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R e f e r  ate .  

Allgemeine und Physikalische Chemie. 

Ddtonation de l’acityldne, du cyanogdne et des combinaisons 
endothermiques en gdndral von B e r t h e l o t  (Compt. rend. 93, 613). 
Verfasser erinnert an den merkwiirdigen Umstand, dass unter den 
Verbindungen rnit grosser negativer Bildungswarme nur einzelne sich 
leicht e x p l o s i v  zersetzen, wahrend andere, wie z. B. A c e t y l e n ,  
C y a n g a s ,  S t i c k o x y d ,  bisher n i c h t  zur Explosion gebracht werden 
konnten. Der Unterschied hangt nicht, wie man glauben konnte, rnit 
der Grosse der Warmeentwickelung oder rnit der Temperaturerhohung 
bei der eventuellen Zersetzung zusammen. Denn z. B. die BiIdungs- 
warme des C y a n s  (-74.5 Cal.), durch plotzliche Zerlegung in die 
Elemente frei gemacht , wiirde hinreichen um die Temperatur der 
Zersetzungsprodukte auf ca. 4000O zu bringen. Das Cyangas wird 
aber weder durch starkstes Erhitzen, noch selbst durch den elektrischen 
Funken zu e x p l o s i v e r  Zersetzung veranlasst. Das C h l o r m o n o x y d  
dagegen, dessen Bildungswarme (-15.2 Cal.) nur etwa eine Temperatur 
von 1 250O hervorbringen konnte , detonirt schom bei gelindem Er- 
hitzen. - Die geringe Neigung zur Explosion wird auch nicht durch 
besondere Bestandigkeit der betreffenden Verbindungen, oder durch die 
Fahigkeit derselben, sich aus den Elementen direkt wieder bilden zu 
kiinnen, bedingt. Denn das C y a n g a s  wird durch wiederholte elek- 
trische Entladungen l a n g s a m  und v o l l s t a n d i g  in die Elemente 
zerlegt, und A r s e n w a s s e r s t o f f ,  der sich aus seinen Elementen 
unter Aufnahme von 36.5 Cal. pro Molekulargewicht bilden wiirde, 
zersetzt sich langsam und vollstandig schon bei gewohnlicher Temperatur; 
derselbe kann aber ebenfalls weder durch starkes Erhitzen noch durch 
den elektrischen Funken zu explosiver Zersetzung gebracht werden. - 
Es muss also in dem molekularen Bau solcher Stoffe ein Hinderniss 
liegen , welches die rasche Fortpflanzung der einmal begonnenen Zer- 
setzung, die Explosionserscheinung verwehrt. - Hr. B e  r t h e 1 o t weist 
darauf hin, dass auch bei den festen Korpern mit negativer Bildungs- 
warme ahnliche Unterschiede beziiglich der ExplosionsGhigkeit sich 
zeigen (2. B. Jodstickstoff verglichen rnit dem Kaliumchlorat u. s. w.). 



Nun weiss mail, dass selbst der Dynamit durch einfaches Ar~ziinder~ 
nicht zur Explosion gebracht w i d ,  wohl aber durch die Detonation 
anderer Explosivstoffe , z. B. des Knallquecksilbers, und B e r  t h e l o  t 
wurde dadurch veranlasst, zu untersuchen, ob der gewaltige Explosions- 
stoss des Knallquecksilbers, der nach der Schatzung von B e r t h  e l o t  
und V i e i l l e  einem Drucke von 40,000 kg pro Quadratcentimeter gleich- 
kommen soll, auch bei den fraglichen Stoffen die Explosion herbei- 
gefuhrt. Die angestellten Versuche und deren Ergebniss werden 
ausfuhrlich beschrieben. Es ergab sich, dass in der That A c e t y l e n ,  
C y a n g a s  und  A r s e i i w a s s e r s t o f f  m o m e n t a n  u n d  v o l l s t a n d i g  i n  
i h r e  E l e m e n t e  z e r l e g t  w e r d e n ,  w e n n  man  K n a l l q u e c k s i l b e r i n  
d i e sen  G a s e n  d e t o n i r e n  l a s s t .  Auch das Stickoxyd wird miter 
diesen Umstanden zerlegt ; nur wird der Vorgang dadurch verwickelter, 
dass der frei werdende Sauerstoff das Kohleiioxyd, welches aus dem 
Knallquecksilber stammt, zu Kohlendioxyd verbrennt. Ffir das Stick- 
oxydul hat Verfasser schon fruher (Ann. chim. phys. (5) IV, 145) nach- 
gewiesen, dass sich dasselbe durch starken, mechanischen Stoss in 

Sur lea limitea de 1’8lectrolyse von B e r t h e l o t  (Compt. rend. 
93, 661). Man pflegt bei der.Elektrolyse haufig zwischen der pri- 
maren Wirkung des elektrischen Stromes und den secundaren Wirkungen 
der ausgeschiedenen Stoffe auf den Elektrolyteii zu unterscheiden. Aber 
man konnte bisher nicht mit Sicherheit entscheiden, welcher Theil der 
beobachteten chemischen Vorgange primar und welche sekundiir zu 
Stande kommen. Hr. B e r t  h e l o t  hat nun einen interessanten Versuch 
zur Losung dieser Frage gemacht. Er untersuchte, welche elektro- 
motorischen Krafte m i n d e s  t ens  angewendet, d. h.welcheEnergiemengen 
durch die chemischen Processe der galvanischen Zelle in den Strom- 
kreis mindestens iibertragen werden mussen, um einen bestimmten 
elektrolytischen Vorgang eben hervorzurufen. Diese Energiemenge 
setzt er gleich dem Eiiergieverbrauch bei der chemischen Arbeit des 
Stromes im Elektrolyten und schliesst daraus weiter auf die Natur 
der Vorgange, die der Strom selbst bewirkt. - Als Elektricitatsquelle 
wurden angewendet : Zink-Platinelemeute (mit verdiinnter Schwefelsaure), 
die nach B e r  t h e 1 o t ’s Annahme 19 Cal. in einen Stromkreis ubertragen, 
wahrend in einer darin eingeschalteten Zersetzungszelle 1 g Wasserstoff 
oder iiquivalente Mengen anderer Stoffe abgeschieden werden; ferner 
D aniell’sche Elemente, von welchen 24.5 Cal., und Zink-Cadmium- 
elemente (jedes Metall in seinem eigenen Sulfat), von weichen 8 Cal. 
an den Stromkreis abgegeben wurden. Durch Combination mehrerer 
solcher Elemente kann die elektromotorische Kraft des Stromkreises 
hinreichend variirt werden, um in engen Grehzen zu erfahren, welche 
Energiemenge bei einem gegebenen Falle nothwendig ist und welche 
nicht mehr ausreicht. - B e r t h e l o t  beobachtete z. B. dass die Zer- 

Stickstoff und Sauerstoff zersetzt. Horstmann. 
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setzung von Kaliumsulfat in Liisung zwischen Platindrahtelektroden 
bemerkbar wurde (durch Gasentwickelung) bei Anwendung von 2 Zink- 
platin- und 2 Zinkcadmiumelementen (54 Cal.), aber nicht mehr mit 
2 Zinkplatin- und 1 Zinkcadmiumelement (46 Cal.); oder in noch 
engeren Grenzen, dass noch Zersetzung stattfand mit 1 D a n i e l l ,  
1 Zinkplatin- und ein Zinkcadmiumelement (5 1.5 Cal.). aber nicht mehr 
mit 2 Daniell-Elementen (49 Gal.). Der Strom verrichtet also eine 
chemische Arbeit, die zwischen 49 und 51.5 Cal. verbraucht. Dies 
kommt aber ziemlich genau der Warmemenge gleich, welche frei 
werden wiirde, wenn man das g e s a m  m t e Resultat der Elektrolyse des 
Kaliumsulfats wieder riickgangig machte: Neutralisation von Saure 
und Base ('/z S 0 4  H2 aq, K 0 H aq) = 15.7 Cal. plus Vereinigung 
des abgeschiedenen Wasserstoffs und Sauerstoffs l/z (Hz 0) = 34.5, 
im ganzen 50.2 Cal. - Wenn nach der gewijhnlichen Annahme durch 
die primare Wirkung des Stromes am negativen Pol Kalium abge- 
schieden wiirde, welches erst durch sekundare Wirkuiig mit dem 
Wasser KOH und H bildete, und am positiven Pol verdunnte Schwefel- 
saure und Sauerstoff, so miissten von dem Strome 98 Cal. geliefert 
werden , was nach den angefiihrten Beobachtungen nicht moglich sein 
kann. - Nimmt man als pos i t i ve .  Elektrode eine Kupferplatte, so 
bildet sich Kupfersulfat statt Sauerstoff, und es erfordert der gesammte 
Vorgang in der Zersetzungszelle nur noch 22 Cal. Dementsprechend 
geniigt jetzt 1 D a n i e l l  (mit 24.5 Cal.) zur Zersetzung, aber nicht 
mehr 1 Zinkplatinelement (19 Cal.). - Mit einer Zinkplatte als posi- 
tive Elektrode wird bei der Elektrolyse von Kaliumsulfat gebildet: 
Zinksulfat , Kalihydrat und Wasserstoff, wodurch im ganzen 3 Gal. 
f r e i  wiirden. Der Vorgang vollzieht sich in der That o h n e  a n d e r e  
Energiequelle, sobald man die Elektroden direkt metallisch vbrbindet. 
- Besteht die negative Elektrode aus Quecksilber, so wird Kalium 
abgeschieden und es biidet sich Amalgam. Beriicksichtigt man die 
Bildungswarme des Amalgams, so erfordert jetzt der gesammte 
chemische Vorgang in der Zelle eine Zufuhr von 72.3 Cal. und er 
findet in der That eben noch statt, wenn der Strom 73.5 Gal. 
( 3  D a n i e l l )  zufuhren kann. Mit 2 D a n i e l l -  und 1 Zinkplatinelement 
(68 Cal.) beobachtete B e r t h e l o t  wohl noch Gasentwickelung, aber 
das Quecksilber enthielt kein Kalium mehr. - Bei allen diesen Bei- 
spielen findet also die elektrolytische Zersetzung statt , sobald der 
Strom diejenige Energiemenge zufiihren kann, welche die Gesammtheit 
der chemischen Vorgange erfordert. Ein Unterschied zwischen primaren 
und sekundaren Wirkungen, wie man sie bisher angeiiommen , zeigt 
sich nicht. Dieselbe Erfahrung wiederholte sich Lei den anderen 
untersnchten Elektrolyten : Magnesium-, Zink-, Cadmium- und ICupfer- 
sulfat, Chlor-, Rrom- und Jodkalium. Iiorstnlnllll. 
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Sur  les combustion opkrkes par le bioxyde d'azote von 
B e r t h e l o  t (Comnpt. rend. 93, 668). Verfasser versucht zu erklaren, 
warum viele in S a u e r s t o f f  leicht brennbare Stoffe mit S t i c k o x y d  
durch eine Flamme oder den elektrischen Funken sich nicht entziinden 
lassen um fortzubrennen, obgleich die Verbrennung durch das Stick- 
oxyd bekanntlich mehr Warme liefert als durch den Sauerstoff. 

orst rn a m .  

Theorie der iibers%ttigten Salzlosungen von G. M a r p m a n n  
(Arch. Phamn. 16, 354). Ueberkaltete Flussigkeiten sallen durch 
intramolekulare Gasabsorption krystallisiren und die entstehenden 
Krystalle verdichtete Gase enthalten. Experimentelle Belege fur diese 
und Lhnliche Behauptungen sol1 eine ausfiihrliche Abhandluiig bringen. 

Ueber die isomeren Zustlnde der Haloidsalze von B e r t h  e lo  t 
(Compt. rend. 93, 870). Bei der Umwandlung der gelben Modifikation 
des Quecksilberjodids in die rothe Modifikatioii findet Verfasser e k e  
Warmeentwickelung von + 3 Cal. fur HgJz. Beziiglich des Jodsilbers 
wiederholt Verfasser seine friihere Bemerkung , dass dasselbe als 
Niederschlag in einer wenig bestandigen Modefikation entstehe und 
nachtraglich in einen stabileren Zustand iibergehe. Wenn man namlich 
Silbernitrat in Jodkalium giesst (nicht umgekehrt) , so werden im 
ganzen naeh 2 Minuten 26.9 Cal. frei, und davon 21.1 schon in der 
ersten halben Minute; der Rest von 6.6 Cal. entwickelt sich erst 
iiach und nach, und riihrt nach B e r t h e l o t  von der Veranderung des 
Zustandes her. - Auch aus dem Doppelsalze A g J ,  3 K J ,  '/aH2O 
durch Wasser abgeschieden , scheint das Jodsilber nicht sogleich den 
stabilen Zustand anzunehmen , wie bei sofortigem AuflGsen in Cyan- 
kalium zu erkennen ist. - Nach einigem Stehen ergeben jedoch die 
Niederschlage stets dieselbe Losungswarme (in Jodkalium oder Cyan- 
kalium), wie auch das * krystallisirte Jodsilber. Ein thermischer 
Unterschied zwischen dem stabilen, amorphen und dem krystallinischen 
Zustand lasst sich nicht erkennen. - Gleiches gilt auch fiir Chlor-, 
Brom- und Cyansilber. - An diese experimentellen Ergebnisse werden 

Untersuchungen uber die Elektrolyse von B e r t h e 1 o t (compt. 
rend. 93, 757) .  Fortsetzung der oben referirten Mittheilung uber den- 
selben Gegenstand. Die Beobachtungen beziehen sich auf Verbin- 
dungen, bei deren Elektrolyse etwas verwickeltere Erscheinungen auf- 
treten. I n  Fer rosu l fa t lGsung beobachtet man Anzeiclien einer 
Zersetzung, wenn der elektrische Strom 32.5 Cal. zufiihren kann. Es 
scheidet sich me ta l l i s ches  E i s e n  am negativen Pol ab,  und am 
positiven Pol wird b a s i s c h e s  E i s e n o x y d s a l z  gebildet. Diese 
chemischen Vorgange erfordern nach B e r t h  e lo  t etwa 32 - 34 Cal,, 
wahrend bei der Entwickelung von f r e i em S a u e r s t o f f  47 Gal. nothig 

Horstmann. 

Iangere, sehr allgemeine Betrachtungen gekniipft. Horatmaim. 



waren. Durch die Oxydation des Ferrosulfates wird also die zur 
Zersetzung nothige elektromotorische Kraft urn den Betrag der dabei 
entbundenen Warme vermindert. Bei grosseren elektromotorischen 
Kriiften erscheint neben den fruheren Zersetzungsprodukten Wasser- 
stoff und Sauerstoff. - Bei Manganosu l f a t .  wird Zersetzung zuerst 
wahrgenommen bei Zufuhr von 38 Cal. Die Produkte sind Wasser- 
stoff am negativen und M a n g a n d i o x y d  (neben freiersaure) ampositiven 
Pol, zu deren Bildung 37 Cal. erforderlich sind. - Verstarkt man die 
elektoinotorische &aft bis auf 62.5 Cal. und mehr, so erscheint neben den 
fruheren Zersetzungsprodukten metallisches Mangan und Sauerstoff, zu 
deren Bildung nach thermochemischen Daten 60.5 Cal. nothwendig 
sind. - Aehnliche Versuche mit Kaliumnitrat. Ammoniumnitrat und 
Kaliumacetat gaben zwar nicht gleich deutliche Resultate wegen sto- 
render Polarisationserscheinungen, doch bestatigten sie im Allgemeinen 
die fkiiheren Schlusse. Eine elektrolytische Zersetzung geht vor sich, 
sobald die dazu nothige Energiemenge von dem elektrischen Strom 
zugefiihrt werden kann. Die erforderliche Energiemenge wird aber 
nicht durch e i n e n  sog .  p r i m a r e n  V o r g a n g  a l l e i n  bestimmt, 
sondern d u r c h  d ie  S u m m e  a l l e r  c h e m i s c h e n  V o r g a n g e  in der 
Zersetzungszelle. Daher wechselt auch die Natur dieser Vorgange mit 
der Grosse der elektromotorischen Kraft. Horstmann. 

Ueber die specifkche Wgrme der Gase bei hoher Tempe- 
ratur von M a l l a r d  L e  C h a t e l i e r  (Compt. rend. 93, 1014). Die 
Verfasser finden die specifische Warme bei constantem Volum bezogen 
auT das Molekulargewicht bei Temperaturen gegen 20000 

fur Kohlensaure 12.6 i 
fur Wasserdampf 11.5 

gewohnliche Warmeeinheiten, 

d. i. fiir beide Gase etwa doppelt so viel, als nach den bisherigen 
Beobachtungen unter 200°; die specifischen Warmen von Stickstoff, 
Sauerstoff nnd Kohlenoxyd seien auch gegen 2000O noch untereinander 
gleich, doch um etwa die Walfte griisser als unter 200O. - Die Re- 
sultate , die nur als Annaherungen betrachtet werden konnen, stutzen 
sich auf Messungen des Drucks in detonirenden Gasgemischen mittelst 
eines Metallmanometers. Einzelheiten der Apparctte und der Beob- 
achtungsmethode sind schon in. einer vorhergehenden Note derselben 
Verfasser (Ueber die Abkiihlungsgeschwindigkeit der Gase bei hohen 

Chemische Afflnit%tsbestimmungen von W. 0 s t w a1 d (Journ. 
pr .  Chem. N. F. 24, 486). Zwischen Salzsaure, Chlorcalcium und 
Oxalsiiure in L6sung iiber Calciumoxalat stellt sich ein chemisches 
Gleichgewicht her, welches nach dem von G u l d b e r g  und W a a g e  
aufgestellten Massenwirkungsgesetz bei wechselnden relativen Mengen 
der reagirenden Stoffe eintreten soll, wenn 

Temperaturen, Comp. rend. 93, 962) beschrieben. Horstmann. 



Oxalsaure x Chlorcalcium 
- = Const. __ 

Salzsaure 
(wobei die Namen der Stoffe zugleich ihre relative Menge in Aequi- 
valentgewicht bezeichnen). Nach ausfuhrlichen Versuchen 0 s twa ld  ’ s 
bei verschiedenen Verdunnungen und Temperaturen, und auch mit Sal- 
petersaure statt Salzsiiure, fand sich diese Relation n i c h t  b e s t i t i g t .  
Das Produkt, welches constant sein sollte, nimmt regelmassig ab, 
wenn man die relativen Mengen der Oxalsaure oder des Chlorcalciums 
gegenuber der anderen Saure vergrossert , und zwar bewirken aqui- 
valente Mengen der beiden Stoffe gleich starke Abnahme. - Eine 
befriedigende Erklarung der Erscheinung, die das G u l d b e  rg- Waage-  
sche Gesetz aufrecht zu halten gestattet hatte, ist dem Verfasser bis- 

Antwort auf e k e  Notiz von Issmbert iiber Ammonium- 
carbonst von E n g e l  und Moi t e s s i e r  (Compt. rend. 93, 899). Wie 
in diesen Berichten XIV, 2678 in einem Referat mitgetheilt worden 
ist, hat Hr. I s a m b e r t  das von den Verfassern aufgestellte Gesetz 
{dass bei Verbindungen, welche Dissociation erleiden, letztere nicht 
mehr eintritt, wenn die Tension eines der Bestandtheile der Verbindung, 
durch Zusatz im Ueberschusse , grosser wird als die Spannung 
der Verbindung selbst fiir die betreffende Temperatur) als nicht zu- 
treffend bezeichnet. Verfasser exwidern darauf, dass die Tensions- 
messungen des Hrn. I s a m  b e r t (Ammoniumcarbonat + Kohlensaure 
oder + Ammoniak) falsch sind, weil die Messungen desselben Forschers 
fur das Ammoniumcarbonat allein ausserordentlich stark (um 100 mm 
und dariiber) abweichen von den unter einander stimmenden Mes- 
sungen von N a u m a n n  und H o r s t m a n n ,  dass ferner bei der von 
Is  am b e r t  befolgten Methode ein Gleichgewichtszustand erst nach 
mehreren Tagen eintritt und dass weitere Complicationen dann ent- 
stehen, wenn die Bestandtheile einer sich dissociirenden Verbindung in 
mehreren Verhiiltnissen mit einander sich zu verbinden vermogen. 

her nicht bekannt geworden. Horstmann. 

Pinner. 

Ueber die Zersetzung der ameisensauren Salze bei Gegen- 
wart von Wasser von J. R i b a n  (Compt. rend. 93, 1023). Hr. R i b a n  
hat in evacuirten Rohren ameisensaure Salze in verdiinnter Losung 
auf 1750 erhitzt und die dabei entstandenen Gase, die frei gewordene 
Saure u. s. w. untersucht. Zunachst wurde freie Ameisensaure 
in 2procentiger Lijsung auf 1750 24 Stunden lang erhitzt. Hierbei 
entstanden 0.35ccm COa, 0.39ccm H und 1.18ccm CO, so dass also 
bei der freien Saure die Zersetzung nur in geringem Maasse stattfindet 
und zwar zum Theil in gleiche Volume CO2 und H, zum Theil in 
C O  und HzO. Bei der Untersuchung der Salze wurden folgende Re- 
sultate erhalten: 
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Bei den Salzen der h e n  Alkalien und des Baryts findet demnach 
gar keiiie Zersetzung statt , beim Ammoniumsalz findet sich die unter 
den Gasen fehlende Kohlensaure als Carbonat, bei den Salzen der 
Magnesiumgruppe, bei denen Zersetzung eintritt, entstehen zugleich die 
Oxyde, beim Mangansalz weisses Manganoxydul, beim Eisensalz zum 
Theil schwarzes Oxydoxydul, beim Kobalt- und Nickelsalz entstehen 
neben den Oxyden zugleich die Metalle, daher die zu kleine Menge 
Wasserstoff, welche bei den Gasen bleibt, wahrend beim Zink neben dem 
Oxyd eine kleine Menge krystallisirten, basischen Carbonats sich bildet. 
Beim Bleisalz endlich findet sich das Blei in Form von in ortho- 
rhombischen Prismen krystallisirtem, neutralem Carbonat vor. 

Pinner. 

Verflussigung und Kl l t e  , erzeugt durch gegenseitige Ein- 
wirkung fester Korper  von Miss E v e l y n  M. W a l t o n  (Philos. 
Mqazin 12, 290). Verfasserin bestimmte die Temperaturerniedrigung, 
welche beim Mischen und der Verfliissigung fester, wasserhaltiger 
Salze entsteht: 

Anfangs- niedrigste Temperatur- 
Temp. Temp. erniedrigung 

P b  (N  O3)2 mit Na2CO3. lOH20 19 -17 3 G 0  c. 
>> > >> 0 - I7 17 

Ba ( N  O& )) > 21.3 -13.7 35 
>> >> > -1 -17 1 6 

Alz(N03)~. 18Hz0 2 >> 14 -18 32 
>> >> >> -4 -18 14 

>> >) >> -2 -15 13 

Die erreichbare niedrigste Temperatur zeigte sich also bei dieser 
Reihe unabhangig von der Anfangstemperatur. Die Verfasserin beob- 
achtete, dass bei sehr niedriger Temperatur (etwa - 200 C. )  ein 

C~(N03)2 6 Hz 0 )) )> 16.5 -18 34.5 



kohlensaures Eisenoxyd in fliissigem Zustaride liestehe; die tiefrotht 
Loswig giebt, sowie die Temperatur sich erliolit. eine stiirniisclie Ent- 
wicklnrig von Kohlcnsaure unter husscheidung unliisliclien Eisrmxydes. 
Eine aiidere Beobachtung , dass tine Mischorrg von Silbernitrat mit 
Qoecksilberchlorid beim Zusammenreiben nierklich weich - halb- 
fliimig - wird, dcwtet die Verfasseriii auf die Bildung cines bei ge- 
wiihnlicher Temperatur fliisuigeli, wasserfreieii Quecksilberoxydnitrates; 
(wghrend eine leiclitfliissige Mliscliung der beideii Salze vorliegt. 
L). Ref.) Schertel. 

Anorganische Chemie. 

Zersetzung des Wasserdempfes durch elektrische Ent- 
ladungen von D e h P r a i n  und M a q u e n n e  (Compt. rend. 98, 895); 
Verbindung von Wasserstoff mit Sauerstoff durch elektrische 
Entladungen von denselbtn (Compt. rend. 98, 965). Da die Feuch- 
tigkeit die Natur der elektrischen Entladung stark veriindert, haben 
Verfasser die Wirkung dunkler Entladungen sc.hwacher Strijme sowoh1 
anf Wasserdampf als auch auf feuchtes Knallgas studirt und gefunden, 
class dcrselbe Strom einerseits Wasser zu zersetzen , andererseits 
Wassctrstoff niit Sauerstoff zur Verbindung zu bringen im Stande ist. 
L a s t .  man einen Tnduktionsstrom, der unter Normaldruck Funken von 
5--25 nim, irn Var.num aber die bekannten Lichtbuschel giebt, in 
Forni dunkler Entladungeri durch ftrichte , evacuirte Riihren Iarigero 
Zeit hindurchgehen: so entstcht Knallgas. Dagcgen beobachtet man 
beini Durchgang desselben Stromes durch mit fruclitcm Knallgas ge- 
fiillte Rohren zunachst cine Verminderung des Drucks in den Rijhren, 
bis nach Iangerer oder kiirzerer Zeit Explosion eintritt. - In einer 
dritten Xotiz (Compt. rend. 98, 1021) thrilen diesclben Forscher mit, 
dass beim Durchgang solcher. elektrischer Striime durch feuchten Stick- 
stoff Wasserzersetzung eintritt, der freiwerdende Sauerstoff sich aber  
mit dem Stickstoff zii Salpetersgure vcreinigt. Plnner. 

Ueber die LZislichkeit der Sulfate des Baryts und des Stron- 
tiens in concentrirter Schwefelslure von Eug. V a r e n n e  und 
P a u l e  a u  (Compt. rend. 93, 101 6). Durch Zusatz concentrirter (91 pro- 
centiger) Schwefelsaurc ZII einer 5 procentigen Liisung von Raryum- 
chlorid und Raryumnitrat , bis der entstandenc Niederschlag ver- 
schwunden war, oder umgekehrt durch Zusatz der Barytsalzlijsung zur 
Schwefelsaure bis eum Eintreten einer bleibenden Triibung, hsben die 
Verfasser die Lijslichkeit des Raryumsulfats in Schwefelsiinre zu be- 



stimmen gesucht und gefunden, dass 1 g Barymsulfat, aus dem Nitrat 
dargestellt , 15 19 g Ha SO4 braucht , dagegen, aus dem Chlorid dar- 
gestellt, 3153 g ,  so dass die kleine Menge freier Salpetersaure die 
Liislichkeit des Sulfats in  Schwefelsaure sehr stark beeinfiusst. Das 
Strontiumsulfat (aus Strontiumchlorid) loste sich in  1256 g der 91 pro- 

Weitere Versuche uber das Atomgewicht des Antimom 
von J o s i a h  P a r s o n s  C o o k e  (Chem brews 44, 245). (Siehe diese 
Berichte XIII, 951 ; 1132.) Aus Antimontribromid, durch wiederholte 
Destillation und zweimalige Sublimation in eiuem Stronie trockener 
Rohlensaure in feinen, seideglanzenden, vollig farblosen und beim Auf- 
bewahren unveranderlichen Nadeln erhalten, wurde durch Fallung 
mittels Silbernitrat und Wdgung des entstandenen Silberbromides der 
Bromgehalt ermittelt. Fiinf Bestimmungen ergaben Brommengen, welche 
zwischen 66.652 pCt. und 66.685 pCt. schwankten und im Mittel 
66.6679 aufwiesen. Fiinf weitere Brombestimmungen, volumetriscb 
niit Silberlosungen ausgefuhrt, ergaben im Mittel 66.6651 pCt. Fiir 
das  Atomgewicht des Antimons = 120 werden 66.6666 pCt. Brom 
erfordert, wenn Ag = 108 und Br = 80 angenommen werden. 

centigen Schwefelsaure. Plniier. 

Schertel. 

Revision des Atomgewichtes des Cadmiums von O l i v e  r 
W. H u n t i n g t o n ,  mitgetheilt &us dem Laboratorium des Har- 
vard College von J o s i a h  P a r s o n s  C o o k e  (Chem. News 44, 268). 
Zur Bestimmung des Atomgewichtes von Cadmium wurden die beim 
Antimon beschriebenen Methoden angewendet. Das  Cadmiumbromid 
w a r  durch Sublimation in sehr glanzenden, tafelformigen Krystallen 
mit nur einer optischen Axe normal zur ausgebreiteten Flache 
erhalten worden. Durch Wagung des gefallten Bromsilbers wurde das 
Atomgewicht = 112.31 (im Mittel von acht Bestimmungen, welche 
zwischen 112.26 und 112.34 schwankten), durch Bestimmung des zur 
Fallung nothigen Silbers = 112.32 (aus acht Werthen, zwischen 112.26 
und 112.39) gefunden, wobei Silber = 108 und Rrom = 80 angenom- 

Siedepunkt des Antimonjodides und eine neue Form des 
Luftthermometers von W. Z. B e n n e t t ;  mitgetheilt &us dem Labo- 
ratorium des Harvard College von J o s i ah  P ar  s o n  s C o o k e (Chem. 
News 44, 255). Der  Siedepunkt des Antimontrijodides wurde in drei 
Bestimmungen zwischen 400.4') und 400.9O C gefunden fijr normalen 
Luftdruck. Die mitgetheilte Form des hierbei angewendeten Diffe- 
rentialluftthermometers mag in dem Originale nachgesehen- werden. 

men wurden. Schertel. 

Srliertel. 

Ueber die Veranderlichkeit d er Losungen unterschweflig- 
gamer Salze von S p e n c e r  U m f r e v i l l e  P i c k c r i n g  (Chem. News 44, 
1150). Mehrere, ein J a h r  hindurch und Ianger fortgesetzte Versuchs- 
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reihen uber die Veranderungen , welche Losungen von unterschweflig- 
saureni Kali oder Natron (etwa '/lo normal) beim Aufbewahren er- 
leiden, haben ergeben, dass die Liisung des Natronsalzes dem Kalisalze 
vorzuziehen ist und dass der Zusatz einer geringen Menge von Kali- 
hydrat die Bestandigkeit erhoht , der bisher empfohlene Zusatz yon 
kohlensaurem Ammon dagegen die Haltbarkeit entschieden beein- 
trachtigt. Schertel. 

Organische Chemie. 

Zur Kenntniss der Opianssure von 0. P r i n z  (Journ. p r .  Chen. 
N. F. 24, 353). Beim Liisen von Opiansaure in dem gleichen Ge- 
wicht Salpetersaurehydrat bildet sich in vorwiegender Menge N i tr o - 
o p i a n s a u r e .  Dieselbe erscheint, aus heissem Wasser umkrystallisirt, 
in hellgelben, glanzenden Prismen; sie schmilzt bei 1660. Ihre gut 
krystallisirten Salze sind in Wasser leicht 1Bslich. Der Aethylather 
schmilzt bei 96O. Dampft man die wiissrigen Mutterlaugen dieser 
Saure stark ein , iibersattigt mit Ammoniak und fiigt Chlorbaryum- 
losung hinzu, so fallt das Barytsalz der N i t r o h e m i p i n s a u r e  in 
Nadeln aus. Die freie Saure krystallisirt mit 1 Molekiil Wasser, von 
dem sie bei 105O nur die Halfte, die andere Halfte aber erst bei der 
Temperatur des Schmelzens (1 55O) abgiebt. In  ganz geringer Menge 
entsteht neben den beiden eben erwahnten Sauren ein im Wasser un- 
liislieher Kiirper von der Formel CloHloNOs; er schmilzt nach den1 
Umkrystallisiren aus Eisessig bei 252". Wird die Nitroopiansdure mit 
Zinnchlorur und Salzsaure gekocht, so scheiden sich bald weisse Na- 
deln von A z o o p i a n s a u r e ,  C20II18N2010, (Schmelzp. 181O) aus. 
Schwefelammonium bewirkt dieselbe Reduktion. Beim Kochen der 
Azosaure mit uberschussigeni Barytwasser scheidet sich ein glanzendes 
Pulvcr aus; es ist nach der Analyse das Barytsalz der Amido-  
h e m i  p in  s a u r e ,  aus der Azoopiansaure durch Wasseranfnahme ent- 
standen, wobei die Formylgruppe zur Carboxylgruppe geworden ware. 
Die Abscheidung der freien Saure gelingt nicht. Tragt man in eine 
Losung der Opiansaure in heisser, concentrirter Salzsaure allmlhlich 
chlorsaures Kali ein, so scheidet sich die M o n o c h l o r o p i a n s a u r e  in 
Flocken aus. Aus heissem Wasser umkry-stallisirt, bildet sie weisse 
Nadeln (Schmelzp. 2100). Bei Anwendung griisserer Mengen chlor- 
sauren Kalis entsteht Dichloropiansaure und Chloranil. Bromwasser 
bewirkt die Bildung eines Gemenges yon krystallinischen Substitutions- 
produkten. Wird die bus der Opiansaure mittels Salzsaure schon von 

Rerichte d. D. chem. Gesellschaft.  Jahrg. XV. G 
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M a t t h i e s s e n  und F o s t e r  (Ann. Chem. Suppl. 1 ,  2 ,  5 und 7 )  ge- 
wonnene M e t h y l n o r o p i a n s a n r e ,  in concentrirter Salzsaure gelost 
n der Kalte mit chlorsaurem Kali versetzt, so scheidet sich 

Mon o c h l o r m  e t h  y l n  o r  op  i a n s a u r  e am. Sie erscheint aus heissem 
Wasser umkrystallisirt in glanzenden, bei 2060 schmelzenden Nadeln. 
Phosphorpentachlorid wirkt schon in der Kalte auf Opiansaure ein. 
Nach dem Abdestilliren des Phosphoroxychlorids bleibt eine starre, 
nicht krystallisirbare Masse. In Atherischer Losnng mit Zink und 
Salzsaure versetzt, liefert dieselbe eiri Reduktionsprodukt, welches nicht 
der erwartete Aldehyd der Opianslure, sondern Meconin  zu sein 
scheint, wenn auch die Krystallform eine andere ist und der Schmelz- 
punkt einige Grade tiefer gefunden wurde. Die Nitro-, Chlor- und 

Trichlorchinonchlorimid und seine Umsetzungen von It. 
S c h m i t t  und M. A n d r e s e n  (Journ. pr. Chem. N. F. 24, 426). Tri- 
chlor-p -amidophenol bildet sich, wie schon diese Rerichte XIV, 1405 
erwahnt , wenn ein Chlorstrom in rauchende Salzsaure geleitet wird, 
welche feingepulvertes, salzsaures p - Amidophenol suspendirt enthiilt. 
Auf 50 g des Salzes werden zweckmassig 2 - 2*/2 L Salzsanre ange- 
wendet nnd das Gefass fortwahrend umgeschiittelt. Gegen Ende der 
Reaktion erstarrt das Ganze zu einem Krystallbrei. Eine Probe da- 
von, in Wasser gelost, mit Chlorkalk behandelt , darf keine Emulsion 
geben; vielmehr miissen sich atis klarer Lijsung sofort Flocken von 
Trichlorchinonchlorimid ausscheiden. Dass bei der soeben beschrie- 
benen Darstellungsweise das Chlor nicht den Ammouiakrest, son- 
dern den aromatischen Kern arigreift , wahrend bei der Chlorirung 
in w a s s r i g e r  Liisung Chinonchlorimid entsteht, riihrt daher, dass das 
Chlorimicl, wie auch R. H i r s c h  (diese Berichte XIIl, 903) gezeigt 
hat, durch rauchende Salzsgure sofort in gechlortes Amidophenol ver- 
wandelt wird. Zur Darstellung des freien T r i c h l o r a m i d o p h e n o l s  
wird die griisste Menge der Salzsaure auf dem Wasserbade verjagt 
und atis der wassrigen Liisung des salzsauren Salzes die freie Base 
durch Natriumcarbonat gefallt. Sie krystallisirt aus heissem AlkohoI 
in farblosen Nadeln, die bei 159O schmelzen. Ihre Salze zersetzen 
sich sowohl beim Kochen init Wasser, als auch beim Erhitzen fur 
sich allein, unter Abscheidung resp. Sublimation der freien Base. Um 
das T r i c h l o r c h i n o n c h l o r i m i d  zii gewinnen, wird die schwachsaure 
Liisung des salzsanren Trichloramidophenols rnit Chlorkalkliisung ver- 
setzt , bis die griinviolette Farbung verschwunden ist. Das zunachst 
in Flocken ausgeschiedene Chlorimid lasst sich aus heissem Wasser, 
Alkohol. Aether und Benzol umkrystallisiren. Der Schmelzpunkt liegt 
bei 11 8". Versetzt man eine alkoholische Losnng von Trichlorchinon- 
chlorimid rnit der 3 Aequivalenten entsprechenden Menge Anilin, so 
scheiden sich bald gelbe, schillernde Rliittchen von Dich lo rch in  on-  

Bromverbindungen der beiden Kiirper sind identisch. Schotten 



d ian i l id  am. Daneben ist salzsaures Anilin und Salmiak entstanden. 
Das Dianilid wird Bus heissem Benzol umkrystallisirt; es ist unliislich 
in Wasser, schwerloslich in Alkohol und Aether. In concentrirter 
Schwefelsaure 16st es sich mit tiefhlaoer Farbe. Wie das Anilin 
wirkt das Orthoamidophenetol; es entsteht das D i c h l o r c h i n o n d i -  
o -ox a t h  yl  a n i l i d ,  c g  Cla 0 2  (NHC6 H4 0 Cz H s ) ~ .  Dieselben Produkte 
bilden sich bei der Einwirkung des Anilins und Amidophenetols auf 
Trichlorchinon. Die Verfasser werden den Verlauf dieser Reaktionen 
noch weiter studiren. Wird zu einer erwgrmten alkoholischen Liisung 
von Trichlorchinonchlorimid ( 1 Molekiil) Dimethylanilin ( 2 Molekiile) 
gefiigt, SO farbt sich die Fliissigkeit tiefblau und bald scheiden sich 
zolllange, goldgriinschimmernde Nadeln von T r i c h l o r  ch inond ime-  
t h y l a n i l e n i m i d  aus, entstanden durch Substitution des am Stickstoff 

hangenden Chloratoms durch Dimethylanilen, c6 c 1 ~  H 

Es ist fast unliislich in Wasser, schwerloslich in kaltem Alkohol, 
leichter in heissem, leicht in Aether, Benzol und Chloroform. Bei 
der Reduktion mit Schwefelammon liefert es ein Trichloramidophenol, 
in welchem ein Amidwasserstoff durch Dimethylanilen ersetzt ist; bei 
der Reduktion mit schwefliger Saure neben diesem Phenol dessen 
Sulfosiiure. Man trennt die beiden Kiirper, indem man die ammnonia- 
kalische Losung erhitzt. Hierbei scheidet sich zuerst das Phenol 
ab, erst bei weiterem Erhitzen die Sulfosaure. Das T r i c h l o r d i m e -  

t h y l a n i l e n a m i d o p h e n o l ,  C6CI2H. : N H C 6 H 4 N ( ~ Q ) 2 ,  ist eine 

Leukobase, die sich an der Luft und bei Einwirkung anderer Oxyda- 
tionsmittel leicht in den Farbstoff, ails dem sie entstanden, zuriickver- 
wandelt. Aus Alkohol umkrystallisirt, schmilzt sie bei 138O. Mit 
Salzsaure und Schwefelsaure bildet sie gutkrystallisirte, in Wasser 
ziemlieh schwierig IKsliche Sdze. Die S u 1 fo  s B u  r e  krystallisirt in 
weissen, perlmutterglanzenden Bliittclien; sie bildet ein in kaltem 

0 1 N .  C6H*N(CH& 

O H  

Wasser schwierig liisliches Raryumsalz. Sehottrn 

Beitrag zur Eenntniss der Diszophenole von C. B o h m e r  
(Journ. pr .  Chem. N. F. 24, 449). Bromwasser fallt aus der Liisung 
irgend eines Paradiazophenolsalzes einen gelben Niederschlag von 
p-Diazodibromphenol. Dasselbe entsteht auch beim Kochen des sal- 
petersauren Diazophenols mit verdiinnter Rromwasserstoffsanre, und 
zwar nach folgender Gleichung : 

6* 
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Das p - D i a z o d i b r o m p h e n o l  Iasst sich aus heissem Wasser 
und Weingeist umkrystallisiren; mit Sauren bildet es krystallinische 
Salze; beim Erhitzen auf 137O verpufft es. Am Licht farbt es sich 
bald dunkel, bei Lichtabschluss ist es dagegen sehr bestandig. Wah- 
rend die Paraverbindung in der berechneten Menge entsteht, entweicht 
bei der Einwirkung von Bromwasser auf salzsaures o -Diazophenol 
Stickstoff. Lost man das harzige Reaktionsprodukt in heisser , rau- 
chender Salzsaure, filtrirt durch Asbest und verdunnt rnit Wasser , so 
scheidet sich das o - D i a z o d i b r o m p h e n o l  krystallinisch aus. E s  ist 
gegen Agentien weniger bestandig als die Paraverbindung. Die letz- 
tere geht beim Kochen mit Chlorcalciuml6sung theilweise in  D i  b r o  m- 
h y d r o c h i n  o n  iiber welches durch Eisenchlorid und Salzsaure zu 
dem bei 760 schmelzenden, sublimirbaren Dibromchinon oxydirt wird. 
Hat  man p-Diazodibromphenol in Natriumbisulfitlosung unter Erwarmen 
aufgelijst, so krystallisirt beim Erkalten das Natriumsalz der D i a z o -  
d i b r o m p h e n o l s u l f o s a u r e  mit 2 Molekulen Wasser Bus. Es lasst 
sich aus  Wasser umkrystallisiren. Aus wassrigen Losungen fallen 
Chlorbaryum und Silbernitrat die ebenfalls gut krystalIisirten resp. 
Baryum- und Silbersalze. Die entsprechenden Verbindungen des 
o -Diazodibromphenols sind weniger gut krystallisirt. Bei der Reduk- 
tion des p-Diazodibromphenols mit Zinn und Salzsaure bildet sich 
Salmiak und salzsaures p - A m i d o d i b r o m p h e n o l .  Aus der LBsung 
des letzteren scheidet Natriumcarbonat das Phenol in Nadeln aus, die 
bei 17Su schmelzen. Bei der Behandlung rnit salpetrigrr Saure geht 
es in ein Diazodibromphenol uber, welchrs mit dem Ausgangsprodukt 
n i  c h t identisch ist. Wird das p - Diazodibromphenol mit Zinkstaub 
und Eisessig erwarmt , so reducirt die Flussigkeit F e h l i  n g  ' sche Lo- 
sung; es gelang aber nicht, das Hydrazin zu isoliren. - Ein durch 
Kochen von schwefelsaurem Diazophenol mit Bromwasserstoffsaure 
erhaltenes Oel halt der Verfasser f i r  Phenolbromphenylather, 

Ueber Dibrom- und Tribrom- o - amidophenetol und einige 
Derivate derselben ron Et. M B h l a n  und P. O e h m i c h e n  (Journ. p ~ .  
Chem. N. F. 24, 476). Brom wirkt auf eine zum Sieden erhitzte 
Losung von Orthoamidophenetol unter Bildung des bei 52.50 schmelzen- 
den D i b r o m o r t h o a m i d o p h e n e t o l s ,  sowohl wenn man 1, als wenn 
man 2 Molekiile Brom auf 1 Molekfil Phenetol rechnet. Bei Anwen- 
dung von 3 Aequivalenten Brom entsteht das bei 770 schmelzende 
T r i b r o n i - o - a m i d o p h e n e t o l .  ' Das letztere zersetzt sich beim 
Erhitzen unter Abgabe voxi Bromwasserstoffsaure. Es lasst sich an- 
nehmen , dass das in  der sogenannten Metastellung zur Amidgruppe 
stehende Bromatom eine grossere Beweglichkeit besitzt, als die iibrigen. 
Das Orthotoluidin bildet nach den Versuchen der Verfasser und denen 
von N e v i l e  und W i n t h e r  (diese Berichte XIII, 96.5) iiberhaupt kein 

Cla HY Br  0 2 .  Schotten. 



Tribromderivat; das Brom tritt nur in die Para- und Orthostellung. - 
Das Di- wie das Tribromamidophenetol liefern, in Alkohol suspendirt 
mit salpetriger Saure behandelt , gut krystallisirte salpetersaure Di- 
b r o m -  resp. T r i b r o m d i a z o p h e n e t o l e .  Diese gehen aber beim 
Kochen mit Wasser nicht in Derivate des Brenzkatechins iiber, sondern 
(analog dem von W r o b l e w s k y  [diese Berichte VII, 1061 und Ann. 
Chem. 168, 158 u. 1901 untersuchten gebromten Diazobenzol und 
Diazotoluol), in das bei 2680 siedende D i b r o m p h e n e t o l  und das bei 

Ueber die Zersetzung des Traubenzuckers und der Harn- 
s&ure durch Alkalien bei der Bruttemperatur von M. N e n c k i  
u. N. S i e b e r  (Journ. PT.  Chem. N. F. 24, 498). Wenn Trauben- 
zucker mit dem zehnfachen Gewicht an Wasser und dem doppelten 
an Kalihydrat 24 Stunden lang einer Temperatur von 35 - 40° aus- 
gesetzt wird, so geht er fast zur Halfte in G a h r u n g s m i l c h s a u r e  
uber. Daneben entsteht eine in Aether unlosliche, in Alkohol losliche, 
nicht naher untersuchte Saure. Der Zucker ist nach der angegebenen 
Zeit fast vollstandig verschwunden. In verdunnteren Losungen und 
bei relativ geringercm Alkaligehalt verlauft die Reaktion vie1 lang- 
samer. Wie Kalihydrat wirkt Natronhydrat, Tetramethylammonium- 
oxyd und Neurin; unwirksam sind dagegen Ammoniak , kohlensaure 
Alkalien, Kreatinin und Guanidin. (Beziiglich der Phosphorescenz 
( R a d z i s z e w s k y ,  Ann. Chern. 203, 305) verhalt sich n'ach den Ver- 
suchen der Verfasser Guanidin wie die fixen Alkalien. Lophin leuchtet 
in alkoholischer Guanidinlijsung genau wie in alkoholischer Kalilosung.) 
Milchzucker und Maltose sind widerstandsfahiger gegen Alkalien, liefern 
aber auch Milchsaure; Rohrzucker , Mannit und lnosit werden nicht 
verandert ; ebensowenig Glycerin, Stearinsaure, Oelsaure, Weinsaure 
und Milchsaure. Proteksubstanzen gehen bei tagelanger Digestion 
mit verdunnten Alkalilosungen in peptonartige Kiirper Cber. Bildung 
von Leucin, Glycocoll oder Tyrosin findet dabei nicht statt. H a r n -  
s a u r e  bildet wie schon S t r e c k e r  gezeigt hat zunachst durch gleich- 
zeitige Hydratation und Oxydation U r ox  a n s  a u r e , bei langerer Di- 
gestion deren Spaltungsprodukte: Kohlensaure, Harnstoff und Glyoxal- 
harnstoff und schliesslich kohlensaures und oxalsaures Ammoniak. 
Welche Rolle der atmospharische Sauerstoff bei den erwahnten Um- 
setzungen spielt, sol1 durch besondere Versuche ermittelt werden. 

72.50 schmelzende T r i b r o mp  hene  t 01. Sehotten. 

Schotten. 

Cliemische Studien uber das Pflanzenskelett von E. F r e m y  
und U r b a i n  (Compt. rend. 98, 926). In der vorliegenden Abhand- 
lung, welche die Fortsetzung der zahlreichen Untersuchungen von F r e m y  
uber denselben Gegenstand bildet, werden die Mengenverhaltnisse der 
im Skelett verschiedener Pflanzen enthaltenen, durch F r e  my  von ein- 
ander unterschiedenen Stoffe, namlich der Pectose (und deren Derivate), 
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der Cellulose, Paracellulose, Metacellulose, der Vasculose und Cutose, 
mitgetheilt. Die Bestimmungsmethoden ergeben sich aus folgenden 
Eigenschaften dieser Stoffe : Die P e c t o s e wird durch Alkalicarbonate 
gelijst und durch SalzsLure als gelatiniiser , unliislicher Niederschlag 
gefallt. Die C e l l u l o s e  sammt ihren Isomeren lost sich ohne Far- 
bung in concentrirter Schwefelsaure, aber die drei Verbindungen unter- 
scheiden sich in der Ar t ,  dass die C e l l u l o s e  in animoniaka- 
lischer Kupferoxydliisung sich sofort auflost, die P a r  a c e l l u l o s e  erst 
nach der Rehandlung mit Sauren sich darin lost, die M e t a c e l l u l o s e  
auch d a m  in diesem Reagens unliislich ist, sich aber schnell in Sal- 
petersaure und in unterchlorigsauren Salzen 16st. Die Va s cu lo  s e ,  
der Hauptbestandtheil der Gefasse, welcher die Fasern und Zellen unter 
einander verbindet, ist auch nach Behandlung mit Sauren unliislich 
in ammoniakalischer Kupferoxydlosung , wiedersteht lange Zeit der 
Einwirkung concentrirter Schwefelsaure, wird aber durch Oxydations- 
mittel, wie durch Chlor, Hypochlorite, Salpetersgure , Chronisaure, 
Kaliumpermanganat schnell angegriffen und in harzige , in Alkalien 
liisliche Stoffe ubergefuhrt; ebenso wird sie von caustischen Alkalien 
in der Hitze und unter Druck gelost, worauf die Papierbereitung aus 
Holz und Stroh beruht. Endlich unterscheidet sich die C u t o s e ,  die 
durchsichtige Membran , welche die an der Luft befindlichen Organe 
der Pflanzen bekleidet, von der Vasculose, mit der sie sonst alle 
Eigenschaften theilt, dadurch, dass sie schon bei gewiihnlichem Druck 
von verdiinnten Alkalien gelost wird. Alle Theile der Pflanze, das 
Holz, die Blatter , Bliithen, Friichte etc. wurden der Untersuchung 
unterworfen. Gefunden wurden im Holz des Stammes 

der Pappel . . . . 18 Vasculose, 64 Cellulose und Paracellulose 
der Eiche . . . . . 28 )j 53 )) )) )) 

des Buchsbaums . . 34 B 28 )) )) >) 

des Ebenholzbaumes . 35 3 20 2 B )) 

des Guajacs . . . . 36 )) 21 )) )) )) 

des Eisenholzbaumes . 40 )) 27 )) ?3 2 

Es nimmt also mit der Harte und Dichte des Holzes der Gehalt 
an Vasculose zu. Im Parenchym des Hollundermarks wurden gefunden 
37 Cellulose, 38 Paracellulose, 25 Vasculose; im Korkholz, in Sauren 
und Alkalien lijsliche Stoffe 5 pCt., Cehlose  und Paracellulose 12 pCt., 
Cutose 43, Vasculose 29 pCt. (die beiden letzteren sind das S u b e r i n  
von Chevreu l ) .  In  den B l a t t e r n  des Epheus wurden gefunden: 
Wasser und in neutralen Liisungsmitteln losliche Stoffe 707.7 Theile, 
Parenchym, aus Cellulose und Pectose bestehend 240 Theile, Fasern 
und Gefasse, aus Vasculose und Paracellulose bestehend 17.3 Theile, 
Epidermis, rzus Cutose und Paracellulose bestehend 35.0 Theile. In  
den B l u m e n b l a t t e r n  dcr Dahlia wurden gefunden: Wasser und 
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losliche Stoffe 9F1.30 Theile , Parenchym (Cellulose und Pectose) 
31 .G3 Theile, Vasculose 1.20 Theile, Paracellulose 2.27 Theile, Cutose 
3.60 Theile. Bei den meisten F r i i ch ten ,  wie z. B. bei Aepfeln und 
Birnen, besteht das Epicarpium aus drei Membranen, von denen die 
oberste aus Cutose, die mittlere aus Vasculose, die innere aus Para- 
cellulose gebildet wird; das E n  d o c  ar  p gleicht in seiner Zusammen- 
setzung dem Holz und ist um so harter, je mehr Vasculose es ent- 
halt. So wurden gefunden 
in den Wallnussschalen . 44 Vasculose, 25 Cellulose u. Paracellulose 
>) )) Haselnussschalen . 50 )) 31 )) 2 >) 

>) )) Cocosnussschalen . 58 )) 25 )) 2 )) 

)) )) Aprikoseiikernen . GO 1) 26 )) >> )) 

P )) Bankulnlssen . . 62 )) 14 2 

Das Mes oca rp i  um der Friichte besteht hauptsachlich aus Cellu- 
lose, oft begleitet von Pectose , die Gefasse des Mesocarps hauptsach- 
lich aus Vasculose, die steinigen Concremente des Mesocarps in den 
Birnen aus einem Gemenge von Vasculose und Cellulose. Das Peri- 
sperm der Samen besteht nach Entfernung des Starkemehls, des Fettes 
und der stickstoff haltigen Substanzen fast ausschliesslich aus Cellulose, 
die Testa aus einem Gemenge von Cutose, Cellulose und Paracellulose. 
Im Gewebe der Pilze finden sich betrachtliche Mengen von Meta- 
cellulose. Pinner. 

Analytische Chemie. 

Bestimmung des Kupfers auf elektrolytischem Wege und 
die Bildung und Zusammensetzung des sogenannten allotro- 
pischen Kupfers von J. B. M a c k i n t o s h  (Chem. News 44, 279). 
Wird eine von Saureiiberschuss befreite Losung van salpetersaurern 
Kupfer mit etwa 5 Tropfen concentrirter Citronensaure oder Wein- 
saure versetzt und elektrolysirt, so erhalt man einen sehr hellfarbigen 
schijnen Niederschlag, welcher jedoch so sprijde ist, dass er, von der 
Elektrode abgelost , im Achatmorser leicht zu feinstem Pulver zer- 
rieben werden kann; das Gewicht desselben betrggt 1 - 2 pCt. mehr, 
als das eines aus entsprechender Menge Sulfat erhaltenen. Ansehen 
und Sprijdigkeit liessen vermuthen, dass derselbe mit dem von 
S c h u t z e n b e r g e r  (diese Bem’chte XII, 277), durch Elektrolyse von 
Kupferacetat erhaltenen Niederschlage identisch sei. 1 g eines solchen 
Praparates enthielt 0.00938 Kohlenstoff, 0.00104 Wasserstoff, 0.9687 
Kupfer; Kupferoxydul, welches Schii  t z e n b e r g e r  gefunden haben 
will, konnte nicht nachgewiesen werden; dagegen sind 0.191-0.221 pct. 
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Stickstoff ermittelt worden. Kin nach S c h  i i t z e n b e r g e r ' s  Vorschrift 
aus dem Acetate dargestellter Kupferniederschlag war  frei von Stick- 
stoff, enthielt jedoch Wasserstoff und Kohlenstoff und war in! Gegen- 
satze zu dem BUS Si t ra t  erhaltenem leicht veranderlich an der Luft. 
Die  Annahnie eines allotropischen Zustandes des Kupfers wird nach 
diesen Beobachtungen vom Verfasser fur unbcgrundet gehalten. sclrertei. 

Ueber die Anwendung von FaItenflltern in der quantita- 
then Analyse und einen selbatthgtigen continuirlichen Apparat: 
eum Auswaschen derselben von L. C o h n  (Chem. Zkt. 1881, 
No. 50, 951). Die Arbcit ist im Originsl, welches von einer Zeich- 
nung begleitet ist,  einzusehen. 1)as selbstthltige Auswaschen wird 
bei dern empfohlenen Apparat durch Dcstillation der filtrirten Fliissig- 

Zur Nachweisung der Verfilschung des Orseille - Extractes 
mit Anilinroth und Violet (Chew Zeit. 1881, No. 50, S. 952) 
empfiehlt G. H e p p e  Pikrinsaure zu benutzen, welche die ltosanilin- 

Ein empflndliches Reegenspapier auf gasformiges Ammoniak 
erhalt G. K r o u p a  (Chem. Zeit. 1881, No. 50, S. 952) indem e r  
I~uchuinlosung durch Schwefelsaure gelb farbt und Papier damit trankt.. 
Dasselbe ist gelb und rijthet sicli dul-ch Ammoniak. Ubrigens i5t es- 
vor der Anwendung niclit zu befeuchten. S a c h  einiger Zeit der Auf- 

Erkennung von Seide, Wolle, Leinen und Baumwolle in 
Geweben nebst quantitativer Bestimmung dieser sowie der 
Appretur und des Farbstoffs (Chem. Zeit. 1881, No. 51, s. 972. 
nach I t e m o n t ,  J o u ~ .  Pharm. Chim.). Von vier Proben des zu 
untersuchenden St.offes von je 2 g werden drei init Salzslure von 
3 pCt., von diesen zwei mit basischern Zinkchlorid (1000 Theile ge- 
gossenes Zinkchlorid, 850 Theile Wasser , 40 Theile Zinkoxyd) , und 
von diesen eine mit verdiinnter Fatronlauge ausgekocht und gewaschen. 
Alle vier Proben werden darauf getrocknet und gewogen, um aus den 
sich ergebenden Differenzen die Mengen der durch Salzslure aufge- 
18sten Appretur und Farbe, der durch Zirikchlorid entfernten Seide 
und der in  Alkali loslichen Wolle zu erfahren. Der in diesen 
Reagentien unliisliche Antheil wird a19 vegetabilische Paser in Rech- 
nung gezogen, nachdem man 5 pCt. als Correctur hinzugezghlt hat. 

keit am Ruckflusskiihler bewirkt. hly l ius .  

s a k e  aus Liisungen fiillt. Myliiis. 

bewahrung wird es briichig. Mxyliiis. 

5Iylius. 

Titrimetrische Bestimmung der ChromsLure in zweibch 
chromsauren Alkalien von M. R i c h t e r  (Chenr. Zkt. 1881, KO. 50, 
951). Nach der in  diesen Berichten XIV, 2706 rnitgetheilten Methode 
lassen sich auch saure chromsaure Salze uritersuchen , nachdem man 
jhre LBsung unter Anwendung von Phcnolphtnlei'n als Indicator durch 
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Natronlauge genau neutralisirt hat. Um den Uebergang aus dem 
Gelb der Losung des neutralen Chromats in das Gelbroth, welches 
rnit dem Roth des Phenolphtalei’ns entsteht, genau wahrnehmen zu 
konnen, stellt Inan eine Liisung von neutralem Kaliumchromat von 
der Concentration der zu untersuchenden Zuni Vergleich neben das 

Ueber die Titrirung des Oenolins und Oenotannins im Wein 
von F. J e a n  fCompt. rend. 93, 966). Verf. giebt an, dass der Farb- 
stoff des Weins wie Gerbsaure Jodlosung entfarbte und zwar in dem 
Maasse, dass 100 Tannin G1.7 Farbstoff (Oenolin) entsprechen. Darauf 
griindet er eine Methode zur Titrirung des Farbstoffs im Rothwein, 
indem er zunachst die Menge Jod bestimmt, welche der Wein zu ent- 
farben im Stande ist, dann eine zweite Weinprobe rnit Aether aus- 
zieht , die geloste Menge Gerbstoff (Oenotannin) rnit Jodlijsung titrirt 
und von der Gesammtmenge des verbrauchten Jods abzieht. Kunstlicb 
mit Campeche, Cochenille u. s. w. gefiirbte Weine, welche ebenfalls 
auf Jodlosung wirken, sol1 man nach Verf. mit etwas Tannin (auf 
10 ccm 0.1 g) versetzen, wodurch die Farbe des Weins merklich heller 

Ueber die quantitative Bestimmung von fieien S%uren in 
pflanzlichen und thierischen Fetten von F. S t  o h m a n n  (Journ. 
p r .  Chem. N. F. 24, 506). Die Methode Burs tyn ’ s  (Zeitschr. anal: 
Chm. 11, 283), nach welcher die Pettsauren dem Oel durch Schiitteln 
mit Alkohol entzogen werden, ist unbrauchbar, da auch nach oftmaligem 
Ausschiitteln eine nicht unbetrachtliche Menge Saure im Fett zuriick- 
bleibt. Ein saurearmes Oel vermag sogar einem saurehaltigen Alkohol 
uber die Halfte der Fettsaure zu entzichen. Die Titrirung einer 
atherischen Fettlosung mit alkoholischer Natronliisung nach F r a n z  
H o f m a n n  (Festschriyt, Leipzig 1874) giebt dagegen genaue Resultate. 
Nach Verfasser ersetzt man aber zweckmassig die leicht veranderliche 
alkoholische Alkalilosung durch Barytwasser. welches man im Verein 

Apparat zum Auffangen und Messen von Gasen, speciell 
von Stickstoff bei dessen directer Bestimmung von R. S c h m i t t  
(Journ. pr. Chem N. P. 24, 444). Es muss auf die dem Original 

Becherglas in dem die Neutralisation ausgefuhrt wird. Mylius. 

wird. Piniier. 

mit starkem Alkohol auf das Oel wirken laisst. Schotten. 

beigegebene Zeichnung verwiesen werden. Schotten. 




