nahe des Schrnelzpunktes so briicbig w i d ,  dass eingetragene 
grossere Stiicke zerbrackeln , theils weil der Dichtenunterschied des 

S festen und fliissigen Zinks sehr klein ist; der Werth - fiir Zink ist 

nach der rusgefiihrten Bestimmung griisser ale 1.00180 und kleiner 
ale 1.00235. - W i s m u t  war schon lange bekannt als Korper, wel- 

S cher beim Erstarren sich ausdehnt. Das Verhiiltniss - wurde griisser 

ale 1.0310 und kleiner als 1.0497 ermittelt. - Cadmium wird beim 
Uehergange aus dem festen in den fliisaigeo Zustand zuorst breiartig, 
so dass eiu Glasstab darin aufrecht festgehalten wird; bei haherer 
Temperatur wird es diinnfliissig. Dieses Verhalten bereitete dem Ver- 
suche Schwierigkeiten, so dass die Erscheinungen nicht in  erforderlicher 
Klarheit zu Tsge traten ; doch beobachteten die Verfasser, dass ein 
eingetauchtes Stiick Cadmium Auftrieb erleide , und glauben sonach 
auch dns Cadmium nnter die beim Eratarren sich ausdehnenden Kiir- 
per stellen zu diirfen. Das specifische Gewicht wurde bei 11.5O C. 
= 8.539, der Schmelzpunkt - crlorimetrisch mittels einer Kugel von 
Kupfer unter Annahme der specifischen WBrme 0.094 fur Kupfer und 
0.057 fiir anhiingeodes Cadmium - in zwei Versuchen bei 3260 C. 
und 3070 C. gefunden. - Kugeln aus An  t imon  steigen in fliissigem 
Anthone nach jedesmaligem Untertauchen in die Hohe. Auch Anti- 
monkugeln, welche einen Eisenkern enthielten und mit demselben dse 
specifische Gewicht 6.81 besassen, wiihrend fiir das benutxte Antimoo- 
metall bei 150 C. dae spccifische Gewioht 6.750 gefandsn worden war, 
stiegen nach dem Untertauchen im Antimonbade wieder auf. - Die 
V~rfoeeer fanden in einer Fabrik Gelegeiiheit, auch E i s e n ,  dessen 
Verbwlten bereits zu vielfacher Diskuseion Anlass gegeben hatte, mwie 
K u p f e r  dem Fundamentalversuche zu unterwerfen. Beid8 Metalle er 
wiesea ..sicb im festen Zustande specifisoh leichter ale im assigen. 
Vop beiden Metallen war dieses dem Fabrikpersonal bekannt gewesen. 
- Die Verfwwr getmn bei jedem Versuche die einschltigiige Literatur 

8 

8 

mit kuraer Besprechung. Belierlel. 

loo* ~- 
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Anorganische Chemie. 
Ueber die Ursaohen des Leuchtendwerdens der Flamme 

des Bunsen'schen Brenners in Folge des Erhitxens der Brenner- 
rijhre von R. Blochmann  (Ann. 207, 167-193). Die Thatsache, 
dass sowohl durch Luft wie durch indifferente Gase entleuchtete Gas- 
flammen sofort leuchtend werden, wenn man das Gasgemisch vorher 
durch eine gliihende Riihre leitet, welche sowohl von W i b e l  (dime Be- 
rickte VIII, 226) wie namentlich von H e u m a n n  (dieeeBm'cAte VIII, 745) 
Gegenstand eingchender Untersucbungen gewesen ist, hat Verfasserdurch 
quantitative Versuche klar zu stellen gesucht. Zuniichst macht Verfasser 
darauf aufinerksam, dass die von W i b e l  angegebene Ursache der 
Entleuchtung, Abkiihlang der Flamme durch die Beimischung fremden 
Gases, nicht stichhaltig sein kann, weil die durch Luftbeimischung 
entleuchtete Flamme der B on s e  n 'schen Lampe erwiesenermassen 
heisser ist als die leachtende Flamme. Daher sei vor Allem ausein- 
ander zu halten die durch Luft von der durch indifferente Gase ent- 
leuchteten Flamme. Nur die durch Luft entleuchtete Flamme hat 
Verfasser untersucht und gefanden, dam 1) die Mischung von Luft 
und Leuchtgas eino audere wird, wenn man daa Gasgemisch 'durch 
eine gliihende Riihre streichen liisst; (wahrend niimlich das son ihm 
untersuchte Gas (in Konigsberg) eben nicht leuchtend wurde, wenn 
die Zugliieher der Bunsen'schen Lampe SO weit geoffuet waren, 
dass auf 38.7 pCt. Gas 61.3 pCt. Luft kamen, bestand bei g l e i c h e r  
S t e l l u n g  d e r  Zng loche r  das Gasgemisch aus ca. 70 pCt. Gas 
and 30 pCt. Luft wenn das Brennerrohr erhitzt wurde); dass 
2) natiirlich innerbalb der gliihenden Rohro eine partielle Verbrennung 
dea Gases durch den Luftsauerstoff eiutritt und daher das nun aus- 
stromende Gas beim Anziinden mit Leuchtaamme brennt, weil dae 
ihm beigemischte indifferente Gas nicht hinreicht, urn die Leuchtkraft 
der Flamme aufzuheben. Zudem fand Verfasser, dam namentlich der 
Wasserstoff des Leuchtgaaes bei der partiellen Verbrennung oxydirt 
wird, in  geringerem Masse die Kohlenwasserstoffe und daher eine 
grossere Menge indifferenten Gases erforderlich wgire, urn die mit 
griiseerer Leuchtkraft breunende Flarnme zo entleuchten. 

Notix uber das Auftreten von salpetriger Same beim Ver- 
dampfen von Wasser von R. W a r i n g t o n  (Chm. SOC. 1881, I, 229). 
Wasser, welcbes der Luft ausgesetzt ist, absorbirt aus dieser meist 
schon binnen weniger Stunden nachweisbare Mengen von salpetrigef 
SPure. Mittels der von G r i e s s  (dime Berichte XII, 427) angege- 
benen Reaktion - Ansauern mit Schwefelsiiure oder Salzsaure und 
Znsatz von etwas Sulfanilsaure- und N~phtylaminliisong - liisst sich 
1 Theil Stickstoff als salpetrige Saure noch in tausend Millionen- 

Pinner. 

Theilen Wasser nachweisen. Schottm. 



Ueber ein Bleikupfervanadat von Lsurium von F. P i s a n i  
(Compt rend. 92, 1292). Verfasser hat unter den im Laurium ror- 
kommenden Mineralien ein in krystallinischen Erusten auf Quarz auf- 
sitzendes griinschwarzes Mineral aufgefunden, dessen Zusammensetzang 
war: VdSO, = 25.53 pCt., PbO = 50.75 pCt., CUO = 18.40 pCt., 
CaO = 1.53 pCt., Ha 0 = 4.25 pCt. Da das Mineral mechanisch nicht 
vom Quarz zu trennen war, sondern durch Aufliisen des Gemenges 
in verdiinnter Salpetersiiure analysirt werden musste, so glaubt Ver- 
fasser bei Berecbnuog der Zusammensetzung den Kalk ond das Wasser 
als von der Gangart herriihrend vernachliissigen zu konnen. Als- 
d a m  wiirde es etwa (PbO.  CuO), . VdaO, wie Eusynchit oder Tri- 

Ueber Silicomolybdate von F. P a r m o n t i e r  (Cmpt.  rend. 92, 
1234). Wie mit den Phosphaten und Arseniaten geben die molybdiin- 
sauren Alkalisalze mit den kieselsauren Alkalien bei Gegenwart freier 
Salpetersgure gelbe Niederachlage, die in Sauren leichter liislich sind. 
Verfasser, welcher diese Verbindungen eingehend untersuchen will, 
giebt vorliiufig au, dass ihre allgemeine Formel 2 R, 0 Si 0913  MOO, 

Ueber die Yenge der in der Luft enthaltenen Kohlens%ure 
von A. Miintz ond E. Aub in  (Compt. rend. 92, 1229). Verfasser 
haben nach ihrer friiher beschriebenen Methode eine grosse Anzahl 
von Bestimmungen des Eohlensluregehaltes der Luft ausgefiihrt und 
zwar auf zwei Stationen, i n  Paris und auf dem Lande, fern von jedem 
Fabrikschornetein. I n  Paris schwankt der Eohleusauregehalt zwiechen 
0.0288 und 0.0422 Vol. pCt. und zwar ist die Menge der Kohleneiiure 
im grijssten bei bedecktem und ruhigem, am kleinsten bei klarem und 
windigem Wetter und dann ungefahr ebenso gross wie auf dem 
Lande. Dort ist der Kohlensi?uregehalt am Tage im Mittel 0.0285 
(0.0270-0.0299), in der Nacht 0.03 Vol. pCt. In normaler Luft 
wechselt demuacb der Kohlensauregebalt nur inserhalb enger Grenzen, 
wie dies R e i s e t  fiir die Luft am Meeresstrande nachgewiesen hat. 

tochorit zusammengeeetzt eein. Pioner. 

+ n H a O  ist. Pinner. 

Pinner. 

Ueber die Wirkung von salpetrigssurem Kali auf Chlor- 
ammonium von D. T o m m a s i  (Chem. .News 43, 241). Whhrend die 
beiden SaEze sich beim Erwlirmen ihrer Liisungen miteinander allge- 
ma& unter Entwickelung von Stickstoff zersetzen, so zerffillt eine 
mckne Mischang beider beim Erhitzen unter Feoererscheinung und 
Explosion. D&s gkiche findet statt, wenn man statt des Salmialrs 

' U&er die Constitution des Ultramarin von H. E n d e m a n n  
fAm&E.Chem:Ji3oc. 1880, 381-387). Fir die bekannten Ultramariu- 
k8+p&''#eA?&tf Formeln gegebeu , wclche auf eine angenommene 

s&wefelsoul.es Ammoniak verwendet. Hylius. 

Vietwefihigkeit des Alominiums gegriindet sind. Yglins. 
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Ueber die Dissociation der Ammoniaksalze bei gewahnlicher 
Temperatur von D. T o m m a s i  (L‘Orosi 1881, 73-78, 109-116, 
145-152). T o m  m a s i  digerirte bei gewiihnlicher Temperatur kohlen- 
sauren Baryt mit Liisungen von Ammoniumchlorid , wodurch Baryum 
in Liisung ging, welches bestimnit wurde. Die in Liisung gehende 
Menge Baryum erreichte in  24 Stunden ein Maximum, welches bei 
IPnger dauernder Digestion nicht mehr iiberschritten wurde. Tempe- 
raturdifferenzen von 12 bis 2G0 schon reigten sich ron  sebr grossem 
Einfluss auf diese Zersetzung, indem bei hiiherer Temperatur mehr Car- 
bonat zersetzt wurde. Bei gleicher Concentration der Chlorammonium- 
1Bsung wurde um so mehr Baryumcarbonat zereetzt, j e  grosser die 
Menge der  Chlorammoniumliisung war;  mit steigender Concentration 
der L6sung des Chlorammoniums bei gleicher Fliissigkcitsmenge steigt 
auch die Menge des gebildeten Chlorbaryurus. Der  Grad der Zer- 
setzung ist also wesentlich abhlngig vom Verhlltniss zwiscben Baryum- 
carbonst nnd Chlorammonium. Durch Amrnoiiiakznaatz zur Chlor- 
ammoniumliisung wird die Auflosung von Baryumcarbonat erschwert 
und endlich verhindert. - Die Fiihigkeit der Chlorammoniumlijsung, 
Baryumcarbonat zu zersetzen, wird dadurch erklIrt, dass erstere einen 
Theil der Salzsaure uud des Ammoniaks im unverbundeneo Zustande 

Ueber d m  Perhalten fein vertheilten Eisens gegen Stickstoff 
ron I r a  R e m s e n  (Americ. Chem. Journ. 3 ,  134-138). Die Zuver- 
lamigkeit der L a s s a i g n e ’ s c h e n  Rt-aktion auf Stickstoff auch bei 
Gegenwart von Schwefel wird gegen 0. J a c o b s e n  (diese Berichte 
XII, 2316) aufrecht erhalten, dagegen die von J a c o b  s e n  empfohlene 
Ablnderuog : Mischen der Stickstoff’ und Schwefel enthaltenden Sub- 
stanz mit dem 4--5fachen Volum Eisenpolver ale triigerisch ver- 
worfen. Verfasser hat  niimlich bei Anwendung ron  Eisen, welches 
durch Wasserstoff reducirt war, auch bei stickstofffreien Kiirpern wie bei 
sorgfaltig gereinigtem weinsaurem Kalinatron oder bei Zucker der 
mehrmals aus Alkohol krystallisirt war ,  deutlich das  Auftreten von 
Berliner Blau beobachtet. I n  einer Rabre PUS schwer schmelzbarem 
Glase wurde daa bweinsaure Ralinatron mit Eiseopuher  und Natrium 
unter Durchleiten von trockenem Wasseratoffgas gelinde erwarmt urn 
Wasser auszutreiben, sodann ein langsamer Strom Stickstoff durchge- 
fiihrt und zugleich die Temperatur bis zur Gliibhitze gesteigert. h’ach- 
dem man dieses e twa 10 Minuten hatte andauern und aodann die 
Rijhre abkiiblen lassen, gab die Schmelze, in  iiblicber Weise behan- 
delt , einen sehr reichlichen Xederschlag ron Berliner Blau. Die 
Fahigkeit des Eisens beim Schmelzen mit einem kohlenstoffhaltigen 
Kiirper und einem Alkalimetall Stickstoff zu absorbiren oder vielmehr 
die Bildnng eines Cyanides zu vermittelo, ist an einen besonders 
aktiven Zustand gebunden, denn dasselbe Eisenpulver, welches nach 

enthiilt. Mglius. 
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d e r i  Reduktion mit Wasserstoff die Stickstoffreaktion gegeben hatte, 
rersagte dieselhe, wenn ea kurze Zeit der Luft ausgesetzt gewesen 
war. Ebensowenig trat die Reaktion ein bei einem Priiparate, welches 

Experimentelle Grundlagen zur Theorie der Amalgamation 
von C. R a m n i e l s b e r g  (Berl. Acad. Ber. 1881, 79-100). Verfasser 
hat die bisherigen Arbeiten iiber die Einwirkung der Hupferchloride 
auf Silbermineralien einer Rerision onterworfen , wegen deren znhl- 
reicben Details aof das  Original rerwiesen werden moss. 

mehrere Jabre  in der Sammlung gestanden hatte. Brhertel. 

Bcbertel. 

Organische Chemie. 
Ueber die Einwirkung von Natrium auf Chinolin von C. G. 

W i l l i a m s  (Royal SOC. 31, 536-541). Siehe diese Berichte XIV, 1110. 
Ueber die Einwirkung des Chloroforms auf die Kaliumver- 

bindung des Pyrrols ron 0. L. C i a m i c i a n  und M. D e n n a t e d t  
(Gazz. ch,im. 1881, 224-226). 

Ueber einige Verbindungen der Pyrrolreihe von G. L. C i a -  
m i c i a n  (Gazz. chim. 1881, 226). 

Zur Constitution der Sulfhydanto'ine und Sulfurethane TOU 

C. L i e b e r m a n n  (Ann. 207, 121-167). Die vom Verfasser in  
diesen Berichten (XII, 1588; XIII, 276, 682, 1575) mitgetheilten Unter- 
suchungen Rind in eine gr8ssere Abhsndlung zusarnmengefaast. 

Siehe diese Berichte XIV, 1153. 

Siehc diese Berichte XIV, 1053. 

Pinner. 
Ueber Diphenylbasen ron  G .  S c h u l t z  (Ann. 207, 311-368). 

Der  weaentliche Inhalt der vier Abhandlungen, von denen die erste 
hauptsachlich einen geschichtlichen Ueberblick enthalt, die eweite mit 
H. S e h m i d t gemeinschaftlich publicirte vom Henzidin", die dritte 
mit H. S c h m i d t  und H. Strasser  gemeinschaftlich mitgetheilte vom 
,,Diphenylin" handelt, die vierte eine Zusammenetellung der i n  ihrer 
Constitution erkannten Diphenylderivate bildet, ist von dem Verfasser 

Ueber das Verhalten der Cinchomerona%ure beim Sohmeleen 
von S. H o o g e w e r f f  und W. A. v a n  D o r p  (Ann. 207, 219-228). 
Die von den Verfassern in diesen Berichten (XIII, 61) kurz bescbriebenen 
durch lgngeres Schmelzen der Cinchomeronahre C, H, NO, unter 
Hoblenaiiureahspaltung entstehenden Pyridincarbonsauren, 7-Pyridin- 
carbonsiiure (= Pyrocincbomeronsiiure) und Nicotinsaure, sind aus- 
fihrlicher beschrieben worden. Zu erwahnen wiire nur  noch, dasa 
das  Platinsale der y-Pyridincarbonsaure nicht in asymmetrischen (vergl. 
W e i a e l  und H e r e i g ,  Monatd.. f. Chem. I ,  I), sondern in  mono- 

in diesen Berichten verBffentlicht worden. Pinner. 

symmetriscben Krystallen nnschiesst. Plnner. 
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Ueber dae optieohe Drehungavermiigen der Aepfelsllure und 
ihrer Salse von 0. H. S e h n e i d e r  (Ann. 207, 257-287). Die 
Hauptresultate der ausfiihrlichen Abhandlung , welche sich iiber die 
neutralen und sauren tipfelsauren Salze des Kaliums, Natriums, 
Lithiurns und Ammoniums erstreclrt, eind vom Verfasser in dieeen 

Ueber die Constitution der Phosphonium- und Arsonium- 
verbindungen von A. Michae l i s  und A. L i n k  (Ann. 207, 193-219). 
Nach der von V. M eye r fiir substituirte Ammoniumsalze befolgten 
Methode haben die Verfasser durch Vergleichung der aus Diphenyl- 
iithylarsin und Jodmethyl, sowie aus Diphenylmethylarsin und Jod- 
&thy1 entstehenden Diphenylmethylathplarsoniumjodide und der ge- 
fundenen Identitat beider die Fiinfwerthigkeit des Arsene und in ana- 
loger Weise die Fiinfwerthigkeit des Phosphors zu erweisen gesucht. 
Das aus Diphenylarsenchloriir und Zinkiithyl dargestellte Diphenyl- 
iithylarsin (es siedet bei 320°) verbindet sich leicht mit Jodmethyl eu 
Dipheny l i i thy lmethy larson iumjodid  (C, H J 2 .  C, H, . CH3J,  
welches aus schwacb alkalischer Lijsung in farblosen rhombischen 
Blattern krystallisirt, bei 170° schmilzt, bei 1 5 O  in 11 Theilen, bei 
190 in 79 Theilen, bei 1000 in 1.3 Theilen Wasser sich lijst, intensiv 
bitter schmeckt, beim Erhitzen im Kohlensaurestrom in Jodathyl und 
Diphenylmethylarsin sich spaltet und durch feuchtes Silberoxyd in das 
intensiv bitter schmeckende stark alkalische Hydrat tibergefiihrt wird. 
Aus dem Hydrat wurde das P l a t i n d o p p e l s a l z  dargestellt, welches 
in rothen Nadeln krystallisirt, bei 2140 unter Zersetzung schmilzt 
nnd bei 15O in ca. 3060 Theilen Wasser sich lost. In  gleicher Weiae 
wurde aus dem Hydrat das P i  k r a  t gewonnen, welcbes aus Weingeist 
in gelben diinnen Nadeln krystallisirt, bei 950 schmilzt, in hoherer 
Temperatur ohne Verpuffung sich zereetzt und bei 180 in ca. 1330 Th. 
Waeser sich lost. Das Diphenylmethylarsin (eine bei 306 siedende, 
ijlige , stark lichtbrechende Fliissigkeit) vereinigt aich bei Wasserbad- 
temperatur mit Jodathyl zu einem mit dem beschriebenen vollig 
identischen Jodid, aue dem noch das Platindoppelsale und das Pikrat 
dargestellt nnd mit den aus Diphenylathylarsin gewonnenen Salzen 
identiech befunden wurden. 

D i  p h en  y 1 dim e t h y l a r son  i u  m j od id, (C,H,)2 As(CH3), J, bildet 
weisse spiesige, bei 190O schmelzende Krystalle und ist schwer in 
kaltem, sehr leicht i n  heissem Wasser liislich. Das P l a t i  ndoppe l -  
s a l z  bildet in heissem Wasser leicht lijsliche rothgelbe Nadeln und 
scbmilzt unter Zersetzung bei 2190. Monophe n yldime thy1 arsin 
CIH, As(CH3),, duroh Einwirknng von Zinkmethyl auf Phenylarsen- 
chloriir erhalten , siedet bei 200O. P hen yl t r i m e  t b y 1 arso nium - 
j od id  C,H, As(CHJ, J krystallisirt in weissen, in kaltem Wasser 
ziemlich leicht liislicben Nadeln und schmilzt bei 244O. Das P l a t i n -  

Berichten 18, 620 mitgetheilt worden. Pinaer. 
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a a l z  bt ciemlich leicht in  kaltem, a&r leicbt in heibeem Waaser 10s- 
lich and kryetallieirt in rothen, bei 2190 unter Zereetzung echmelzenden 
Lamellen. Ferner wurde Dipbenylphosphorchloriir (dieee Bun'chte 10: 
627) in groeeerer Menge dargeetellt nnd ale eine bei 3&0° eiedende 
Flceeigkeit vom apec. Oewicht 1.2293 bei 150 erbalten. Mit Zink- 
metbpl zueammengebracbt lieferte ee D i p h e n  y l  m e  t h J Ip hoe p h i n  
(C,H,), P C H ,  ale iilige, stark lichtbrechende, bei 284O aiedende 
Fliieeigkeit von durcbdringendem Oeruch uod dem epecifischen O e d c h t  
1.0781 bei 150, leicbt 16elicb in Benzol und Alkohol, unliislich in 
Aether. D i p  b e n y l  d i m et  hyl p h o s p  h on i u m j o d i  d bildet aich unter 
starker Wiirmeentwickelung und kryetallieirt in bei 241 echmelzenden 
Nadeln, die leicht in heieeem Waeeer nnd in Alkobol, nicht in Aether 
eich liieen. Dee P 1 a t  i n ea 1 z kryetallieirt in gelbrothen, in heiseem 
Waeeer leicbt liielicben Nadeln und echmilzt unter Zersetzung bei 
2 No. D i p  h e n y l m  e t hy 1 ii t y l  p h o e p h o n  i u m j o d  i d  entetebt leicht 
und bildet fticberartige RIBtter, die schwer in kaltem, leicbt in heieeem 
Waeser und in Alkohol, nicht i n  Aether l6elich eind nnd bei 181° 
scbmelzen. Daa P l n t i n s a l e  bildet rothgelbe, i q  kaltem Waeeer sebr 
echwer (bei 150 in 4330 Tbeilen) liielicbe Nadeln und schmilzt unter 
Zereetzung bei 2200. Dae P i k r a t  kryetallieirt aus Alkohol in gelben 
Nadeln, ist sehr echwer (bei 190 in circa 1030 Theilen) in kaltem 
Waseer loelich, scbmilzt bei 860 ond eiedet unter Zereetzung bei 
hiiherer Temperatur. D i p h e n y l f i t b y l p h o s p h i n ,  wie die Methyl- 
verbindung erbalten , beeitzt inteneiven Oeruch und eiedet bei 293O. 
Dip b e n y  I d i  Bthy 1 p h  o s p b o  n i u  m j  o d  i d  entateht leicht und kryetalli- 
airt aue Alkohol in farbloeen licbtbestgndigen Eryetallen, die bei 
2040 echmelzen. Dae P l a t i n e a l z  echmilzt unter Zereetzung bei 
2180. D i p  h e n  y l a  t h y Im e t by 1 ph o e p  h o  n i u m  j od  i d ,  aue Jodmetbyl 
und Diphenylatbplphoephin dorgeetellt, ist identiech mit dem aus Jod-  
Pthyl und Dipbenylmethylpboepbin gewonnenen Salz. Anch das 
Platinsalz ond dae Pikrat zeigten dieselbe Kryetallform, dieeelbe 
Liielichkeit und dieeelben Schmelzpunkte wie die auf dem obigen 

Ueber die Einwirkung von U o h o l  auf Quecksilbedmt 
von R. C o w p e r  (Chem. societ. 1881, I, 242). Bei der Daretellnng 
POD Enallqneckeilber haben ecbon S o b r e r o  und S e l m i  (Ann. chepn 
1851) und kurz daranf G e r h a r d t  (ibid.) gelegentlich dae Auftreten 
eines neuen Kiirpera beobachtet. Man e r b a t  denselben regelmiieeig 
bei Einbaltung dea folgenden Verfabrens. Quecksilber wird in eeinem 
zwiilffachen Gewicht Salpetereiiure vom epecifischen Oewicht 1.3 ge- 
liist und die Liieong mehrere Tage etehen gelaeseo, bie eie vdlkommen 
farbloe geworden iet. Dann werden 12 Gewichtetbeile Alkohol ZO- 

gesetzt und das Gemiech entweder erwsrmt oder 1 - 2 Tage eich 
eelbst iiberlaesen. Ee scheiden eich 80 Erystalle aos, die eich an8 

Wege dargeetellten Salze. Pinner. 
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verdiinnter SalpetersLure (1 : 4) umkrystallisiren lassen. Sie sind dae 
Nitrat des zweiwerthigen Radikals (C, H, Hg302)II. Behandelt man 
sie, in Wasser suspendirt, mit der aquiralenten Menge Kalilauge, SO 

geht das Nitrat in die Rase (C, H, Hg30,) (0 H), iiber; bei der 
gleichen Behandlung des Nitrats mit oxalsaurem Kali erhflt man das 
Oxalat (C, H, Hg, 0,) C, 0,. Durch Erwiirmen mit concentrirter 
Salpetcrsaure oder mit Salzshurc wird das Nitrat zersetzt, schnell auf 
etwa 1300 erhitzt, zersetzt es sich unter Explosion, bei laogsamem 
Erhi tzen ohne Explosion unter Zuriicklassen von Quecksilberoxyd 
und Quecksilbernitrat. Durch Schwefelwasserstoff wird es in Salpeter- 
Gure, Quecksilbersulfid uiid Met hg lensu l fhydra t  gespalten. 

Gcbottea. 

Ueber die Verbindungen der ein- und sweibasisahen Fett- 
stiuren mit Phenolen von M. N e n c k i  und N. Sieber .  2. Mit- 
theilung. (Journ. pr. Chem. N. F. 28, 537.) In der ersten Mit- 
theilung (diese Berichte XIV, 677) war das durch Einwirkung ron Eis- 
essig und Chlorzink auf Resorcin entstehende Dioxyacetophenon be- 
echrieben worden. Qieses yon den Verfassern jetzt R e s a c e t o p  h e n o n  
genannt , spaltet, mit den angegebenen Reagentien weiter erhitzt, 
Wasser ab unter Bildung complexerer Molekiile: 

1) C,H,O, -I- C,H,O, = H,O -t CsH,03 (Resacetophenon) 
2) Z(C,H,03)  = 2 H , O  + C I 6 H i z 0 ,  (Resacetein) 
3) 3(C,H,O,) = 3H,O + 0 + CZ4H, ,O,  (Acetfluorescei’n). 
Zur Darstellung der letzteren erhitzt man 1 Theil Resorcin mit 

2 Theilen Eisessig und 3 Theilen Chlorzink ca. zwei Stunden am Riick- 
flusskiihler zum Sieden , giesst die erkaltete Schmelze in Wasser, 16st 
das nach einigen Stunden ausgeschiedene, griinlich metallisch gliinzende 
Harz in warmem Alkohol und filtrirt die Lijsung in durch Salzslure 
angesauertes Wasser. Nach dem Abfiltriren von etwas Harz neutrali- 
sirt man mit Ammooiak. Hierbei scheidet eich ein gelbrother Nieder- 
schlag aus, ein Gemenge zweier Farbstoffe. Zur Trennung wird die 
Masse so lange mit Alkohol ausgekocht, bis eine Probe der von 
Alkohol n i ch t  geliiaten Fraktion, des Resacetei‘ns ,  in wiissrigem 
Ammoniak mit rein rosarother Farbe sich 1Sst nnd die stark rer- 
diinnte alkalische LBsung keine Fluorescenz mehr zeigt. LBst man 
das Resacetei‘n jetzt in wiissrigem Ammooiak in der Wiirme, so 
ucheiden sich mit der Zeit durch Verdunsten des Ammoniaks glitzernde 
rothe Krystallnadeln m u .  In  verdiinnter Salzsfure ist das Resacetein 
leicht liislich , nicht aber i n  concentrirter. Dae salzsaure Salz, 
C, H,,  0, . H Ci + 2 H, 0, erhalten durch AoflBsen der Substanz 
in warmer, verdiinnter Salzsiinre, scheidet sich beim Erkalten in wohi 
ansgebildeten , glaneenden, rothen Prismen Bus. Daa in derselben 
Weise gewonnene schwefelsaure Salz ist in verdiinnter Saore echwer 
16slich. In  Alkalien liist Rich dns Resacetei’n mit prachtroll rother 
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Farbe; die Liisungen in fixen Alkalien und in Soda werden nach 
kurzer Zeit braungelb; die ammoniakalieche Liisung ist besttindiger. 
Zinkstaub entfarbt sie sofort, dns Reduktionsprodukt wird durch Sale- 
sfure in gelben trmorphen Flocken gefallt. Mit Brom giebt Resacetein 
ein rothes Substitutionsprodukt, mit salpetriger SHure einen ziemlich 
bestiindigen Farbatoff, welcher Seide und Wolle braunroth fHrbt. - 
Das in Alkohol 16sliche Acetf luorescei 'n  wird durch Umkrystalli- 
siren seines salzsaoren Salees gereinigt. Aua ammoniakalischer 
Liisung wird es durch Essigsaure als flockiger Niederschlag gefiillt, 
der sich beim I;mschiitteln in mikroskopiache Krystallnadeln rer- 
wandelt von der Formel C,, H, 8 0,. Die alkalischen , gelbrothen 
Liisungen zeigen eine sehiine griine Fluorescenz. - Das schon in 
der eraten Mittheilung erwtihnte Nitroprodukt des Resacetophenons 
liefert bei der Rednktion rnit Zion und Salzsfure das gut krystnllisirte 
ealzaaure Amidoresace topbenon  c6 H9 (N H,) (0 H), C2 H, 0 

HCI. - G a l l a c e t o p h e n o n  wird durcb kurzes Erhitzen von 
1 Tbeil Pgrogallol mit 1.5 Theil Chlorzink und 1.5 Theil Eisessig auf 
145-150° erhalten. Aus der heiaa rnit Wasser verdiinnten Schmelze 
scheidet es aich krystalliniach aus ond iat nach einmaligem Umkry- 
stallisiren aua heissem Wasser rein. Das aus alkoholischer Lasung 
durch Kalihydrat in weissen, an der Luft aich bald farbenden, Nadeln 
gefallte Kaliumsalz hat dig Formel C8 H80, + KOH. Die Unter- 
suchung der - Yrodukte, welche durch Wasserentziehung aus dem 
Gallacetophenon entstehen , ebenso wie die der entsprechenden Deri- 

Ueber die Verbindungen der ein- und zweibaaiechen Fett- 
sawen mit Phenolen von M. N e n c k i  und W. Schmid. 3.Mit- 
theilung. (Joum. pr. C h m .  N. F. 28, 546.) C h i n a c e t o p h e n o n -  
C,H,O,, wird durch Erhitzen Ton 1 Theil Hydrochinon rnit je  
1.5 Theil Eisessig und Chlorzink auf 140- 1450 erhalten. Aus der 
rotb gefiirbten Schmelze scheidet es sich nach Wssserzusatz krystalli- 
nisch au8 und wird aus heissem Wasser onter Zusatz von Tbierkohle 
umkrystallisirt. Der Scbmelzpuokt liegt bei 202O. I n  Alkohol und 
Aether ist ee leicht liislich. Die anfangs hellgelbe Liisung in Alkali 
geht an der Luft bald in braun iiber. Mit EssigsHureanhydrid liefert 
es ein krystalliniscbes Acetylderivat. 

R e s a u r i n  bildet sich, wenn 2 Theile Resorcin rnit 2 Theilen 
Chlorzink und 1 Theil Ameiaensaure eine Stnnde am Riickflueskiihler 
auf 140-1450 erhitzt werden. Das aus der Schmelze durch Wasser 
ausgeschiedene Reaktionsprodukt wird, wiederholt aus 50procentigem 
Alkohol umkrystallisirt , als hellziegelrothes, amorphee , stark bygro- 
skopisches Pulver erhalten. Es hat nach dem Trocknen bei llOo die 
Zusammensetzong C1 H l , 0 6  und ist mithin ein dreifach hydroxy- 
lirtes Aurin. In  Alkalien liist es sich mit gelbrother Farbe, die beim 

rate des Pbenols ist noch irn Gauge. Sehottm. 
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Kochen schbn dunkelroth wird. In Essigeiure und verdiinnnten 
Mineraleliuren ist es wenig liislich; in Alkobol leicht, kaum in Aether. 
Es ist allem Anschein nach mit dem von C l a n s  und A n d r e a e  
( h e  Berichte X, 1305) aus Resorcin und Oxalsaure gewonnenen ond 
ale Diresorcinketon aufgefassten Korper identisch. - Dorch die 
gleiche Behandlong von Phenol mit Ameisensaure ond Chlorzink, 
Extrahiren des Reaktionsproduktes mit Ammoniak und UebersPttigen 
rnit SalzsHure wird eiu Kdrper gewonnen, der alle Eigenschaften des 
Aorins besitzt. Mit der Untersuchung des aus Orcin gewonnenen 
Homologen des Resaurins sind die Verfasser noch beschaftigt. 

Schotreo. 

Ueber die Einwirkung von Ammonifbk auf Isobutyliden- 
ohlorid von S. Oeconomides  (Compt. rend. 92, 1235.) Verfasser 
hat vor kurzem mitgetheilt , dass beim Erhitzen von Isobntyliden- 
chlorid rnit Ammoniak auf 200-2200 in kleiner Menge eigenthiim- 
liohe Basen entstehen neben gechlortem Isobutylen. Bei erneuerter 
Bereitung dieser Basen aus 210 g Isobotylidenchlorid bat er 50 g 
Chlorisobutylen gewonnen und glaubt daher fur die Darstellung 
halogenisirter, ungesiittigter Kohlenwasserstoffe das Erhitzen des ent- 
sprechenden Dichlorids o. s. w. mit Ammoniak dem rnit alkoholischer 
Kalilauge vorziehen zu miissen. Aus diesem Chlorieobutylen hat 
er durch Schiitteln mit unterchloriger Sgure, wobei die Veroinigung 
beider leicht erfolgt, ein Dichlorbutylhydrin C4H, C1,O H gewonnen. 
Man setzt so lange die Losung der unterchlorigen Satire zum Chlor- 
isobu$len, ale Erwiirmung erfolgt, schiittelt die Fliissigkeit, in welcher 
das Dichlorhydrin als schweres Oel auf dem Boden sich befindet, 
wiederholt rnit Aether aus, entfernt &us der Iitherischen Liisung 
durch Schwefelwasserstoff geliistes Qoecksilber, trocknet dieselbe und 
fractionirt. Das Dichlorhydrin ist eine farblose, leicbt bewegliche, 
Btheriech riechende Fliissigkeit, kocbt bei 145.50 und hat das specifische 
Gewicht 1.0335 bei 00. F'inner. 

Ueber Orthosnisidin und Amidodimethylhydroohinon von 
Otto Miihlhliuser (Ann. Chern. 207, 235-256). Die Versuche des 
Verfassers vom Orthoanisidin aus zu einem Trioxybenrol zu gelangen 
(vergl. diese Berichte XIII, 919), haben bislang negative Resultate 
ergeben. Aasser den a. a. 0. beschriebenen Derivaten des Anisidins 
sind jetet neu mitgetheilt: das Jodbydrat, C6H,(OCH,). N H, . H J ,  
lrrystallisirt in langen leicht loslichen spiessfdrmigen Nadeln, dae 
N i t r a t  bildet farblose Bltitter, das n e u t r a l e  S u l f a t ,  grosse, derbe 
Krystalle, das O x a l a t ,  C, H,NO . H2 C, 04, grosse, schwa& rbtb 
lich gefhbte Rrystalle, das Pikrat ,  C,H,NO.  C ,H,N30 , ,  feine, 
gelbe, gliinzende Niidelchen, dae N i t r a c e t a n i s i d ,  

C, H, . NO, . OCH:, . N H  . C2 H ,  0, ' 
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hellgelbe, bei 143O achmelzende NPdelchen, das Benzoy lan i s id ,  bei 
59.5O schmeleende kriimliche Krystalle; Me thy lan i s id in  (nicht in 
reinem Zustande erhalten) siedet bei 218-220° Dime  t h yl a n  i s  id in,  
C, H,(OCH ,)X(CH siedet bei 2 10-21 2 O ,  sein P 1 a t  i n s a l  z bildet 
goldgelbe, in Wasser sehr schwer liisliche Krystalle; T r i m e t h y l -  
an i  sy I am mon i u  m j o did krystallisirt aus Holzgeist in perlmutter- 
gliinzenden orthorhombischen Tafeln. Bei der Oxydation des Anisi- 
dins wurde eine f i r  die weitere Untersuchung zu geringe Ausbeote 
erbalten. Verfasser hat ferner das von H a b e r m a n n  (dieee Beriohte IX, 
1037) beschriebene Nitrodimethylhydrochinon dargestellt und amidirt, 
um, freilich ohne Erfolg, die Amidogruppe durch Hydroxyl auszn- 
busohen. Das Ami  dodi  m e t hy 1 hydro  c h inon  krystallisirt aus 
Petroleumiither, worin e8 in der Kiilte kaum, in der Hitze sehr leicht 
liislich ist, in atlasgliinzenden , griinlich gefiirbten Schuppen , schmilet 
bei 81O und fiirbt sich in feuchtem Zussande schnell braun. Das 
C h l o r h y d r a t  bildet lange seidengliinzende Nadelbiischel. 

Ueber die Einwirkung von BeneoBs!iure auf Xaphtochinon 
yon F. J a p p  ond N. Miiller (Chem. 8oc. 1881, 1, 220). Beim Er- 
hitzen von Naphtochinon mit BenzoGsiiure auf 160° bildet sich unter 
Wasserabspaltung ein in mikroscopischen Nadeln krystallisirter Kdrper 
von der Bruttoformel (C, H, O),. Derselbe ist unliislich in allen 
Liisnngsmitteln; er schmilzt erst oberhalb des Siedepunktes des Queck- 
silbers. Mit Kaliumpermanganat behandelt liefert er Phtalslure; 
andere Reagentien waren ohne Wirkung. Um die Constitution auf- 
zukliiren sollen daher noch andere Siiuren mit Nephtachiaon zu- 
sammengebracht werden. Der KBrper erhiilt vorliiufig den Namen 

Ueber die Einwirkung von Aldehyden auf Phenmthren- 
chinon in Gegenwart von Ammonit& ron F. J a p p  and E. Wil- 
cock (Chem. 8oc. 1881, l, 225). Wie die Autoren (diese Berichte XIII, 
2085) mitgetheilt habeu , bildet sich bei Anwendung des Benealde- 
hyds das Beneeny lemidophenanthro l .  Um die Reaktion zu 
bcwirken bedarf es nicht der damals angegebenen hohen Tempe- 
ratur; die Umsetzung erfolgt scbon beim Erwarmen auf 100' irn 
offenen OefBas. Das mit Cuminaldehyd dargestellte Cume n ~ 1 -  
a m i d o p h e o a n t h r o l  krystallieirt aus ejnem e m  Kochen erbite- 
ten Oemisch von Benzol und leichtem Petroleomiither beim Er- 
kalten in biischelfarmig groppirten , farblosen Nadeln. Ee echmilct 
bei 186O und eublimirt langsam bei bdherer Temperatur. Fur- 
f a r e  n y l amid o p  hen an  t rol,  C, , A, 0 N . C5 H, 0, krystallisirt in 
farblosen Nadeln, die bei 231° scbmelzen und bei weitepm Er- 
hitzen aublimirea. - Das Einwirkuogsprodukt des Acetddehyds 
konnte nicht im reinen Zoatand gewonnen werden. Mit der Unter- 
sochnng der Einwirknng der Oxyaldehyde sind die Verfasser noch 

Pinoer. 

B e n e  onaph ton .  llchottea 
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beschiiftigt; fiir das  Reaktioneprodukt des  Salicylaldehyds haben sie 
die Formel Cs I HI ,  N,O festgestellt. Sohotten. 

Studien tiber Chinamin von 0. Hesse (Ann. Chem. 207, 288 
bis 309). Das von H e s s e  zuerst in der Riode von Cinclrona succi- 
r d r a  aufgefundene Chinamin kommt in den meieten Chinarinden, 
namentlich in  dcr Rinde von C. Calisaya var. Ledgeriana vor und es 
konnten daher rnit Vortheil die Mutterlaugen vom Chininsulfat zur 
Gewinnung der Base benutzt werden. (Aus 200 k g  Mutterlauge wur- 
den circa 150g Chinamin und circa 30g Conchinamin isolirt). Die 
Mutterlauge wurde mit Seignettesalz und das  Filtrat rnit Ammoniak 
versetzt und mit Aether ausgeschiittelt. Der iitherischen Losung 
wurden durch Schutteln mit Eesigsiiure die Basen entzogen, die saure 
LBsung neutralisirt und in der Wiirme so lange rnit Rhodankalium 
vermischt, bis nach dem Erkalten der Losung in  derselben kein Cin- 
chonin mehr nachzuweisen war. Dartruf wurde da8 Filtrat mit Natron- 
lauge gefiillt , der harzige h'iederschlag iu 80 pCt. kocbendem Wein- 
geist gelBet und das beim Erkalten auskrystallisirende Chinamin aus  
verdiinntem Weingeist rnit Hilfe von Thierkohle umkrystallisirt. Die  
Zusammensetzung des Chinamins wurde wieder zu C, H, N, 0, 
gefunden. Das C h l o r h y d r a t ,  C I 9 H 2 , N 2 O , .  H C l t  H,O, bildet 
farblose derbe Prismen, die ziemlich leicht in  kaltem Wasser, etwas 
weniger in  verdiinnter SalzsHure loslich sind. Das P l a t i n s a l z  ent- 
hiilt, wie bereits fraher gefunden worden ist, 2H,O. Das B r o m -  
h y d r r t ,  C,,H,,N,O,. H B r  + H,O, bildet farblose, leicht losliche 
Prismen. Dae n e u t r a l e  O x a l a t  bildet farblose Nadeln, das eaure 
dulfat, dae benzoGsaure , salicylsaore und chinasaure Salz konnten 
nicht krystallisirt erhalten werden. Mit Essigsiiureanhydrid auf 60-80° 
erwarrnt geht das  Chinamin in Acetylapochinamin iiber; in heisaem 
Jodathyl lost es sich aaf, doch wurde keine Jodatbylverbindung ge- 
women.  Kocht man die Base mit 20 Theilen gewohnlicher Salzeiiure 
3 Minuten lang,  so geht sie in A p o c h i n a m i n  iiber, bei langerem 
Kochen in  eine in verdunnter Salzsaurc ausserst schwer liisliche Sub- 
stanz. Erhitzt man Chinamin mit bei -170 gesiittigter Salzbirure auf 
140°, so erhiilt man cine in den gewiihnlichen Losungsmitteln unlos- 
liche kautschukahnliche Maese. Endlich scheidet sich beim Stehen 
einer Losung von Chinamin in 10 Theilen 13 pCt. Salzsiiure allmiihlich 
ein rothes, nach und nach erstarreodes Oel ab ,  das Chlorhydrat des  
Chinamidins. 

Das A p o c h i n a m i n ,  C,,H,,N,O, aus  der sauren Liiausg dorch 
Ammonials gefiillt, krystallieirt aus  Weingeist in farbloscn Bliittchen 
oder flachen, kurzen Prismen, schmilzt bei 114O und iet lcicht in 
Chloroform, in  Aether uod in  heissem Alkohol 18slich. In  concen- 
trirter Salzeiiure lost es sich mit gelber, beim Erwgrrnen dunlielbraun 
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werdender Farbe auf. 
gefallt. Es neutralisirt nicht die Sauren. Das C h l o r h y d r a t ,  

krystallisirt bei Anwendung nicht iiberschussiger Saure in farblosen 
Kiimern, daa P l a t i n s a l z ,  (CtsH,,N,O), .H,PtCI, + 2H,O,-ist 
ein gelber, amorpher, bald krystallinisch werdender Niederschlag, dae 
G o l d s a l z  ist ein gelber flockiger Niederachlag, das B r o m h y d r a t  
bildet farblose Prismen, das Su l f a t ,  (C,,H,,N,O), . Has04  +2H,O, 
weisse, iiber Schwefelstiure verwitternde Nadeln, das O x a l a  t, 

(CisHaaNa0)a -CaH,O4 +HaO, 
kurze, dicke, in kaltem Wasser schwer liisliche Prismen, daa Ni  t r a t  
gelbe, in Wasser sehr schwer, in Alkohol leichter lbsliche wasserfreie 
Kiirner, das T a r t r a t  wasserhaltige Prismensterne, das c h i n a s a u r e  
Salz wasserhaltige Prismen, daa S a l i c y l a t  ist amorph, das H y p e r -  
c h l o r a t  ein farbloses Oel. 

CioHaiN*O.C,H,O,  
durch Erwlrmen von Chinamin oder Apochinamin mit Essigsiiure- 
anhydrid erhalten, hinterbleibt nach dem Uebereiittigen der verdiinnten 
sauren Lbsung mit Ammoniak und Aosschiitteln rnit Aether beim 
Verdunaten des Aethers ale gelbe amorphe Masse, deren P l a t i n s a l z ,  
(C1,H2, N,O. C,H,O),H,PtCl, -i- 2HaO ein gelber amorpher und 
deren Gold sa l z  ein gelber flockiger Niederschlag ist. 

Das Chinamid in ,  ClsHarN,Oa, wird am beaten durch 2stiindi- 
ges Erhitzen von je  4 g Chinamio mit 2 g Weinsaore und 18 g Wasser 
auf 1300 dargestellt. Der noch warme Rohreninhalt wird rnit ge- 
siittigter Kochealzlosurig bia zur Triibuog vermiscbt , das sich ab- 
scheidende Chlorhydrat BUS heisser wasseriger Lossung mit Natronlange 
gefallt und der Niederschlag an8 weuig Weingeist umkrystallisirt. Es 
bildet blumenkohlartige, aus kleinen Nadeln belrtehende Massen, ist 
sehr leicht in Akohol, wenig in Chloroform und Aether loelich, 
schmilzt hei 93O, giebt mit Goldchlorid wic das Chinamin purpurrothe 
Fiillung, liist sich in concentrirter Salz- und Schwefelsiiure rnit safran- 
gelber Farbe, die beim Erwiirmen in Dunkelbraun iibergeht, liefert 
aber kein Apochinamin. Es reagirt stark basisch und wird durch 
Ammoniak und Natriumcarbonat nur unvollstandig gefiillt. Das 
C h l o r h y d r a t ,  C,,H,,N,@, . HCl + H,O, bildet farblose in Alko- 
hol und in heissem Wasser leicht, in Kochsalzlbaung nicht liisliche, an 
der Luft verwitternde Prismen; dae P l a t i n s a l z ,  (C,9H,4N2O2), 
.H,PtCI, + 6H,O, ist ein blassgelber, flockiger, bald dicht und 
dunkelmth werdender Niederschlag. 

bildet faTbloae, riemlich leicht lbsliche Prismen, die im Braiccator 
~ a e s & k i  ‘werden, das O x a l a t  bildet rhombische Bliittcben, die H a 0  

, entbalten. Das fast stet8 neben Chinamidin entstehende Chin a m i c i n  

Aus saurer Lbsung wird es zunachst flockig 

C i s  Ha a N, 0 . H C1+ +Ha 0, 

Die Ace ty lve rb indung ,  

Das B ro m h y d r a t  , 
CisH,4NaO,.  HBr + HaO, 
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wird dargestellt durch Verduneten einer weingeid?;cii Laeung gleicher 
Molekiile von Chinamin und Schwefeleiure bei GO- SOo und kurzee 
Erhitzen des Riickstandes auf looo. Man lbat in kaltem lTasser, 
fiillt mit Natriumbicarbonat, lost den Niederschlag eofort in Eseig- 
siiure und fiillt Nit Natriumbicarbonat, bis eine Probe in ver- 
diinnter Salzsiiure geliist mit Goldchlorid einen rein gelben Bockigen 
Niederachlag giebt. schliesslich wird es aus eseigsaurer Lbsung durch 
Ammoniak gefallt. Der bald krystallinisch werdende Niederschlag ist 
Cls  H,,NS 0, zusammengesetzt, schmilzt bei 109O, ist leicht in 
Alkohol, Aether , Chloroform liislich , hinterbleibt aber aue diesen 
Lasungen anscheinend amorph. Sein Chlorhydrat kryetalliairt nur 
aue schwach eaurer Liisung. Diese L6sung giebt mit Brom- und 
Jadkalium, mit Korhealz, mit salicylsanrem und oxalsaurem Am- 
monium flockige Niederschlilge, Das Pla t in sa l z ,  (C,sH,,N,O,)z 
. H2Pt C1, i- 3H,O, ist ein gelber, flockiger, amorpher Niederschlag. 
Erhitzt man gleiche Molekiile Cbinamicin und SchwefelsHure kurze 
Zeit auf 120-1300, 80 fiirbt sich die Masse dunkelbrann, wird on- 
liislich in Wasser nod kann nur durch Digestion mit Bariumacetat 
irnd etwae Essigsiiure in Liiaung gebracht werden. Wiederholt in 
EssigsLure geliist nnd mit Ammoniak gefallt erhiilt man schliesslich 
eine Base in brounen E’locken, das P r o t o c h i n a m i c i n ,  welchee 

zusammengesetzt sein soil, und dessen P l a t i n e a l z ,  (C17H,oN,0a)z  

Neue Platinsalee v. 0. Hesse (Ann. Chem. 207, 309). Verfasser 
beschreibt eine Reihe neutraler Platinsalze der Chinabasen, die sich 
leicht aus dem neutralen ChlorhycTrat der Basen und Natriumplatin- 
chlorid gewinnen laseen. Das Ch in inaa lz ,  (Czo Ha,  h’, Oa)a 
. Ha PtCI6 + 3Ha 0, ist ein orangefarbener, amorpher Niaderschlag, 
das C o n c h i n i n s a l z ,  (C,oH,,N,0a)2 .H,PtCI,  + 3H,O,  bildet 
orangefarbene, glanzende Nadeln, das Ch inchon id inea lz  

orangefarbene Prismen, ebenso daa Ho mocin c h on id i n sa l z ,  
(CIS H,, N, 0 ) 2  . Ha P t  C1, + 2Ha 0. Dae C i n c h o n i n s a l z ,  
(C1sHz2N,0 )S ,  HaPtCl,, ist ein amorpher, schnell krystallinisch 
werdender Niederschlag. Pinner. 

C17H!20N20?  

. H2PtC16 ein brauner flockiger Niederschlag jet. Pinner. 

(C,sH,,N,O), .H,PtCI6 + 2H209 

Physiologische Chemie. 
Ueber die Conservirung (Befreiung von Keimen) der vergn- 

derliohsten thieriscihen und pflmzliohen S&fte auf kaltem Wege 
von P. Miquel ond L. B e n o i s t  (Rull. soe. chim. 85, 552-557). Die 



Conservirong leicht veriinderlicher thierischer oder pflanzlicher Sgfte 
L U  bewerktelligen , moss die Wirkong der BUS der Loft berriihrenden 
Organismen aufgehoben werden. Dies gescbieht entweder dorch Anti- 
septica oder durch starke K a t e  oder dorch erbijhte Temperator. 
h t z t  genanntes Mittel, 80 weitverbreitet auch seine Anweodong 
ist, erweist eich fiir manche Niihrmittel ungeeignet, weil eie bei er- 
h6hter Temperatur wichtige Eigenschaften verlieren wiirden: so biisseo 
z. B. viele Infusionen und Macerationen, welche man ale Niihrflamig- 
keiten fiir mikroskopiecbe Organismen benutzt, eine Menge Eiweiee- 
atoffe durch Coaguliren und damit grossentheils ibre VerPnderlichkeit 
ein, wenn sie, wie gewiihnlich geschieht, aof 1000 erbitzt werden. 
Verfasser empfehlen daher, derartige Nahrfliissigkeiten nicht dorch 
Eochen, sondern durch Filtration von Keimen zu befreisn und zwm 
bedienen sie sich dazu nach Pas t e u r  ' 8  Vorgang eines Filters aua 
Gppe. Sie disponiren ihren Apparat wie folgt: Ein Kolbeo mit langem, 
etwas konischem Hala wird im Drittel seiner Hiihe von onten vor der 
Lampe mit einer Einschntrung vereehen, onterhalb deren man ein 
3 - 4 cm lnnges Capiilarrohr auszieht. I n  die Einschniiruqg wird ein 
Asbestpfropfen geeteckt, dariiber eine 6-7 cm hohe Scbicbt von Gyps- 
brei eingegosscn, welchen man, um ihm die n6thige Widerstandsfiihig- 
keit, PorositAt und Adhiisionskraft an Glas zo geben, herstellt, indem 
man 46 Tbeilc Wasser mit 1.6 Theilen Asbest rerreibt und nach und 
nach 52.4 Gyps eintrtigt. Danach wird der Apparat 1 - 2 Wochen 
bei 400 getrocknet, dann langsam auf nahe 170° erhitzt, leteteres, um 
alle Organismen an Qlaa, Gyps u. 8. w. zu todten, und noch vor dem 
Erkalten das Capillarrohr zugescbmolzen. 

Hierauf wird 'die Spitze des Capillarrohrs geijffnet und in Waeeer 
getaucht, welches durch Erhitzen auf l l O o  von Keimen befreit iet. In 
Folge der Erwgrmung tritt Luft nus dem Kolben nus, beim Erkalten 
treten 40 - 50 ccm Wasser ein, man erbitzt diese zum Sieden, und 
wenn der Dampf die Luft aue dem Kolben durch die feine Spitze aoe 
getrieben bat, scbmilzt man eie zu. Giesst man jetzt die von Keimen 
zu befreidende Fiiissigkeit auf das Gypsfilter, so wird sie, da im Kol- 
ben ein fast vollkommenee Vacuum beim Erkalten eintritt, unter At- 
mosph5rendruck durchgepresst. Pflanzen - und Fleischsaft , mit dem 
mehrfachen Volumen Wasser verdiinnt, normaler Harn, korzum diinne 
Fliissigkeiten fiiltriren schnell: in 2 Kolben von 600 ccm Inhalt filtrirte 
1 L in 6-12 Stunden, also schneller als eine sichtlicbe Faulniss ein- 
tritt; Blutserum und concentrirte Eiweisslosungen brauchen 24 Ston- 
den bis 8 Trtge zor Filtration, der Apparat muss also wahrend dieeer 
Operation mit Eis gekiihlt werden. Nach der Vcrfaeser Erfahrungen 
sind iibrigens die verdiinnteren Niihrlosongen braurbbarer, d. h. der 
Entwickelong der Organismen giinstiger ale die concentrirten. WO 
sich in aufgekochten Nahrliisungen 1000, la3sen sich i n  filtrirten 

Berichte d. D. ahem. Gesellechaft. Jahrg. XIV. 
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20 - 30000 Keime entdecken; dagegen erecbeiut norlualer filtrirter Harn 
nicht 80 wirkeam wie aufgekochte Niihrlijeung. - Die verecbiedenen 
durch G y p s  flltrirten, klaren Stifle werden bei 30 - 35O opaleecirend, 
triibe und echeiden oft Htiutchen a b ,  eine Erecbeinung, die bei con- 
centrirten Safien monatlang andauern kann. Fleiecbegfte werden faet 
ecblammig, k h e n  eich dann unter Abecheiduog eines Bodeneatzee und 
an  den Gefhawandungen eetzt eich aledann ein feat anhaftender k6r- 
niger Beachlag ab, welcher aua einer amorphen, lebloaen Maaee beeteht 
und aeinen Ureptung einem i n  Umbildung begriffenen Eiweieestoffe 
eu verdanken echeiot: i n  NahrlBaungen, welcbe durch Aufkochen von 
Eiweiea befreit sind, ebeneo wie in  friechem Urin tritt keine Tr tbung 
ein. 

Ueber Paracholesterin auB Aethalium septioum von J. R e  i n k e 
and H. R o d e w a l d  (Ann. C h a .  207, 229-235).  Bei der Unter- 
eucbung dee aue Acthalzum septicurn, einem in alten Lobehaufen vege- 
tirendeo und ale Lobbliiibe bekannten Scbleimpilz , gewonoenen Pro- 
toplaemae fanden die Verfaeeer, daae heieeer Weingeiet demeelben eine 
dem Choleeterin eebr tibnliche Substanz entzieht, die eie P a r a c h o -  
l e e t e r i n  nennen. Das Paracboleeterin ist leicbt loelich i n  Chloro- 
form und in Aether uiid krystallisirt daraue in seidenglbzeuden Nadeln, 
zuweileii in Bliittchen. Ee lijat eicb scbwer in  ksltem, leicht 
in  heieeem Weingeiet und kryetallieirt daraue in waaeerbaltigen Bldtt- 
chen. Seine Losung in Chloroform wird durch concentrirte Schwefel- 
siiure gelblicb braun, nach einiger Zeit blau, schlieeslich violett gefarbt, 
wiihrend die Scbwefeleaure braun wird und eine griine Fluoreecenz 
zeigt. Ee echrnilzt bei 134O, iet linkedreheiid (die Cbloroformlijeung 
zeigt [.lo = - 28O), besitrt die Zuvammeneetzung C p , H , , O  (dae 
waeeerhaltige eiithklt 1 H a  0, wird aber schon iiber Schwefeleaare 
waeeerfrei) und liefert eiuen bei 127- 128" scbmelzenden, in diinnen 
Tafeln kryatsllieireaden Benzoedther. Auf Grund J e r  ziemlich gcringen 
Unterechiede in dem Verhalteo, dem Schmelrpunkte u. 8. w. dee Para- 
cholesterina und der beiden anderen Ctioleeterine glauben Verfaeeer 
i n  ihrern Choleaterin ein neuee Ieomeres in Hiinden t u  haten. 

G.brt.1. 

Planer. 

Ueber die Resorption der CarbolsWre bei &8liohen Anwen- 
dungen und uber die peeaendste medioinisch - phennsoeutische 
Methode eum Nsohweis und 8ur Bestimmung im meneohliohen 
Harn vou A. C l o e t t a  und E. S c h a e r  (Arch. Pharm. XV, 241-272). 
Ee wird empfobleu, zum Zweck dee Pbenolnachweieee bie 100 g Haro 
mit etwae Schwefelsaure zu deetilliren und dae Deetillat mit Btom- 
waeeer zu priifen oder die Mercuroniiratprobe damit vorzunebmen. 
I m  Allgelneinen werden tbrigene die Resultate friiherer Forechungen 
beetiitigt. Mylius. 
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Ueber Zuokerbildung in der Leber. IL von J. S e e g e n  und 
F. K r a t s c b m e r  (@Gger's Archiu 24, 467-484). Verff, vertheidigen 
ihre Untereochungsmethode (&we Bm'chte XIII, 2090) gegen die An- 
griffe von B o e b m  und H o f f m a i i n  (1. c. XIII, 2433; vgl. Archiu f,  
q e r .  Pathol. 8) nnd betonen die Nothwendigkeit biiufigen Amproesees 
cur Extraction den genren Olycogen- nnd Zuckergehalts der Leber, 
welch letzteren B e r n a r d  EU niedrig faud. Sie wiederholten ihre Ver- 
sucbe iiber die postmortale Zuckerbildung, indem sie in einzelneo 
Stiicken der Leber verecbiedene Zeit nach dem Tode der Thiere den 
Z n c k e r  1) direct, 2) nach 10-12atiindigem Erbitzen mit SalzeHnre 
(2 ccm loprocentiger SalzeBure aof 10 ccm Leberdecoct) im Waaeer- 
bade t i t r i r t e n  und 3) rugleich nach B r i i c k e  (unter Anwendung von 
a b e o l u t e m  Alkobol zor Mitfdlnng von D e x t r i n )  das  G l y c o g e n  
d i r e c t  b e e t i m m  ten .  

Vereucha- Zeit nach Leber- Geaammt Glycogen 
atilck 

Hund A' I 
I1 
VI 

Fnchs I 
11 
I11 

Meerechwein B I 
I1 
I11 

Kaninchen C' I 
I1 
111 

dem Tode 
1 Min. 

10 - 
72 Stund. 

2 Min. 
1 Stund. 

24 - 
1 Mia. 
1 Stnnd. 

eogleicb 
1 Stond. 

24 - 

24 - 

zacker 
0.4 
1.6 
3.3 
0.79 
1.83 
1.98 
0.61 
1.48 
4.62 
0.4 
1.5 
3.6 

Kohlehydrate 
11.7 
13.0 
14.5 
2.16 
2.56 
3.12 
8.9 

10.0 
8.2 
6.9 
6.6 
5.9 

ond Dextrin 
10.1 pct .  
10.2 - 
10.2 - 
0.7 - 
0.4 - 
0.7 - 
7.1 - 
7.4 - 
1.7 - 
5.2 - 
4.2 - 
1.1 - 

Dieee Vereoche beetktigten die friiberen Augaben der Verfaeser. 
K a n  i n c b e n  seigen eine sehr raeche Olpcogenabnahrne, welche aue- 
reicht, um die Neubildung von Zucker zn decken. Bei den i i b r i g e n  
T h i e r s p e c i e s  dagegen findet 1) eiue ecbnelle ond bedeuteode Bil- 
duug von Zucker in  der Leber Stat t  En einer Zeit, wo das  Leber- 
glycogen noch nnveriindert iat, 2) eine Zunabme der Gesammtkoble- 
hydrate gleichzeitig mit der Zunabme dee Lebersuckers. Der Le b e r -  
r u c k e r  e t a m m t  daher bier vielleicht ganz,  mindeetens thrilweise 
n.i c h  t am v o r g e b i l  d e t e  n K o h  l e  b p d r a t e  o , Olycogeri, Dextrin, 
sondern aus einem anderen Bildungsmaterial. Beim Fuche war im 
11. Vereucbsetiick die Zuckerzonabme bedeutender ale der g a m e  GJy- 
cogengehalt der Leber. Hsrtar. 

Zur Physiologic der Harnaeoretion von P. O r ii t z  n e r (4fiiger'a 
Arciriv 24, 441-466). Versucbe von P a u t y n a k i  (Virchew'e dschiu 
79, 393) and R e n e c h e n  (Om indigoevafveleyradt natrone afeijndring 

191 
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in jurarne. Akadem. afhandling. Stockholm 1879) haben nach Injec- 
tion von I n d i g c a r m i n  in das Blut die Ausscbeidung des Farbstolh 
nicht durch die Epilbelien der Harnkanalchen ( H e i d e n h a i n ,  Her- 
~1311’8 Handbuch der. Physiologic Bd. 5. Th. 1, p. 345), sondern durch 
die Gefassknauel der Niere erfolgen sehen. Die von P a u t y n s k i  und 
H e n s c h e n  beobachteten Erscheinungen treten nach Gr t i t zne r  unter 
physiologischen Verhiiltnissen nicht ein und beweisen also nichts gegen 
die Bowman’sche Tbeor i e ,  wonach das Waseer ond allenfalls die 
Salze des Harns in den Gefiieekniiueln durch Filtration aus dem Blute 
auetreten , dagegen die iibrigen Harnbestandtheile durch eine apeci- 
fische Thlitigkeit der Epithelien in den Harnkaniilchen abgesundert 

Ueber die Aussoheidung von Salpeters&ure und salpetriger 
Wure von F. Rijhman n (Zeitschr. physiol. Chem. 6, 233-243), Fort- 
setzung friiherer Untersuchungen (diese Beri*chte 14, I 1  14). Riihmann 
theilt zuniichst Beliige f i r  die Genauigkeit der S c hulee’schen Msthode 
der S a l p e t e r s l u r e b e s t i m m u n g  in W a s s e r  und H a r n  mit (statt 
des eingedampften Hams wurde mit gleichelu Erfolge der Alkohol- 
extract verwendet); die s a l p e  t r i g e  Siure liefert nach dieser Methode 
au wenig Stickoxyd und wurde daher colorimetrisch nach T r o m m s -  
d o r f  (I. c. 5, 115) beetimmt. 

Die Menge der bei der Harn f i iu ln i s s  aich bildenden s a l p e t r i -  
gen Si iure  bleibt stets unter dem Werth, welcher dem aus der Sal- 
petersiiure des frischen Harns erhiiltlicben Stickoxyd entapricht. Bei 
Eintritt der Piiuluiss nimmt dieses Stiekoxyd ab; die Sslpetersiiure 
wird zu salpetriger Siiore und diese noch weiter reducirt; die Ent- 
stehung salpetriger Saure aus Ammoniak ist nicht anzunehmen. 

Die Sa lpe te r sHure  des Hams stammt, wie Schoenbe in  (Joum. 
pr. Chem. 92) vermuthete, aus der N a h r u n g ;  der Harn von Kanin- 
chen, welche nur Milch und Weissbrod, sowie der von Hunden, welche 
entweder nur Fleisch oder keine Nahrung erhielten, war frei von 
Salpetersiiure. Auch die s a l p e t r i g e  Sffure dee S p e i c h e l s  (Schoen- 
bein)  und des durch J a b o r a n d i  gewonnenen S c h w e i s s e s  (Riih- 
m a n n )  stammt aus der Nahrung; sie fehlte im Speichel ron Kindern, 
welche mit der Muttermilctf erniihrt wurden, und trat in beiden Se- 
creten nach Einfiihrung von Kaliumnitrat auf. 

Von in den Magen oder subcutan eingefi ihr tem K a l i u m -  
n i t  r a t  wurde nor ein Theil im Harn wiedergefunden, bei Kaninchen 
von einer Quantitat entaprechend 269 mg N, 0, 148 mg, bei einem 
Hund von 53 mg N,O, 10, von 539 mg 228. - N a t r i u m n i t r i t  in 
kleineren Dosen subcutan injicirt [0.3 g t6dtete ein Kaninchen unter 
den von Giacosa  (diese Berichte 12, 703) bei Injection ins Blut be- 
obachteten Erscheinungen] erschien zum Theil als Nitrat im Harn 
wieder. Die 39 mg N, 0, entsprechende Menge lieferte 17 mg N2 0, 

werden. Hsrter. 
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im Harn einee Kaninchene, die 391 mg enteprechende 141 mg im Harn 
einee Hundee. 

Ein grosser Theil der eingefiihrten Sticltet6ffeLuren wird aleo im 
Harn nicht wiedergefunden; nach Riihmann wird dereelbe im Orga- 

Ueber die Bedeutnng dee XaUn ftir den Weriaohen Or-- 
Erete Abhandlung (Zeitechr. f. Bwlogie 

16, 55-1 18; vorl. Mittheil. ~urUrforsch.-vsrs. dltkcheen 1877, p. 242). 
Die Nothweodigkeit der Zofnhr von Aechenbee taod the i l en  f i r  
daa Leben der Thiere iet experimentell feetgeetellt, namentlich darcb 
F o r e t e r  (vgl. iibrigene Lun in ,  d k  Berichte 14, 687), welcher fand, 
daee die Organe der mit aechearmer Nahruog gefiitterten Thiere an 
procentiechem Aachegehalt abgenommen batten, ale der Tod eintrat. 
Wae epeciell den K a1 k betrifft, so berechnete F o r  e t e r einen Verlnat 
von 56 pCt. f i r  die Muekeln, 40 pCt. ftir dae Blnt and 2.7 pCt. fiir 
daa Skelett. Bei einseitiger BeechrHnkung d e r  Ka lkeufuhr  batten 
Milne E d w a r d e  (Comptea rendvs 82,1327) und Z a l e s k y  (Med. c h .  
Untermch. 1866, p. 19) an T a u b e n  keine erhebliche Veriinderuog in 
der Znaammeneetzung der Knochen gefunden; Voi t zweifelt, ob hier 
der Kalkmangel ein geniigeod hochgradiger war. W eiak e (Zeiischr. 
f. Biologie 7 ,  179, 333, 8, 239, 9, 541, 10, 410) erhielt bei Ziegen 
daseelbe Reeultat, wae Vo i t  dadurch erkliirt, dam die Thiere durch 
ungeniigende Erniihrutlg etarben, ehe die Wirkung dea Kalkmangels 
auf die Knoctien ansgepriigt war. [Bei I n a n i t i o n  nehmen die KUO- 
chen an der allgemeinen Atrophie Theil, wie E r n e t  Bischoff  (Zeitechr. 
f .  Biologie 8 ,  309) und V o i t  (I. c. 2, 307) zeigten; eie behalteo aber 
ihre normale Zueammenaetzung (Weieke,  1. c. 10, 442)]. Choseat  
und Qebr. D o e a r t  brachten durch Kalkmangel bei T a u b e n  Ooteo-  
po rose  hervor, F. Roloff (Virchow's Archiu 87, Arch. f. w h .  U .  p r .  
Thimheilk. 1, 189; 6, 152 gegen Weieke ,  Arch. f. wi6u. U. pr.  Thiep.. 
hailk. 1, 457) bei jnngen H a n d e n  und S c h w e i n e n  Rachitie.  Voit  
atellte Vereuche iiber Kalkmangel an jungen, im Wachethnm be- 
griffenen H n n  d e n  an und unterauchte znniicbet die bei znnehmendem 
Alter an norm a1 geniihrten Thieren eintretenden Veriinderongen. 
Blut ,  Lebe r ,  Muskel u n ~  G e h i r n  zeigten allmiihliche Abnahme dee 
Waeeere nnd der Qeeammraache, ungefiihr in gleichem Maasae. Der 
Gehelt an Eieen und Kalk der Organe nahm dsgegen relativ rand 
abeolut zu, wlihrend dae Blot junger Thiere reicher a n  Kalk, dagegen 
Prmer an Eieenoxyd war ale dee einee auegewacheenen Hondee. 

Ca 0 &3 0 von fest. RUcketand Fes 
Rlut von Hund A, 1 Monat 7.10 0.238 0.144 0.054 pCt. 

niamne zu Ammoniak oder StickatOK redncirt. Hertar. 

von 'E rwin  Voit .  

Gehalt an Asehe 

- von Hnnd B, 2 Monat 5.84 0.260 0.104 0.044 - - einee ausgewacheenen - -  Hundee . . . . 5.70 0.290 0.077 
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Die Versochshunde, beide im Beginn 4 Wochen alt, erhielten ein 
Gemisch von F l e i s c h  und S p e c k  (4: I),  welches f i r  den wachsenden 
Fleiechfresser nicht die erforderliche Menge Ealk liefert; sie wurden 
meist kiinstlich ernahrt, um eine geniigende Nahrungaaufnahme zu 
sichern. Hund XI, anfiinglich 1560 g schwer, wurde am 162. Ver- 
suchstage (2800 g schwer) getiidtet, Hund C in  Versuch 111 (Gewicht 
3275-4710 g) wurde nach 29 Tagen zugleich mit den Controlthier B 
(3235-4510 g) getiidtet, welches ausser B r u n n e n w a s s e r  und Kno- 
chenasche  dieselbe Nahrung wie C erhielt. B nahm 22.067 g CaO 
und 43.290g P,O,, C 1.410 CaO und 27.690 PzO,  ein. Trotz des 
Kalkmangels wuchsen  sowohl die W e i c h t h e i l e  ale auch das S k e -  
l e t t  der Versuchehunde, wie Vo i t  dnrch Messungen und Wiigungen 
iibereinstimmend mit F o r s t e r  (1. c.) gegen W e i s k e  constatirte, aber 
die Organe zeigten einen Minde rgeha l t  an Kalk. Die Versuchs- 
thiere bewahrten den verhaltnissmiissig hiichsten Kalkgehalt in der 
Lebe r ,  demnHchat im Blut  (C 0.084 pCt., I1 0.061 pCt. CaO, vgl. 
oben) und Muskel,  auffallend wenig im G e h i r n  ( C  0.068pCt., 
B 0.116pCt.). Die K n o c h e n ,  we lche  a l l e  Ze ichen  d e r  Rha-  
chi t is  an s i ch  t r u g e n ,  schienen in Bezug aiif den Ealkverlost zwi- 
schen Blut und Muskel zu stehen, tibrigens die verschiedenen Aschen- 
bestandtheile ziemlich gleichmassig eingebiiast zn haben. Sie aeigten 
einen abnorm hohen Gehalt an Wasser (C 71.9 pct., B 64.9 pCt.) und 
verloren bei der Maceration in destillirtem Wasser sehr vie1 an Ge- 
wicht (organische Subetanz), 80 dass die macerirten and entfetteten 
Knochen der Versuchsthiere hiiheren Gehalt an Asche und Kalk zeig- 
ten als die der Coatrolthiere. 

Venuche von T u c z e k  an T a u b e n  fiihrten EU iihnlichen Reaul- 
taten, doch wurde hier keine Rachitis beobachtet. 

Hinsichtlich der Patliogeneae der R a c h i t i s  eriirtert Voit  auf 
Grund der einschlggigen Literatur das K a l k  bedi i r fniss  juoger Thiere 
and spricht aich dahin aos, dass K i n d e r  bei Milchnahrung kaum, 
wohl aber beim Uebergang zur gemischten Nahrung an Kalkmangel 
leiden kiinnen, ond dam eine Stiirung in der R e s o r p t i o n  der Kalk- 
salze ebenso wie eine ungeniigende Zufuhr derselben wirken muss. 

(Niiheres im Orig.) 

H4rtsr. 

Zur Lehre von der Aetiologie, Pathogenie und Therapie der 
€lachitie von Z a n d e r  (Virchow’s Archiu 88, 377-391). Das Ver- 
hiiltniss von K a l i  zu N a t r o n  in (ohne Zueatz verascbter) normaler 
F r a u e n m i l c h  fand Z a n d e r  ungefiihr 3: 1: 2 (vgl. Bunge ,  Zeitechr. 
f. BioZog& 10,295), das der Phosphors i iu re  zum C h l o r  = 1 : 1-2, 
wiihreiid die Milch solcher Matter, deren Siiuglinge r ach i t  ische Er- 
scheinungen eeigten, Verhffltnisse von 1 : 3- 4+ reap. von 1 : 3+-6 
darboten. 
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Kali Natron Phoephom&rrrc Chlor 
Oute Milch Max. 0.192 0.098 0.168 0.102 pCt. 

- Min. 0.154 0.066 0.112 0.062 c 

Schlecbte Milch Max. 0.196 0.058 0.198 0.054 - 
- Min. 0.174 0.04 0.132 0.024 - 

Daa in letrterer Milch iiberachiiaeig zugefiihrte Kaliumphosphat be- 
wirkt nach Z a n d e r (im Anechloes an B n n g e’s Un terenchongen iiber 
daa Verhalteo der Kalisalze im Organismus, 1. c. 9, 104) eine ver- 
mehrte Anefohr von Natrium nod Chlor (enteprechend den Harn- 
analyeen von S e e m a n n ,  Virchow’a Archiu 77,  299) und fuhrt dadnrch 
eine Verringerung der M agen  s a f t  ealzegur  e herbei (M el y , Her- 
mann’s Hundb. d. Phyabiol. b, 55, 63), welche S e e m a n n  (I. c.) alr 
Grnnduraache der rachitiechen Ernghrungeet6rnog aneieht. (Vergl. 
E. V oi t , vorhergehendea Referat.) 

Obige fehlerhafte Zusammeneeboog der Milch rffth Z a n d e r  d m h  
animalieche Nahrnng der Stillenden EU verbeeeern. B n h  milch kann 
dorch Verdiinnen mit 3 bie + Waaeer, Znaatz von l o g  btilcbzucker, 
eowie von 0.5-1 g NeCl auf 1 Liter der menachlichen Milcb 5hn- 
lich gemecht werden. Meh le r t en ,  welche ale Surrogate empfohlen 
wnrden, ceigen ein VerhHltnies von KaO : Naa 0 = 1 : 13-46 und 
eind ale Kindernahrung zu verwerfen. 

Die goat in der etsdtieohen Fr8uen-SiwhensIwIAt (Berlin) 
von L o t h a r  Meyer (~irchozu’s Arclriv 84, 155-163). Weper be- 
rechnet anf Grnnd der Analyeen von Voit  ond seiner Schiiler (Die gost 
in ijffentlichen Anetalten, Zcitschr. f. Biologic 1876, p. 1) nnd 808 den 
Daten iiber die Auenubung der Nffhretoffe im Darmkanal von Rtabner 
(1. c. 1879, p. 115) und Hof fmann  (Bedentung der Fleiachnahrong etc. 
Leipzig 1880) folgende tiigliche Nahrungeaufnahme: 

Verh. d. E i r d M  LU den 

Hsrtrr. 

Eireim Fett Koh’eh?dmte etickutohien S t o l h  
Pfriinderin 80 g 49 g 266 g 1 : 4.4 
Sieche I 75.9 - 38.2 - 335.3 - 1 : 5.2 

- I1 53.0- 44.3 - 222.8 - 1 : 5.6. 
R.rter. 

Analytlache Chemle. 
Ueber die LCjsUohkeit den neutrelen Caloiumphosphets in 

neutralen AmmoniaL- und Alkaliaalsen, vom Standpunkt der 
Annlyse rind der Agrioultur betraohbt von A. T e r r e i l  ( B d .  
~ O C .  chim. 85, 548-551). Verfeaeer wies bereita friiher (Jdrurber. f. 



Ch& 1862, 508) nach, dass der wiissrige (neutrale) Ausrug von 
Phnzen  merkliche Mengen von Phosphorsiiure neben Balk, Magnesia 
nnd Eisenoxyd enthiilt; er theilt nicht die Ansicht derer, welche meinen, 
dass die Liisung und Ueberfiihrung jener Phosphate in die Pflanzen 
unter Beihiilfe von freier Kohlensiiure oder Easigsiiure erfolge, sondern 
stellt aich die Aufgabe, die liisende Kraft von Alkalisalaen und neu- 
tralen Pflanzenstoffen, wie Gummi- und Zuckerarten u. 8. w. unliis- 
lichen Phosphaten und zwar zunlichst Tricalciumphospbat gegeniiber 
en untersuchen. T e r r  e i l  bemerkte niimlich, dass, wenn Tricalcium- 
phosphat in SalzePure gelast, niit Citronensiiure versetzt und dann 
mit Ammoniak schwach iibersiittigt wird, der Betrag des in Lijsnng 
verbleibenden Tricalciumpboephats erheblich (in seinen Versnchen 
13.4-24.7 Theile auf 100 Theile Citronensiiure) schwankt je nach 
der Menge der Salzsgure. Dies veranlaeste ihn, die liisende Kraft 
verschiedener Ammoniaksalze gegen jenes Phosphat zu studiren. Zu 
dem Ende wurde reines, gelatiniises Phosphat in einer bestimmten 
Sguremenge geliist, darnach Ammoniak bis zur alkalischen Reaktion 
hinzugefiigt, von ausgeschiedenem Phosphat abfiltrirt , ausgewaschen, 
nnd im Filtrat die Phosphorsiiure als Ammoniak - Magnesissalz, der 
Ealk nach dem Verjagen der Ammoniaksalze in iiblicher Weise be- 
stimmt. Es ergab sich bei Anwendung verschiedener Mengen einer 
Slinre stets der gleiche Liislichkeitacogfficient des Tricalciumphosphats 
auf 100 Theile angewandter Siiure berecbnet , wie aus nachstehender 
Zusammenatellung erhellt : 

S h r e  Angewandte L8slichkeitacoUficient 
Menge auf 100 Theile S h r e  

Salzsiiure . . . . . .  3.1005 g 0.650 
Salesiiure . . . . . .  6.8900 0.650 
Salpetersaure . . . . .  8.5800 0.309 
Schwefelsiiure . . . . .  7.5400 1.050 
Essigsiiiire . . . . . .  22.9680 0.255 
Weinsaure (krystallisirt) . 1.0020 4.59 
Weinsgore . . . . . .  5.0770 4.53 
Citronenaiiure (krystallisirt) 1.1040 6.95 
Citronensiiure . . . . .  3.742 7.08 
Aepfelsliure . . . . . .  1.5645 1.07 
Aepfelsaure . . . . . .  3.5462 1.18 

Die Cogfficienten sind etwas zu niedrig, weil die pbosphorsaure 
Ammoniakmagnesia in Ammoniaksalzen ebenfalls etwas l6slich ist; 
wie stark, sol1 spiiter ermittelt werden. - Kalium- und Natriumealze 
besiteen ebenfalls , aber geringere lBsende Kraft als Ammoniaksalze; 
so ergab sich f i r  

Citronenaiiure 8.328 g Cotfficient 2.02 
CitronensHure 9.627 Cotfficient 1.78 
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Bei letzteren Versuchen wurde die Liisung des Phosphats i n  S h e  
mit reinem Eali iibersiittigt bis zur  deutliehsn alkslischen Reaktion, 
a t r i r t ,  dsa Filtrat mit Essigeiiure genan gesiittigt und einige Tropfen 
Ammoniak eur Neatralisution hinzugefiigt, darnach die Phosphorsliare 

Mweefltiasigkeit m Bestimmung eaueratofieicher oder wie 
Oxydationsmittel wirkender Subetanxen von A. T e  r r e i  1 (BUZZ. 
80C. chim. 8 5 ,  551-552). 100 g Eiaenvitriol werden i n  ca. 500 ccm 
Wasser geliist, mit 200 g concentrirter Schwefelshre versetzt und nach 
dem Erkalten zu 1000 ccm aufgefiillt. Nachdem der Titre der (ver- 
Bnderlichen ) Maassfliissigkeit mit PermanganatlBsung festgestellt ist, 
werden 0.2-0.3 g der zu bestimmenden Substaoz (2. B. feiogepulverter 
Braunstein) mit 30-50 ccm der Maassfliissigkeit eventuell unter Er- 
wiirmung in Beriihrung gebracht, dnrnach wird mit Wasser verdiinnt 
und der Rest des Eisenoxyduls zuriickgemeusen, woraus sich die Menge 
des in Oxyd iibergegangcnen Oxyduls und damit die Quantitiit des 
von der Substanz abgegebenen Sauerstoffs berechnen lbst .  Auf diese 
Weise lassen sich auch die Superoxyde von Baryum, Blei, Waeserstoff, 
Cobalt und Nickel und das Chlor der Hypochlorite bestimmen. Bei 
Anwesenheit von Blei oder Baryum empfiehlt es sich einige Cabik- 
centimeter Salzaiiure wegeu der Unliislichkeit der Sulfate binzuzufiigen : 
die Niederechkge vor der Titration abzufiltriren ist unniithig. 

wie ublich bestimmt. Gabriel. 

Gabrlel. 

Zur Zusammensetsung und Priifung dee Rum8 von H. 
B e c k u r t s  (Arch. Pharm. XV, 342-346). I n  rerschiedenen Pchten 
Rumsorten warde ein Alkoholgehalt von 39 -- 74 Gewichtsprocenteu, 
ein Extraktgehalt von 0-2.05 pet. und ein Aschengehalt von 0 bis 
0.098 pCt. gefunden und der, die bisherige Ansicht bestiitigende Schluss 
daraus gezogen, dass die quantitative Bestimmung obiger Bestandtheile 
kein Mittel zur Unterscheidung zwischen iichtem nnd kiinstlichem Rum 
biete. Die Eutfarbung braunen, nicht kiinstlich gefiirbten Rums durch 

Freie Fettssure ale Ursache der Ungeniessbarkeit von 
Wsieenmehl von C. B e r n  b eck (Amh. Pharm. XV, 337 - 340). 
Ein kratzend schmeckendes Waizenmehl gab an erwtirmten Aether Fett- 
siiure ab, welche die Unbrauchbarkeit des Mehles bedingte. Mylitla. 

Ueber eine einfache Methode ZUF quantitativen Beatimmung 
der Carbols!hre in Verbandstoffen von K a r l  Se i ibe r t  (Arch. 
Pham. XV, 321 - 337). Die auf Umwandlung dee Phenols in Tri- 
bromphenol beruhende Titrirung des Phenols von K o p p e s c h a a r  
modificirt der Verfnsser f i r  die Praxis in folgender Weise: 1.667 g 
Kaliumbromat (&T Aequivalent in Orammen) und 5.94 g Kaliom- 

Fallung mit Hiihnereiweiss bestiltigte eich nieht. Yyliue. 
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bromid Aequivalent) werden zu 2 Liter aufgefiillt, 100 ccm ent- 
sprechend 0.047 g Phenol in ein Olasetiipselglas von 250 ccm gebracht, 
mit 5 ccm concentrirter Schwefelslure oder 10 ccm concentrirter Salz- 
ajiure angesauert. Von der Phenolliisung (am besten 0.3-1.0 g Pbenol 
im Liter enthaltend) wird dann so lange zugefugt, bis sich durch Jod- 
kaliumstiirkepapier kein Ueberechuas von Brom mehr constatiren Ihst. 
Dies kann nicht durch unmittelbares Auftropfen geschehen, weil frisch ge- 
fiilltes Tribromphenol ebenfalls eine Wirkung auf das empfindliche 
Papier hat, vielmehr muss man daa letztere rnit einem Stiick Filtrir- 
papier bedecken, so dass jeder Tropfen, bevor er rnit dem Jodkalium- 
papier in Bertihrung kommt, eine Filtration erfiihrt. Qegen Ende des 
Versuchs sind nach Zueatz einer Portion Phenollijsung einige Minuten 
zur Vollendung der Reaktion erforderlich, daher erst der zweite Ver- 
such eio zuverlieeiges Resultat liefert. Bei ganz genauen Bestim- 
mungen kann selbstverstlndlich ein Ueberschuss an Brom angewendet 
und durch unterschwefligsaures Natron zuriickgemeseen werden. - Aue 
den Verbrndstoffen wird zweckmliasig die Carbolsaure in der Weise 
ausgezogen, dass 10 g zerkleinertes Material im Literkolben rnit 4 L 
heissem Wasser fibergoasen, nach einiger Zeit xur Marke mit kaltem 
Wasser aufgtsfiillt und wenn niithig, Bltrirt werden. 

Bestimmung von Tnnnin in Thee von A. H i  11 (AnuZpt. 1881, 
95-99). Mit Hilfe der Methode von L i iwen tha l  unter Anwendung 
des 0 s  er’ schen Factors fiir Richengerbsgure (1.5 Theile der letztern 
= 1 Theil Gall&pfelgerbs&ure) wurde der Gerbstoffgehalt van 31 Thee- 
proben brstimmt und im Durcbschnitt zu 14.79 pCt. bei 3.67 pCt. 
liislicher und 2.5 pCt. unlijslicher Asche und 25.5-43.75 pCt. Extrakt- 
gebalt gefunden. Der Tanningehalt variirte von 6.8- 25 pCt., der 

Ueber die quentitative Bestimmnng dea Niootine im Tabaok 
von J. S k a l w e i t  (Repert. anal. Chm. 1881, 165-168). Bei zahl- 
reichen Tabacksanalysen machte der Verfaaser die Erfahrung, dass 
die bisherigen Bestimmungsmethoden f i r  Nicotin unzuverlhsig sind. 
Er empfiehlt daher, 20.25 g Tabackpulver rnit 10 ccm Normalschwefel- 
sPure und 200ccm abeolutem Alkohol 2 Stunden lang am Riickluss- 
kiihler zu kochen, auf 250 ccm rnit Alkohol aufzufiillen, hiervon 
100 ccm durch Destillation von der Hauptmenge des Alkohole zu be- 
freien, mit 30 ccm Xalilauge von 1.16 specifischem Gewicht zu ver- 
setzen , zu destilliren , bis das Deetillat nicht mehr alkaliscb reagirt 

Die Bestendtheile dee Weesera vom todten Meer Bind nach 
H. F l e c k  (Repert. anal. Chsm. 1881, 145-146) folgende. Auf 
1000 Theile Waseer kommen : 

MyUue. 

Aschengehalt von 5.3-7.1 pCt. Mplius. 

und letzteres mit Normalechwefelsiiure eu titriren. Myliue. 



14.250 Chlorkalium 
62.438 Chlornatrium 
4.236 Brbmnatrium 

108.015 Chlormagnesiom 
29.811 Chlorcalcium 
1.021 Calciumsulfat 

2 19.77 1 Mylius. 

Verwendung des Brow Bur Anelyae von Kobalt und Xiukel. 
0. Langbe in  (Bepert. anal. Chm. 1881, 148-150) empfiehlt Salz- 
siiure-Bromliisung zum k e e n  des Niederscblagea von Schwefelko- 
balt und Schwefelnickel und theilt die Zeichnung einer Spritsfloeahe 

Ueber die Entfernung von Schwefelkohlenstoff aus Handels- 
bensol duroh alkoholiaohes Kali von Ben j. N i c k  e 1s (Chevn. New8 
48, 250). Der Verfasser theilt weitere Einzelheiten iiber die Mijglich- 
keit mit, aus Benzolmustern, deren Siedepunkt durch Schwefelkohlen- 
stoff erniedrigt iat, letzteren als Xanthoganat zu entfernen, urn den 

Zur Bestimmung dea Kalia and Natrons in der Poteaohe 
rathet H a g e r  (Pham. Ccntralh. 1881, 225) den Umstand zu be- 
notzen, dass sioh 1 Theil Natriurnpikrat in 80, 1 Theil Kaliumpikrat 

Die quantitative Beetimmung der Magnesia und Trennung 
derselben von Kalb, Eiaenoxydund den Alkalien sucht H a g e r  
(Pharm. Centralh. 1881, 224) durch Benutzung der Thataache za er- 
miiglichen, dasa aich oxalsaure Magneeis bei Glyceringehalt der 
Fliissigkeit und Oxalsiiureiiberschuss in  der Ktilte klar liist, beim 
Kochen eber ausecheidet. Ueber den Grad der Genauigkeit iet nichts 

Ueber dea Volumgewicht von Sehwefelkohlenatoff-Suhwefel- 
lbmgen  giebt Macagno (Chem. News 48, 192) eine Tabelle, mit 
Hilfe welcher man quantitative Bestimmungen des Schwefels in 

Ueber einige Farbreautionen dee Codehe, Morphine und 
Al~ogine von Diosc. V i t a l i  (L'Oroei 1881, 152-154). Die Probe 
suf Morphin von T a t t e r s a l l  (dime Bmkhte XIII, 582) mittele meen- 
eaben Natrons in schwefelaaorer Lijsung wird in folgender Webe 
modificirt. Lijst man Morphin i n  concentrirter Schwefelsiiure, riihrt 
areensaures Natron cio und erwsrmt, 80 geht die Farbe durch blau- 
violet iu hellgriin iiber. Letztere Farbe sol1 eich auf voraichtigen 
Zueatz von Waeaer in rosenroth ond endlich blau, durch Ammoniak 
im Ueberechuse io  Oriio verwandeln. - Wird Morphin in Schwefel- 

fiir Bromlijsung mit. Hylius. 

wahren Siedepunkt zu finden. MyliIls. 

aher i n  2500 Theilen Alkohol von 98 pCt. lijst. Yylius. 

angegeben. Hylius. 

Schwefelerde aosfiihren kann. Mylimn. 
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sPure geliist, ein wenig Natriumsulfidliiaung zngefiigt und erwiirmt, 
so sol1 die Farbe durch Fleiscbroth und Violet in donkelgriio 
wechseln. - In S c h w e f e l s h e  ge lh t ,  zuerst mit Schwefelnatriumliisiing, 
dann mit Liisung vou Kaliurnchlorat in ScbweMsHure (1 : 50) gcmischt 
liefert Morphin griine dann violetblaue Fiirbang, welche bei Zusatz 
einej Ueberschusses Ton Kaliumchlorat in gelb iibcrgeht. - Codei'n 
verhiilt sich in jeder Hinaicht iihnlicb. Bei der zuerst angegebenen 
Priifung aber  giebt es bevor beim Erwlirmen griin, ale Endfarbe a d -  
tritt, rothviolet. - Wenn Atropin mit der Lfisuug von Kaliumchlorat 
in  Schwefelsiiure betropft wird, so entstehen beim Bewegen der Schale 
wenig intensive blaugrtine Streifen, welche sich im Ueberschuss der 
Flfissigkeit mit hellgriiner Farbe liisen. 

Ueber die Entdeckung von Baumwollsamenol in Oliveno1 
von J. M a c a g n o  (Gum. chim. 1881, 223-224). Beziiglich der durcb 
Nickels angerathenen spektroskopischen Untersuchung des Oliventils 
bestgtigt M s c a g n  o die Herechtigung der vom Referenten geausserten 
Bedenken (diese Ben'chte XIII, 1889) und erklart die Methode fiir un- 

Ueber die Anwendung des Spektroskopes x u r  Untersuchung 
des Rothweins auf fiemde Fazbstoffe i o n  J. M a c a g n o  (Gazz. 
chim. 1881, 217-223). Der Verfasser debnt seine Mittheilungen auf  
die Auffiudung von O r s e i l l e ,  P h y t o l a c c a  d e c a u d r a ,  C o c h e n i l l e ,  
M a l v e ,  H e i d e l b e e r e n  uod I n d i g o  Bus. Diese Farbstoffe schiittelt 
er jedoch nicht Bus, sondern fiilit sie durch Ammoniakalaun (bei Phy- 
tolacca und Cochenille gewiihnlichen Alaun) und kohlensaures Natron 
und uirtersucht das  gefiirbte Filirat. Deli Indigo sol1 man rnit 
Eiweiss ausfalleu und aus dcm Niederschlag durch Alkohol ausziehen. 
Hinsichtlich der Heidelbeeren theilt er die Ansicht von A n d r h e  
(dies8 Berichte X I I I ,  582) und G a n g e  (dime Berichte XIII, 2005), 
davs ihr Farbstoff im Wein kaum nufzufioden iEt, weil seine bekaunten 
Eigenschaften rnit deuen des Weinfarbstoffs iibereinstimmen. 

m yii US. 

brauchbar. Mylius. 

Yylius. 

Die Wirkung verdiinnter S%uren und Thierkohle auf das 
Drehungsvermiigen von Stwkeeyrup und Bemerkung iiber die 
Bestimmung von Gemengen aus Rohreucker und Stwkeeucker 
von H. W. W i l e y  (Amer. chem. 8oc. 1880, 395-402). Das Drehungs- 
vermogen von Sttirkesyrup und St&rkezucker. Eine Methode 
der Bestimmung der reducirenden Substanx durch das Polariskop 
(Amer. ohem. 80c. 1880, 387-395). Es wird nacbgewiesen, dass sowohl 
Behandlung mit Thierkoble als Kochen mit verdiinnten Siiuren die Wir- 
kung der kiiuflichen Stiirkezuckerpr~pRratc ruf  polarisirtes Licht ver- 
mindert. Demnach kann die Methode der Bestimmung von StBrke- 
zucker im Gemisch mit Rohrzucker durch Vergleichung der Ablen- 
kungen vor and nach der Inversion keine zuverllissigen Resultate 



geben. Verursacht wird dies dadurch, dass die zwischen der Stkke 
und dem Zucker etebenden Substanzen eine stlirkere Wirkung auf 
polariairtes Licht besitzen ale die Glucose. Die optische Wirkung 
einer Starkezuckerl6sung ist daher such nicht proportional dem Qe- 
halt an Stlirkezucker und dem specifischen Gewicht der Liisong, 
sondern ist growler, als bei einer h u n g  von cflukoae von 
gleichem specifiscban Gewicht und variirt mit dem Gehatt PI1 wirk- 
licbem Zucker, gielrt aber, gleiches specifisches Gewicht der Losungen 
(1.41) vorausgesetzt, ein Mittel um den Zuckergehalt anniihernd EU 

bestimmen. Vereuche hatten nHmlich ergeben, dam eine Handela- 
waare von 53 pCt, reducireader Substanz eine epec ibhe  Drabaag 
von 91,5 besaes und dass jedes pCt. mehr ader weniger reducirender 
Substanz einer Abnabme oder Zonahme der specifischen Drehung urn 
0.75 entsprach. Der mit Hilfe dieser Zahlen aus der specifiscben 
Drehnng der einzelnen Muster berecbnete Gehalt derselben an redo- 
cirender Substanz Btimmte mit der Probe nach F e h l i n g  rumeiat bia 
auf 1 pCt., variirte jedoch in einzelnen Fallen bis 6 pCt. 

Ueber die Beuwollensamen, daa Oel und die PressrUdK- 
sthde dereelben von c. Widemann  (Mm. ecimt. 1881, 453-465). 
Es ist die Zusammensetzung verechiedener Sortea Baomwollensamen 
mitgetheilt, der Gehalt ihrer Aeche an gewissen Bestandtheilen, ihre 
Ergibigkeit an Oet and der Riickhalt des letzteren i n  den Preee- 
rfickstiinden. Das rohe Oel selbst hat ewischen 30 - Oo dss Volum- 
gewicht 0.9206 - 0.9406 (bei 140 0.9313). Dae gereinigte bei 16O 
0.92647. Es wird durch Schwefelsliure violet gefarbt, durch Schwefel- 
sliure und Ealinmbichromat rotb. Bei + 2 bis 3 O  wird es feat. 
Seine durch Natronlauge von 1.21 bewirkte Liieung nimmt nacb 
llingerer Zeit an der Oberflache blauviolete Fiirbung an. 

Ueber die Bestimmung von Fett in Miloh von S. P. S h a r p  l e  8 

(Chm.  News 48, 228). 5 g Milch empfiehlt der Verfasser in einer 
flachen Platinschale zu verdunsten, bei 1050 za trocknen, den ge- 
wogenen Riickstand durch mehrmaliges Anfiillen der Schale mit 
Petroleumather und Stebenlassen damit von Fett zu befreien, den 
Riickstand abermsle zu wiigen und endlicb zu veraschen. Yplios. 

Eine neue Methode mu Beetimmung von Nitraten im Trink- 
wweer von Wes t -Kn igh t s  (Analyst. Vol. 1881, 56). Die Methode 
griindet sich aaf die bekannte Brucin -Reaktion. Da jedoch Scbwefel- 
saure, welche man sonst anzuwenden pflegt, die erhaltene Farbung 
bald zum Verschwinden bringt, so benutzt Verfasser statt dessen eine 
kalt gesattigte OxalsBurelosung. Die Beatimmung geschieht aof colori- 
metriscbem Wege. Die vielen Einrelheiten , welche die Beatimmung 
nothig macht, lassen eich in einem Referate nicht wiedergeben. 

YLYI~SS. 

Y~IIUS. 

Proskhuer. 
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Ueber die Beatimmung der Nitzate im Flueeweseer berichtet 
P e r k i n s  (Analyet. VoZ 1881, 58). Das Wasser (100ccm) wird 
in einer Platinschale iiber Nacbt mit einer Magnesiumspirale bei 
Gegenwart von geringen Mengen geechmolzenen Kocbsalzes zusammen 
gebracht, bis sich die Spirale geliist hat. Der durch den Contakt 
zwischeo Platin und Magnesium ereeugte elektriscbe Strom reducirt 
die Nitrate zu Amrnoniak, wclches nach der Destillation im Destillate 
durch Neseler’s  Reagenz auf die gewiihnliche Weise bestimmt wird. 

Prostaw*. 

Ueber den Uehalt der Weine an Sohwefela&ure theilt E. L i s t  
(Repert. f. unuZyt. Chemie 1881, No. 7,  103 und No. 9, 134) seine 
Erfahrungen mit. Verfesser hat viele nacbweislich echte Weine auf 
ihren Schwefelsiiuregehalt untersucht, nnd denselben hiiher gefunden, 
ole er  bisher von einigen Chemikern fiir echte Weine angenommen 
wurde. 

R o t h  we ine  1875er Schalkaberg 0.05837 g Schwefelsgure (SO,) - 1878 er Leisten 0.05494 g - 
1878ar Schalksberg 0.05878 g 

Weissweine 1878er Stein, Traminer 0.04946 g SchwefelsHure (SO,) 
1878er - , Riesling 0.03754 g 
1878er Leisten, - 0.08986 g - 
1 8 7 8 ~  - , - 0.07761g 

- 1878er - , - 0.04950g 

1878er Scbalksberg, Riesling 0.03989 g Scbwefelsaure (SO,) 
1878 er LSmmerberg, - 0.04883 g - 

1876er - - 0.05259g 

1876 er Stein, - 0.06112g 
1876er Leieten, - 0.04282g - - 
1875 er Stein, - 0.07819g 
1875 er Leisten, - 0.06222g - 
1875er - - 0.07157 g 
1875 er LHmmerberg, - 0.07734 g 
1874er Stein, - 0.06302g - 
1874er Schalksberg, - 0.08659 g - - 
Die untersochten Rothweine waren nicht geschwefelt. Bei stid- 

lichen Weinen wurden die folgenden SchwefelsHuremengen (SO,) 
gefunden: 

No. 1. Madeira 0.0836 g SO,, 
No. 2. Xeres 0.0958g - 
No. 3. Madeira 0.1024 g - 
No. 4. Madeira 0.1192g - . 

Die hohen Zahlen fiir diese Weine riihren nach einem vom deut- 
scben Coneul in Cette an den Verfasser gerichteten Schreiben von 
der Behandlung des Weines und der Bodenbeschaffenheit her. 

Die Bestimmung geechah steb direkt in dem mit Salzagure an- 
geeherten und mit kochendem Wasser stark verdiinnten Weinextrakte. 

Proskiuer. 



1587 

Methode ~ u r  Bestimmung von Chlor - Cyan- Ferrocyan- und 
ahodanwaeseretoffeaure nebeneinander von W. B o r c h e r 6 (Repert. 
d. analyt. Chemie 1881 130). 10-20g des Salzgemenges werden 
zu einem Liter geliist ond in einer Probe davon die Gesammtmenge 
der drei Siiuren durch Silborliisuug bestimmt. Darauf werden aus 
einer zweiten Portion durch die eben festgestellte, zur Fglluog gerade 
ansreichende Menge Silberliisung die SPuren niedergescblagen und der 
noch feucbte Niederschlag mit Salpetersaure von 1.37- 1.40 specifi- 
schem Gewicht gekocht. Das ungeliist gebliebene enthllt alles Chlor 
als Chlorsilber, die davon durch Filtration zu trennende Flassigkeit 
eine dem Rhodan iiquivalente Menge Schwefelsanre ond eine dem 
Cyan iiquivalente Menge Silbernitrat. I n  derselben wird zoerst die 
SchwefelsPure dnrch Fallen mit Bariumnitrat ermittelt, und im Filtrat 
davon das in Liisung befindliche Silber, welches dem Rhodan uod 
Cyan entspricht, festgeetellt (nach Volhard). Aus der Differenz der 
erlangteu Daten ergiebt sich das Cyau. Bei Anwesenheit von Ferro- 
cyan wird dieses zuerst d u d  eine chlorfreie Eiaenoxydliisung entfernt 
und das Filtrat wie oben Iehandelt. 

Ueber rosanilinsulfoseures Xetron als Weinfarbemittel theilt 
R. Kayse r  (Repert. d. anal. Cheinie No. 9, 131) einige Reobachtungen 
mit, woraus hervorgeht, dass sich dasselbe durch sein Verhalten eu 
Mioeralsaoren und zu Ammoniak von Fuchsinliisungen nnterscheidet. 
Ferner fiirbt sich Wolle in mit WeinsPure oder Essigsiiure iibereattig- 
ter Liisung roth, welche Farbe in massig coocentrirter Saleslure, 
nicht wie bei rnit Fochsin gefhrbter Wolle in Gelb iibergeht. Sonst 
zeigen die Rosanilinsiiureliisungeu fast das gleiche Verbalten, wie 
Fuchsin. Nach dem Verfasser kann diese Saure i m  Weine nur fiber- 
sehen werden, wenn mail, wie es vielfach geschieht , aueschliesslich 
mit Amylalkohol in ammoniakalischer Liisung ausachiittelt. 

Proakauer. 

Proskausr. 

Ueber Lothrohruntersuohuzrgen mineralisoher Substanses 
ron E. J. C h a p m a n n  (Berg- und Hiittenm. Zeit. 1881, No. 23 und 
24). Der Verfasser giebt eine Anleitung zur LiitbrohrAnalyse der 
Mineralien, urn s y s t e m a t i  sch zuerst die elektronegativen, d a m  die 
elektropositiven Restandtheile aufzusuchen. Mylius. 

Ein Sohwefelwaesereto~pparat liisst sich nach P. H a r t  (Chem. 
New8 48, 191) aus zwei zollweiten Probirrthen herstellen, deren 
cine engere rnit Gasleitungsrohr verbundene am Boden rnit einem Loch 
vereehen, in die sndere geschoben ond mit Gommiscblauch an dieeelbe 
paesend befestigt wird, so dass sie echiebbar bleibt. Die Buseere 
Riihre wird mit S&ure, die innere mit Schwefeleiaen beschickt. 

Myliur. 


