
R e f e r a t e. 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Ueber die speciflsche Zlhigkeit der Fliissigkeiten und ihre 
Beziehung zur chemischen Constitution voii R. P i i b r a r n  und 
h l .  H a n d 1  (Monatsh.. f. Cheni. 11, 643-715). 111 der sehr ansfiihr-- 
lichen hbhaiidliitig bespreclieii die Verfasser die .Fortsetzung ihrer' 
Untersiichiingeri iiber die L)iirc-hflnsszeiten (?)specifische ZiXgkeita) 
einer grosseii Zahl fiissiger Verbiiidiingen h i  versc:hiedenen Tempe- 
ratureii und ziehen aiis den geliuidenen Iiesultateii eiiie Reihe theilweise 
;uif uiisichereni Boden ruhciider Schliisse, auf melche hier nur verwiesen 
werden k a m .  Piimer. 

Ueber die Dfision fester Kijrper in feste Korper voii 
'1 Ib. C o l s o n  ( C o m p t .  rend.  98. 1074). Erhitzt niaii eiri in Rienriiss 
eiiigebettetes Eisenblech, so durchdriiigt iiicht iiiir die Kohle das Eiseii,. 
es allm&hlicli in Stalil, scliliesslich in Cusseiseii verwandeliid; soildeni 
cs cliffundireii aucli incrkbare I~~iseiiniciigeii iii die Kohle. Hei geiiiigciid 
langeni Erhitzeii fiilidet, diese Diffusion schon bei 2500 statt. Erliitzt 
r r i m  eitieii iii IGeririiss eingebctteteii K1;irierdralit iii der Reduktions- 
fiiinine ziir Rothglutli , so verliert, dersc,lbe an Gewiclit. Platin zeigt 
bei gleiclier I%ehaiidlung absoliit iiirlit, dies(? Eigenschaft.. Platiii ver- 
inag sicli iiicht mit Kohle zii verbintlcii: uiid cs fiiidct daher auch bei 
frsteri Kdrperii eiiie I>iffiisioii iiiir daiiii statt , weiin sie auf einiintler 
zii reagiren vermiigeii. Fenier verliert reiiies Sillier, weiin m i i n  es i n  
reinem trockenem Chloralkali erhitzt, ati Gewiclit, und miiii bcobachtet, 
wenn man bei Lichtziitritt arbeitet , dass das Alkalichlorid in Folge 
der Aiifiiahrne von Chlorsilber braun wird. Unter Mitwirkung d e s  
Luftsauerstoffs hat sich fi*cies Alkali gebildet. Erhitzt nlaii im Kohlen- 
siiiirestrom eiii polirtes Stiick kiinstliclien Scliwefeleisens iiuf eiiiem 
Kiipferblecli. so gelieii kleine Quailtitiiten Schwefel voni Eiseii auf das. 
liupfer iiber. Wenn man endlich in einem Kohlentiegel eiiien von 
&ilk bedeckten Klavierdraht erhitzt, so nimrnt der 1)ralit an Gewicht 
zii iind man kann i m  Icisen Calcium iiacliweisen. (vcrgl. iibrigens 
M a r s d e i i >  diem Berichte XIV, 1193.) IJiiiner. 
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Constitution der complexen aus der Woltkamsaure ent- 
stehenden I\dinerals%uren von D. K l e i i i  (Bull. Soc. chim.86, 527 bis 
549). Verfasser weist auf die Arialo& zwischen den isomeren Kiesel- 
duodeciwolframaten und Wolframsilic,aten (1 2W03 Si0s 4 Ma’ 0 + n resp. 
111 Aq) einerseits und den Borduodeciwolfrnimaten ( 12 W 0 3 ,  Bz 0 3 ,  

4 R’ 0 + IYI Aq) und Wolframborattm (9 WO3,  Uz 0 3 ,  2 Rzzr 0 + ml Aq) 
andrerseits hin. Die briden crstereii sirid besthndig gegen starke Sauren; 
niir durch starkeI3asen (Kali. Natron 11. S.W.) zerfallen sie inl’arawolframat 
und Kieselsaure; I~oroduodeciwolframatct liefern durch $11 h a l t e  11 d e  s 
ICochen ntit Siiuren Wolframs~ut.ehydrat und bestiiiidige Wolframborate. 
Alle Wolframborate geben rriit iiberschiissigem Alkali Parawolframat und 
Polyborate. Die hypothetisclie, nor11 nicht isolirte P a r a w  o l f ran i -  
s 6 u r e , 5 112 0 . 12 W 0 3  + x dq, scheint 8 durch Rasen und 2 durcli 
Hasen oder Shirereste ersetzliare Hychoxylc zii enthalten. Werden 
alle 10 durch Hasen ersetzt, so erhhlt man M e t a w o l f r a m a t e ,  wer- 
deli zwei davon durch SBnrereste crsetzt, SO entstelien die genarinteii 
coniplexeii Mineralsiinreti. - Wcitere Aufschliisse iiber die Consti- 
tution werdrit vom stiitliuiri d c s  tlinmischcri Vdial tcns  dieser Verbhi- 
diingen erhofft. Gnbrirl. 

Ueber die collo’idale WolframstLure und ihre Analogie mit 
PerawoBamsBure von D. K l e i n  (Bull. SOC. chim. 86, 643-644). 
Die colloidale Wolframstiire G r a h a m ‘ s  ist vielleiclit die iiocli unbe- 
karinte P a r a w o l f r a n i  s l n r e ,  12WO3 . 3Hz0. W i d  crst.ere niiinlich 
bei 2000 getrockliet, Y O  verliert sie Wasser iiiid der Riickstand hat 
die %iisamiIiensetznri~ 12WO3 . 411s 0 (ocler Multiplnm). Die coni- 
plexeii Verbindungtw der I’arnwolfi.nins8ure (Kieselduodeci- und Bor- 
wolframatc) sclieiiicii ein loses Wassermolekiil zu enthalten; das 
gleiche musste alsdariii ;I iich t’iir die co1loi‘d;tle Wolframshure der 
Fal l  sein. Gabrlel. 

Zur Chemie der Platinmetalle von Tli. W i l m  (Protok. d. Joum. 
d. m s .  phys.- cheni. Gesellsch. 188 1 (1) 51 7 urid 560). Wenn .man zur 
Darstellung reineri Pallacliunis die gewijhnlichc Met.hode benutzt, d. 11. 
ails der Liisung des Erzes , nach vorheriger hrisscheidung des Platins 
als Platinsalmiak, die iibrigen Metalle durch %ink oder Eisen fiillt, 
dann dieselben in Salpetersaiire lijst, urn das Palladiiini mieder mittelst 
62iiecksilBercyaniil zii fiillen. und das reriiiciiitliclie Cyanpalladium 
gliiht, so erh8lt man nacli den1 Srhmclzen in1 Knal1g;ise eineii ltegulus 
voii Pallatliiim , der fist 50 pCt. PI:& ulid ausserdein noch Iridium 
und Rliodinm enthalt. Der Itegrilna ist sehr spriide ; durch Ausklopfen 
nus dernselben erhalteiies Rlerh wird beini Gliihcn ini Riinsen’schen 
Rrenner ganz iineben rind bedeckt sich bald mit Hlasen. Urn re i r ies  
P a l l a d  i t in1  zu erhalten, muss man folgendermaassen verfahren: I)as 
nach der Fiillung dcs Pliitins als Platinsalmiak ertialtene Filtrat wird 



init einein Leberschuss roil Animoiiiak gekocht iuid daiin die abfil- 
trirtc, vie1 Ikipfer entlialtende Lkuiig rriit Salzsiirtre behandelt. IIierbei 
scheidet sich ~iac l i  riiiiger Zeit ein gelber Siedersclilng aiis der jt: 

nach der rorliaiideiien Yeiige der aiideren Plat iiiirietalle eiitwder :ills 
den1 fast reiiien I’alladoammoiiiiiinsalze, I’d C12 2 S 1-13, Lestcht, oder 
schniutzig gelb ist uiid d a m  iiocli das  I h ~ d i i i ~ i i s a l z ~  Rli CIS 5 S HS, 
entliiilt. lliese letztere Verbinduiig ist in kalteiii wiissrigeni ;iiiiiiioiiink 
iinliisli~li. Daher wird ails der aminoiii:tkalisclieii Liisung IJei \lieder- 
liolter Fiillriiig ntit S:ilzsiiure vollkoniirieii wines I’d CIS 2 N 113 itusgr- 
scliiedeii , welches eiti hellgelbcv . leichtrs. kr~st:illiiiisclies , atis fiedcr- 
t’iirtiiig gebogeiieli Sadelti bcstehetides Prilver lddut. \Vird das votii 
rrstrii Kicdc~schlage des Palladiiuiisalzes cxlialtcwr Iiiltrat , di ts  die 
iibripeii hletalle wahrsclieiiilich irls coniplicirte Xtiiriioiiiuiiiverbiiiduiigeii 

(wtliiilt, eiiigeengt, s o  aclieidet sic*li beini Erknltcn eiii rothgelbes Prrlver 
illis.. iius welcheiii drucli UiiikiT”t;Llli8il.el1yst~tlliair(~ii airs Aniiiioiiiakliisiiiig niid 
clurcli l?&llung niit Salzaiinrr die vollkoiiinieii l e i  lie Ith o d i  11 n i  yer- 
Ihduiig Rh CIS 5 ?; €13 ili kleiiien. blitzendeli liellgelbeii Prismen er- 

Ueber Sulfurylhyperoxyd vuii 1). J l en t l e l e j ew (Protok. d. 
Journ. d. russ. p h p  - c h e n ~ .  Grsellrch. 1881 (1) 561). L)a die Ueber- 
scliwefelsiiure voii I3 e r  t 11 e 1 o t sowoh1 ilirer Eiitsteliuiig i i w l i ,  als air(+ 
deli ilir eigenrn Reaktioiieii lit id Eigeiiacliafteii nnch vollkorrinien deli 
t.igentliclieii ITyperuxydeii, d(wi H n  0 2  uncl I h  0 2  eiitspricht, so ist 
aucli die BeIieiiiiuiig Ueberacliwefelsiirtre niclit riclitig gewiililt , was 
jedoch gaiiz erkliirlich iat,, d;i j:i das 3111 0 2  und l’b 0 2 ,  die durcliaris 
niclit deli Charakter eiiiw €Iyperoxyds bcsitzeii wid S+c bildrti, ;rich 
Hyperosyde getiaiiiit werdeii. Riclitigrr wiire Irtztcre Diosyde zii 

iieiiiieir. Die liijcliste Oxydatioiisstiit’e cler (Illrunis, die I)laiie Verliiii- 
dulig, Cr2 Oi , dagegeil iiiiiss als eiti I1yperoxyd des Cliro~ns oder als 
Chroniylliyperoxyd atigeselieii werdeii. Will iiiiiii  :ilso der Ueber- 
schvefelsiiure cine ilireiii Charakter ctiitspreclieiide 13etieiinung gelieli, 
so i~iuss sie Sulfriryl- oder Scli\vcfelliyperox~d getimtit wertlr~i. Sininit 
iiiaii diese l~etrachtiing~~\.eise mi. so (Jrliiilt i i i i i i i  folgeiidra Sclieiiiii fur 
die niiigliclieii Oxyde der Eleinente: ISiti Eleiiieiit giebt deli ilirii 
iniiewohiiende~i JGgenscliaftrii elitsprecheiid ~ cwtwetler eiiie Base oder 
ekie Siiure (iinr weiiige Eleinente gebeii iiidiffercute Oxyde) , welclie 
die Faliigkeit besitzeti, Salzr zu bildtm, die dein Typus des Wassers 
entsprecheli und nacli deiieii die aogenaiiiite Wertliigkcit der Eleiiieiite 
oder ilirc Stelle im System der 1‘:lenieiite bestinillit wild. Niir iiach 
der Hildung des hiichsteii Salze bildeiideii Osyds kiiniien die I‘:letiieiite 
Iioch weiter eiri Hyperoxyd , den1 Typiis des t\’xsserntoffliypcroxyds 
entsprecheiid, bilden. Es ist gar kein Gruiid vorhandcii zur Aiinahme, 
dass Wasserstoff, Uaq-uni  rind a. In. iiocli liiihere Oxydationsstufen 

haltell wcrdeii kaiiii. tJaaeiii. 
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hildeii kiiiiiiteii uiid dann vielleicht wieder Sluren gebeii wiirden. Das 
Sulfurylhyperoxyd bestiitigt vollkommen die eben angefuhrte Voraus- 
setzung uiid lRsst erwarten, dass iioch fiir viele andere Elemente iiliri- 

liche, eigenthiimliche Hyperoxyde entdeckt werden. Joweiu. 

Ueber Chromocyankalium voii H. 51 o i s  saii (Compt. rend. 93, 
107!)). Setzt man zii einer Liisung voii essigsaurem Chromoxydul 
Cyank?liuml6sung im Ueherschuss , so sclieidet sich unter starker 
Erwarmung ein griiiier Siederschlag aus, wiihre~id die Fliissigkeit, sich 
int.ensiv gelb fiirbt. Ueberliisst man die Masse Y Tagc sich selbst, so 
scheideii sich nieist hellgelbc Nadelri iii reiclilicher Menge ab. Durch 
Aufliisen in destillirtem Wasser und Verdaiiipfen bis zur Krystallisation 
crhiilt nian da.s Salz K4 Cr Cy6 ill 1iellgell)en I<rystallen, die bei 200 
in etwa 3 Theilen Wasser sic.11 liisen, an der Luft vollkommen haltbar 
sind, heim Erliitzeii in StickstoR, Cyarikaliuni i i i i d  kohlelialtiges Chroin 
zerfallen. mit coricentrirter Scliwefelsiiure erhitzt Koldeiioxyd, mit ver- 
diinnter Scliwefelsiiure I%lnusiiure liefern . durch Oxydatioiismittte1 in 
Chroniicyankalium ubergeheii , also vollutiiiidig wic Ferrocyankalium 
sich verhalten. Die Liisung des S+lzes zeigt bei spectroskopischer 
J3eobachtung viillige Absorption des Violet, scliwiichere Absorption des 
Rlau und drei dunkle Streifen ini Griiii. &lit Mangan-, %ink- und 
Cadmiunisalzen giebt die Liisung eineii weissen, mit Blei- und Silber- 
salzeii einen gelben, mit Chromoxydulsalzen einen schwarzlichen, mit. 
Eisenoxydulsalzeii eiiieii charakteristischeii, or;cngerothen Niederschlag. 
Es schmeckt wie Hlutlaugensalz uiid ist eberiso wenig giftig wie dieses. 

Studien iiher das Silberoxydul von W. 1’ i 11 i t  z (Zeitsch. anal. 
Chem. 21, 27). Die Silberverbiiidnligeii sind alle rnit Ausnahme des 
Silberoxydnls init Iliilfe des eiiiwerthigen Silberatoms in Strucktur- 
formelii ausdriickbar. Es war desshalb voii Iiiteresse, das bei so 
verschiederien chemisclieri Processen, die scheinbar so heterogeiier 
Xatur sind, sich bildeiide Silberoxydul niiher zu mitersuchen, iiin zu 
erinitteln , 01) der Kiirper Ag4 0 wirklich als cheniisches Iiidividuum 
existirt. Es wurde zuniichst der Siederschlag iuitersucht, welcker durch 
Zusatz voii Silbernitrat zu einer Liisung voii Antimonoxyd in Natron- 
lauge entsteht. Wird derselbe mit Aniinoiiiak behaiidelt, so bleibt das 
Oxydul als schwarzer Kiederschlag zuriick. Dieser Niederschlag ergab 
sich nun nach sorgfaltigeii Analysen , wegeii deren auf das Original 
verwieseri werden muss, als ein variables Geineiige von metallischem 
Silber, metallischeni Aiitiinon uiid Silberoxyd. 13er Process kann in 
der Weise gedacht werden, dass sich zunachst Silberoxyd ausscheidet, 
urid das Antinionoxyd in  der alkaliwhen Liisung , theils auf Kosten 
des Silberoxyds, tlieils mittelst seines eigeneii Sauerstoffs, in Antiinon- 

I’inner. 



ssure vei-waiidelt wird , mobei ein Theil 
reducirt wird, etwa nach dcr Gleichung: 

2 A g N 0 3 +  G S b 0 2 J i + 2 K O I I  

des Antimonoxyds zii Metall 

= h g 2  + Sbz + 1 Sb 0 s  I( + 2 I< N 0 3  + 2 K 0 H 
Eiri Tlieil des Silberoxycls fiillt indesh iiiiver8ndert nieder. Die bisher 
aiigeiiomniciie Keaktioii nach dem Schema: 

cwtbehrt jedcr Regruridnng. Die Ent scheidiing , oh Antimon mit den1 
Silber in Form einer chemisclien Verbbidiing vorhanden ist. mwie die 
Unters~ichung der iibrigcn Reaktionen. bei welcheii sicli tlas hogenannttt 
Silberoxydiil bildet. bkibt  wcitrreii I’ersuclien vorbehalten. 

4AgNO3 +SbO2K+4KOH = S I ) O ~ K + A ~ A O  - t 4 K S O , +  2H20  

\v,ii. 

Organische Chemie. 
Ueber Amidosguren mit bivalenten Alkoholradikalen nncl 

Ueber Aldehydosuute der Amine und Amidos%uren von €I. S c h i f f  
(Gazz. chin&. XI, 451-468. s. diese Berichte XIV, 2817 11. 2828) .  

Ueber $-Chlorallylchloriir (CHCl : CH . CHz C1) und einige 
Derivate desselben von I-’. v a n  R o m b u r g h  (Bull .  soc. chim. 36, 549 
bis 557). T1iil)nrr und Gentlier (Juhresber. 1SCi0: 305) erhielten ails 
Acrolei‘n urid l’hospborpentachlorid .~croleinchlorUr (Allylidenchlorid) 
CHn : C H .  CIICln; als Sebenprodiikt entsteht ein Isomeres (Sdp. lW), 
welches nach G e u t h e r  (ibid. 1864, 333) iiiit I t eboul ’s  Dichlorglycid 
(ibid. 1860, 460) ideritisch sein soll. Da sich letzteres indess als ein 
Gcmisch von (L- und $-Chlorallglchlorid (Sdp. 940 resp. 1O(jn) ergeben 
hat  (vg1. F r i e d e l  und S i l v a ,  diese Berichte V, 649;  I I e n r y ,  ibid. 
187 und 965), so hat Verfasser die €Iiibricr-(-feuther’scheri Versuche 
wieder aiifgenomrnen. Ziir D a r s t e l l u n g  griisserer Mengen h c r o l e i ’ n s  
werden in eirieni L)igestionskolberi rnit rundeni B o d m  yon circa 
1.5 1 CapacitRt 100 g Iialiunihydrosulf~it uncl 50 g (zuvor auf 1700  
erhitztes) Glycerin eingetragen und erwarmt. An den Kolben schliesst 
sieh ein Kiihler und eine mit Eis gekiililte Vorlage mit A\)ziigsrohr. 
Nach Vollendung der lieaktion wird das Destillat in einern Scheide- 
trichter von der unteren. wlssrigen Rchicht befreit wid in Eis gekiihlt 
aiif’bewahrt. J h r  nocli warrnc Kolben wird von Neueni mit den 
gleicheii Gewichtsmcngen beschickt, erhitzt 11. s. w. und man kann auf 
diese Weise, da nur die erate Portion sic11 aufbliiht, in  dernselhen 
Kolbeii 300 g Glycerin urnsetzen. Aus den wassrigen Schichten des 
Destillats werden durch Erhitzen aof dem Wasserbad noch zienilich 
bedeutende Mengen Acri-dei’n isolirt und mit der €Iaiiptmenge vereint, 
durcli Scliiitteln niit I3leiosyd, Destillation , eintiigige 13eriihrung init 



Chlorcalciuni und Absicdtxn gercinigt. Die Ausbeute betrug 33-35 pCt. 
des Glycerins. Das Produkt zeigte sicli in 200mm langer Schicht 
optisch viillig inaktiv; es wurde init Phosphorperchlorid behandelt und 
zur Abscheidting der niedrig siedenden Antheile auf  1200 erhitzt, 
darnach Destillat iind Riickstand mit vie1 kaltem Wasser von I'liosphor- 
oxychlorid befreit. Hat man einen Ueberschuss von Phosphorchlorid 
angrwandt, so ist der Riickstand wenig gefiirbt. andernfalls braun oder 
verkohlt. Aus dem unter 1200 siedenden Antlieil ward durch selir 
lang fortgesetzte Praktioniruiig Al ly l idc i ic l i lo r id ,  CH2 : C H  . CEIClz, 
Sdp. 850 (mit allen seinen Eigerisclisfteri; es zeigte sich in 200 mm 
langer Scliiclit inaktiv) und cine F l i i s s igke i t  Toni S i e d e p u n k t  
109 - 1100 isolirt. Letztere bcsitzt der Aiialyse und Dampfdichte 
zufolge die Forniel C3H4C12, die TXchte 1.226 bei 150 und ist inaktiv. 
Den Eigenschaften nach scheint sic identisch niit F r i e  de l  und Silva's  
,!l-Chlorallylchlorid, C H C l :  CTT. CIIa C1 (Sdp. 1070, spec. Crew. 1.35 
bei 150 wid 1.218 bei 250). welclies nus symmetrischeni Dichlorhydrin 
iind Phosphoroxychlorid oder I'liosphorsiiiureanliydrid (vgl. Hart e 11 - 
s t e in ,  Jahr~sber. 1873, 328) erhalten \I urdc. Letzterer Autor gab 
den Siedepunkt zu 1090, die IXchte zii 1.233 bei 17.5'' an (der Ver- 
fasser findet 1100 bei Wiederholung drr Versuclie) urid stellte die 

Forniel ' c ' CH2 auf. Uni zwisclien den beideii Forinelii 

zii entschr3idrn hat Verfasser die bei 109 - 1100 siedcnde Substanz in 
das Cliloradditionsprodukt iibergefiihrt : ist letztere Formel richtig, 80 

muss ein a - ~ - D i c h l o r p r o p y l e n c h l o r i c l ,  CHzC1. CClz . CHzC1, 
nach ersterer ein f.z-/3 - D i  c h l o r p  r o  p y l id  en  cli 1 or i d, CH2 C1. C H C1 

CHC12. entstehen, welches sich aiicli durch Anlagerung von Clz an 
Allylidenchlorid, C Hz : C H  . C TIC l a ,  bilden kann. Der Vcrsuch zeigte, 
dass sowolil aus Allylidenchlorid wie siis der 114 109- 110" siedenden 
Fliissigkvit das nlmliche T e t r a c h l o r i d ,  C3114C14 [Sdp. 179- 1800, 
Dichte 1.521 hei 15" (inaktiv) - cs ciitsteht aucli aus H a r t r n s t e i n ' s  
Verbindung C ~ I I ~ C I Z ,  wlhrend Hii b n e r  den Siedepuiikt zii 1710, 
E'it t ig und P f e f f e r ,  Jahresher. lM5, 504, zu 1640 angeben] hervor- 
gelit, so dass alsn die bei 109-110° siedrndc Fliissigkeit als / ? -Chlor -  
a l l y l c h l o r i  d aufzufassen ist. Allylidrnclilorid verwaiidelt sich mit 
gesattigter Salzsaure 10 Stiindeii auf 1000 erhitzt a d  noch zu er- 
kllrende Weise in - ~tilor;lllylclilorid. Aus letzterer Suhstanz wird 
durch 30stiiridige Digestion mit rinei- ziir I'msetzmig genugenden 
Menge Kalilauge ~ - C h l o r a l l y l a l k o h o l ,  CHC1: CI1 .  CHzOH, ge- 
wonnen: das Reaktionsprodukt reagirt sauer. ist hratin urid bildet zwei 
Schicliten j aus der untereii. wiissrigcw mird tlurch iiberschussige Pot- 
ascllr dcr geliiste Antlieil des pebildetcii Alkohols abgeschirden und 
niit der Hauptrneiige vereint, petrockiiet urid niehrfach fi-aktionirt. Der 
Alkohol siedct Lei 1530, Iienitzt die Uiclite 1.162 bei l,V, schnieckt 

1 
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l)r(wiietid, pfefferartig urid zieht anf die Hant gebracht, Ulasen. net. 
Clilorgehalt sowohl dieser Substanz wie des vorher genannten Tetra- 
chlorids, CSII~CIA, konnte nicht nach C a r i u s  (5  St,undeii bei 240 bis 
%On), sonder~i musste nach L i e b  ig  durch Gliilien nlit Ih lk  I)estirnnit 

Ueber die Zersetzung der ameisensauren Srtlze bei Gegen- 
wart von Wasser vo11 J. R i b a n  (Compt. rend. 93, 1082). Verf:cssrr 
hat h i  Portsetziiiig diesel Versuclie, iiber dereii ersteii 'rheil in diesen 
Berichten S V ,  77 referirt wordeii ist, der Zersetzuiig des ameiseiisaiiren 
Kupferonyds hesondere Auf'nierksariikeit gewidniet. Erhitzt 1n:tti eiiie. 
Liisu~ig VOJI Kopferforntiat ziim Kochen. so scheidet sich eiii Iiellgriines, 
iitiliisliclies Krystdlpolver, basischcs Kupferfortnist, Cii < C I1 0 2 ) ~  

. 2 Cn 0 2  H a ,  ali. Fki fortgesetzteni Kochen wird dieses Selz alliniihlich 
linter Eutwickluiig v o i i  l<oIileiisiiiire i i i td  13ildritig von Rnpferoxpdnl 
zerlegt. Dasselbe fiiidet st;itt , weiiii iniiii I<iipferfornii:it 1:tnge Zeit 
(ca. 800 Stunden) in gcwhlosseiicr, luftleercr I<iillre ;tiif 100" erhitzf, 
wohei die Zersetznng nacli folgeiidw Gleicliuiig erfolgt : 

werderi. (:ahriel. 

2 C~ll(CII02)2 + I120 = CU?0 + co* + 3 C€I*O2. 
Ansserdem eiltstehen 4 - 5 Volurnproceiit WasserstofT, Spiireii 

\-OII ntet:illisclietn Kiipl'w, aber keiti Iiohlenosyd. - Hei 1750 findet 
clagegeti, jc n:icli der Daiier des ~rliitz(?iis, eiiie Reihe voit Reaktioiieii 
st;itt. So errtdt 111:t1t Il;icll 

1 St. 3 St. 9 8t. 24St. 3GSt. 49 St. 72St. 99St. 119%. 
CO2 27.0 40.7 7fi.7 82.1 91.4 92.0 91.6 90.9 89.6 
H 5.3 19.9 52.7 57.7 59.8 57.(i 48.7 48.5 4x.4 

\Vie m:in sic>ht, elitstelit zuniiclist tiiir wic h i m  Erhitzeii :iuf 1000 
I<ollle1is8rire (iiebeii I<iipferoxydul) , letzteres alier begiriiit seirierseits 
(iinch Rib  a 11 lediglich dnrch Cont:iktwi.ir.kung) auf die i'reie hineisen- 
s ~ u r e  ZII reagircii unci zt'rsetzt dieselbe ZII COz iuid 112, so dnss 
scliliesslicli iiacli der Gleicliiiiig: 

;iuf 8 Voliime CO2 d Volnine H entstelicw. M'Lhreiid diesel &it, 
(24 Stniidtw) bleibt das eiitstaiideiic Iiupf(~roxydu1 fast riillig intact, 
daiin :her d. 11. so\iald siiiiinitliclir: freir Aineiseiisiiurr verschwniiden 
ist. wirkt der WasserstofY reducirt~litl aiif das Kripferosydiil : 

Cuz 0 + COa + 3 CIIzO2 == Cu2 0 + 4CO2 + 3H2 

Cup0  + 4c .02  + 3112 = 2 CII + 4 C O 2  + 2112 + 1 1 2 0 .  
iind es rcrmitidert sich dic Meitge des Wasserstoffs der Kohlenslure 
gegeniilwr wiederiint, his dns T'crliiiltiiiss beider wie 1 : 2 ist . \v;is. 
iiach urigef:ihr 72 Stuiideit erreicht ist. Diircll besondere Versnche 
hat d:inn Hr. R iba i i  dargethaii, dass beim Erhitzcn voii Kupferoxydiil 
init verdiiniiter Ameiserisiiiire iii deli ersteii 24 Stnndeii das Oxydul 
fast viillig riiireriindert bleilit, w:ilirwd die Slurc v6llig eersetzt wird 
nnd d:iss h i  weiterem Erliitzeii auf 175" der entstalidcnc! Wiisserstof 
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wieder allm6lilich verschwiiidet iind metallisclics Knpfer gebildet wird. - 
Amriseiisaores Quc:cksilLer wircl bcim Erhitzeii anf 1 7.50 letliglich in 
inetallisches Quecksilber, Rohlensiiure ii i i t l  Anieiscris8ure: 

Hg(CIIO2)2 = Tlg + C02 + CHa02 
zerlegt. Dagegeii vermag das h i m  I1:rIiitzeii von Silberformiat aunkchst 
entsteheiide metnllische Silber die frei gewordene Ameisensaure ebenl'alls 

Ueber die Zerseteung einiger essigsaurer Metallsalze bei 
Gegenwart von Waseer. Ereeugung mancher Minerale inKrystallen 
voii J. R i b a n  (Compt. rend. 93. 1140). Wie friiher das Verhalteii 
der arneisensnuren Salze beim Erhitzen niit Wasser aiif 175O. hat Hr. 
R i  bail jetzt das dcr Acetate untersucht iiiid gefiinden, dass diese weit 
bestiindiger sind, dass zwar h i  deli Salzeri der Metalle der Magnesium- 
gruppe eiiie partielle Zerlegiiiig des Salzes i n  sicli ausscheidendes Oxyd 
iind freie Siiure eintritt, dass jedoch ein Zerfall der 1':ssigsiiiire in COa 
und C €14 niemals eintritt. Freilich kkinen durch Einwirkung des 
Jietalloxyds iii sekunclbrer Reaktion gasfijrmige Prodnkte auftreten. 
So liefert das rssigsaore Eisenoxydnl beim Erhitzeii neben schwarzem 
Eisenoxydul geriiige Mengen (2 - 5 ccm) Wasserxtoff, herriilirend voii 
der Zersctzung dex Wassers tlnrch das Eiserioxydul. Das essigsnure 
Uranoxyd liefert gut. krystallisirtes Uraiioxyd, Us O3 . 2 Hp 0, iii hexa- 
goiialeii Prismen. Ihpfcrwcetat. liefert iiacli langem Erhitxeii Kupfer- 
osydiil i i i  gllnzenden Krystallen und Kohlensiiure. Silber- und Queck- 
silberacetat metallisches Silber resp. Quecksilber und Kohlenskure. 

in CO2 u i i d  I-la zu zersetzeii. Pinner. 

I'inner. 

Zur Uebersicht der Indigogruppe voii 3. L j u b n w i n  ( B o t o k .  
rl. J. d. russ. phys.-chem. Gesellsch. 1881 (1) 558). Als Basis der 
Indigogruppe muss das zii deii Pyn-oleii gcliiirige Iiid 01 betrachtet 
merdeii. Alle iibrigeii Iiidigoverbiiidumgeii wrrden dann Substitutions- 
prodiikte seiii , \velclic iiifolge voii Ersetzung des Wasserstoffs durcli 
rerschiedene Elerneiite entwwler aus dem Iiidol, CR HI N,  oder dem 
(hypotlietischen) IIydriiidol, CRIISN, oder dem Diiridol, C16H14N2, 

ciitstanden sind. Zu den siibstitiiirten Tndoleii gehiireii: das Tndoxyl, 
CS H, N 0. 'die 1ndoxyls;Biire. Cg IT7 N 0 3  , und das Aethylindoxyl, 
C8€b (OzHs) NO. Fiir das Iiidoxyl, welches sidi zum Iiidol ebensa 
verhiilt wie das Phenol ziini Henzol, iriiisx die Strukturformel von 
H a 11 m an 11 angenommen werdeii : 

Die voii I3 a e y e  r durch Reduktion der KitrosoathylindoxylsLure 
erlialtene Amitloverl~iiiclniig ist wahrscheiiilich eine EIydraxiiiverbinduiig. 
%u deii siibstitiiirteri I Iydr idolc~i  gehiireii: das Oxiiidol, das Dioxindo1 
u!id das Isatiii. Dem Tsatiii riitspricht liiiclist walirsclieinlich die ver- 
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doppelte Molekiilarformel 
folceiide : 

Hl,-,X2 0 4  riiid die Struktiir desselben ist 

Als Diiiidol, welcheni sllcr Wahrsclic.inliclikeit die Struktiir: 

zukomint, inirss das Iiidoliii voii Schi i t  e eiih e r g e r  aiigeselieii werdeii. 
1)as Iiidigotin uiid der weisse Indigo miisseii Bubstitutionsderi~ate den 
1)iindols sein. Die Constitution des Indigotins Iiisst sicli :mi wahrsclieiii- 
lidisten t1urc.h folgende Forniel ansdruckeii : 

0 
, I  

I ,  

0' 
iiach welcher dassrlbe riii Osyd seiii wurdc, gaiiz analog den1 iillylen- 
oxpd. Den1 meissen Indigo entspiicht wahrscheinlich die Zusaininen- 
setzung C16 HlaN2 0 2  inid die Striikturforinel: 

C (H 0) : C I3 - .  - S 1.1- c6m::NT1- - C H . : = C : ( H o , - : > ~ 6 ~ ~ 1 .  
131. ist also ein I'olyineres des Iiidoxyls. Jav t a i i i .  

Eine Berichtigung voii S. Lj nbawi i i  (J. d. rziss. p h y s . -  chern. 
Gesellsch. 1881 ( 1 )  560). 111 Aiibetr:iclit der Erwllinung des voin 
Verfiisser dargestellteii ~ V a l c r i  dill s ('. Clo HlsN, in einer ilrbeit w i i  

L i p  p (diese Rerichte STV, 174!)) inaclit L j  11 b a \v i n claraiif anfmerksarn, 
dnsa das in h e r  vorliiufigen Mittheilriiig I)cscliriebene Valeridin (J. d. 
m s s .  chem. Gesellsch. 1Y71, 220) spiiter 81s D i a n i y l a i n i i ~ ~  CloIT23N, 

Anleitung BUT Bestimmung der Isomerie von Alkoholen 
und Sawen mit Hiilfe von Aetheriflkationsdaten voii S. Meii- 

scli i i tkii i  (J .  d. russ. phys:-cheni. Gesellsch. 1891 (1)  562). Zur Be- 
stimniuiig der Isoiiierir orgniiisclier Vcrbindniigen werdcii 3 Methoden 
aiigewandt : die syiithrtischa. die aJldytisChr und eiiie hletliode, melche 
inaii dio Mrthode iilinliclier ~"rri\\.;iiidluii#eii nciincii kiiiiiite. I k i  Ail- 

wriidriiig der letztere!i werdrn die sicli hei iiliiiliche~i Re;tktioiicw 
isomerer Verbiiidiiiigeii bildriideii I'rotlukte eiitM-eder qiialitativ oder 
qnanitit:itiv niitersiiclit. Als erster Fall eiiier ,inwendung der qiian- 
titativen Methode iiliiiliclier Cmwandliiiigeii ist. n u n  die Uestininiung 
der Isornerie voii Alkolioleii uiid Siiiiren nach der (;ese.liwiiidigkeit 
nnd Ausdehiiung der Esterbildung aiieuselien. I3ei Ansfiiliruiig 
dieser Methode wird der zii untersucliende Alkohol oder die ,.,lure '3;' 
mit. eiiier Rquiraleiiten Meiige voii Ihigsiiure resp. Isobut~ylalkoliol 
eusaininengebr:tr~it, d:mi uiiter deli c~rforderlic~hrii Hediiigriiigeii die 

erkiiiiiit wurde (J. d. russ. chrm. Gesellsch. 1 8 i 3 .  343) dnacin .  



Anfangsgeschwiridigkeit iind die C;renze der Aetherifikatioii bestininit 
iind niin eine Vrrg1ric:hmig der erlialtenen Data  niit denjenigen an- 
gestellt, wrlchc schoii friiher fiir tiekannte Alkohole iind Siiureii fcstgestellt 
sirid. n iese  h t a  und genanerr Angaben iiber die .\usfiihrung sind in 
diesen Berichfen X ,  1728, 1898; XI, 1507, 2117, 2148; XII, 2168; 
SIII,  1812 zii finden. Vergleiclit man die Aiiwendbarkeit der neueii 
Methode mit derjenigen des Oxydatio~isverfahr~iis , so lasst dieselbe, 
~ e n n  iiur genlgendes I3cobachtuiigsniaterial vorliegt , z. 13. die Be- 
stimmung der Isomerie nngesiittigter und zweiatomiger Alkohole sehr 
gut zu, wiihrend das Oxydatioiisverfahreii iii diesen Fiillen noch nicht 
:inwendbar ist. Als wichtiger Vorzug der neuen nicht vie1 Zeit er- 
forderndrn Methode muss hrrvorgehoben merden, dasx zur Aiisfiilirung 
drrselhcn nur 2 g des zii rintersiicheuden , wasserfreien hlkohols 
oder 3-4 g drr 8aiire erforderlicli siiid. S ich t  ailwendliar ist sie 
iiur i i i  den Fallen, wenii der eiitstehmde Ester bei der Versuchs- 
temperatur zeraetzbar ist. - 1Cin hervorragendes Interesse gewinnen 
(lie Aetherifikstiorisdata noch dadiircli , dass pie die Miiglichkeit ge- 
wfhren, die hei der Reduktion ungesattigter Sluren z. 13. stattfindende 
Anlagerung der Wasserstofiatonie zu verfolgen (diese Berichte XIV, 2632). 
S o c h  vie1 wichtiger sind jcdocli die Faille, in welchen die Anlageruiig 
zweier Wasserstoffatoine an ein Kolilcnstoffatom zii beobachten ist, 
wodiirch also die Zweiwerthigkeit des Kohlenstoffs bewiesen wird 

Einfluss der Warme und der Menge des Glycerins auf die 
Zersetzung der Oxtllsmre von L o  riri (Conapt. rend. 98, 1 143). 
Vwfasser erwfhiit tlirie Iteihe von r)arstellungen voii Ameiseiisaore, 
ails deiicli hervorgeht , dass die Menge des (;lycriins ohne erhebliche 
Verminderung der Ausbeute aiif rine sehr kleine Quantitat reducirt 
werden kann und dass beini rorsichtigen Erwlrmen der Oxalsiiure 
allein man mehr a1s der theoretischen Menge Anieisensilure zu 

Synthese einiger neuer organischer Kiirper mit Hilfe der 
Elektrdlyse des Wassers und verschiedener saurer, alkaliecher 
und alkoholischer Liisungen mit Kohleelektroden voii A. B a r t o l i  
und G. P a p i l s o g l i  (Gazz. chim. XI, 468-4480). Die Verfasser 
machen weitere ins Einzelne gehende Mittheilungeii iiber den schon 
beruhiten Gegenstand (rergl. diese Berichte XIV, 2241), von denen noch 
folgeiides hervorzuhrben ist. Der  Graphit unterscheidet sich bei seiner 
Anwendung als positive Elcktrode fiir alkalisclie Liisuiigen YOXI kiinst- 
licher Kohle dadiirch , dass er ehie schwarze Liisung Liefei-t, wahrend 
Kohlt? eins nach der Filtration fast. fartilose Fliissigkeit entstehen 
Ifsst. - Die schwarze Substanz, in welclre die nls positive 11:lektrode 
verwendek Kohle, znnial bei Elektrolyse von Siiurcn und von Wasser, 
in geringerem Grade von Slkalien (weil dirse auf sie liisei1d wirken) 

(diese Ben'chte XlV, 163 uiitl 2631). Jnwein. 

erhalten vermag. Piniier. 

Bwichie d. D. < , h i m .  Oesellsehaft. Jnbrg. XV. 17 



zerflllt , bildet ein Pulver, desseii Theilchen wie Steinkohle glliizen, 
ist iii den meisten Liisiingsmitteln unliJslich, kaum liislich in Wasser, 
liiblicli in Alkalien uiid concentrirter Schwefelsaure . vom specifisrheii 
Gewicht 1.7, enthalt Kohleiistoff, Wasserstoff uiid Sauerstoff uind wird 
dnrcli Oxydatiommittel leicht in Mellithsaure und andre Benzolcarbon- 
siiiiren verwandelt. Schon die atmospliarische Luft wirkt laugsani anf 
die \viisbrige L i k i n g  in dieser Weise ein. Besonders auffallend aber, 
niiter 1T.T'drmeabgalie nnd Kohleiislurebildung, findet die Oxydation 
dorch eine alkalisclie LBsung von Natriumhypochlorit statt. Wegeii 
der leichteii Cmwandlurig in MellithsLure erhllt der schwarze Kiirper 
den Nnrnen M e l l o g e i i  oder M e l l i t h o g e n .  - 13ei der Elektrolyse 
alkalisclier Phenollijsung unter Anwendung von Kohle als positive 
Elektrode wird eiiie braune Fliissigkeit erhalteii, ails welcher Salz- 
hiiiire uiiter KolilensiiiureeritwicltliIIig eiiieii dnnltelbraunen Niederschlag 
fallt, der sicli in den meisten Lijsuiigsmitteln scliwer liist niit AUS- 
nalime voii Aceton, Aether uiid Alkohol. Er ist sailer iind giebt 
iiicht krystdlisirbarr Salze. 111 alkoholischer oder alkalischer Lijsang 
init Silberiiitrat versetzt, liefei t die Substanz einen brauneii Nieder- 
schlag , der sich iiach den1 Aoswascheo mit Wwsser vollstiindig liist 
zu ciiier Fliissigkeit . welche im auffallendeii Liclite blau. im durch- 
falleiideii rotli erscheint. Diirch Kochen niit Siiiurcin zerfillt die Sub- 
htanz in eiii zweites braunes Harz, dessen Yilberverbiiiduiig in Liisnng 
i,oth gefarbt ist und grun fluorescirt, uiid eiiien rothbraunen, in Aether 
liisliclien Korper. melcher ebenfalls eine fluorescirende Silberverbinduiig 
bildet iund wie auch der Mutterkijrper alkalische Kupferlijsung reducirt. 
Ausserdeni w i d e  unter deli Oxydatioiisprodukteii des Phenols eiiie 
Sbure von 93" Schmelzpunkt gefiinden, welclie alkalisclie Kupferlijsung 

Derivate des Benzylthymols VOII G. Mazzara (Gazz. chiin. XI. 
433 - 436). AUS deni bereits beecliriebeiieii Benzylthyinol (diese Be- 
riclrteXIV, 2834) wnrde der ziigehijrigeMethyllt h e r  als alkoholliisliche, 
harte, gllnzende, farb- uiid gel uchlose Prismen von 89-90" Schmelzpunkt 
erhalten. Der Methyl&ther des Dibenzylthymols ist flussig. (Letzterer 
wurde nicht analysirt.) Der R e n  z y 1 t 11 y m 01 -Be iiz o 8 s a u r e i i  t h e r 
krystallisirt schwierig , da er sich aus iiberslttigter Liisung anfiiiiglicli 
:tls Or1 ausscheidet, welches erst spLiter erstarrt. Er lijst sicli in 
Ailkohol uiid Aether, eriJeiclit bei 60" und schniilzt znischen 75 imd 
SO". - Die friiher er\%&lintr hcetylverliiiiduiig des Bibenzylthymols 
xrse tz t  sicli beim 1iochen mit Alkali niiter hbscheidung eiiier kry- 
~tallisirteii Verbindung voii der procentischen Zusammensetzung cles 
I~ibrnzylthyniols, aber dem abweichcnden Sclimelzpunkt 112" (statt 76"). 

Ueber Benzyloxyphenylessigsaure und Paramethyl- Benzyl- 
oxyphenylessigsaure \ o i i  (>. M a z z a r a  (Gazz. chim. XI, 436-439). 

reducirt Myllnr 

AI)Iios. 
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Erbitzen von 12 g Benzylpheiiol niit 7 g MortochlorrssigsBure zuni 
Schmelzeri und allniiihlichen Ziisatz von 50 g Iialilauge voii 1.35 spec. 
Gewicht. Verdiinnen niit Rasser nach den1 ICrkalten , Ansiinern und 
Uebers8ttigen niit kolilensanrem Bmrnoniak , Abfil triren des iiber- 
schiissigen Renzplphenols und Fiillen mit Salzsiiure als 0.5 g nach der 
Reinigung ans Alkohol farb- uiid gtwchlose, in hetlier iind Alkohol 
liisliche Niidelchen vom Schnielzpunkt 1000  erhalten. - Die Pars -  
m e  th y l h  en z y 1 o s y p  11 R II y 1 e s s if; siiilir e , 

OCHn. COOII  
C H 3 .  C ' ~ f l 3  : cHa. q j H F ,  9 

wurde auf iilinliche Wrisc unter Anwendung voii 13enzylcresol darge- 
stellt. Sie tddet warzenfiirrnige (huppen nadligcr Krystalle . welche 
sich in Aethrr nnd Alkohol liistvi und h i  1W-1 1 I"  sclrmelzen. 1)io 
Rarytsalzc, I~eitler Siiurrn sind alleni hnsc.lrciii nacli \v;rssurfrei. 

Nyl i i i s .  

Ueber Aethylnaphtalin und einige seiner Derivate von 
c. M a r c h  e t t i  (Gazz chiis. XI, 439-412). %or Keiiiigung des Aethyl- 
iiaplitalins (diessc Uerichle SIV,  224 1) mnrde d t ~  \lei 245 - 260" sie- 
dende Antheil i n  10 Theileii heissen Weingeistes geliist init 1.5 Theilen 
Pikrilishre versetzt iind erkaltet. Der Srlinielzpnnkt dcs eiitataiidenen Pi- 
krats lag hc4 7 I". ])as dar;uis erli;dtene Aetli!-lii~tplit:iliii siedetc: hei 251", 
hiitte Lei 0" daa Voltiingewiclit 1 .OOi8 nnd liefrrte cine ~loiiosulfosiiure, 
dereii 13leis:rlz krystnllisirt. 1)as daraus rrlinlteiie Actliy1n:tphtol ist. 
tiicht i i i  kaltetn , w-enig i n  lieissent W;isser, leiclit in Alkohol uiid 

Einwirkung von Nstriumithylat auf einige Bromverbin- 
dungen der aromatischen Reihe von Lii ig i H a l b  ia  ti o (Gazz. 
chim. 1881 . 396 - 419). Sacli 1)igestion voii iiquivalriiten Mengeii 
Natriumiithylat mid gew6linlie.lit:m B i b r o  ni b e  nz o l  in alkoholiwhcr 

erfolgte , schied sich atis dem Biihreliir~lialt auf Zusatz von wtwig 
Wnsser I<ibronit)enzol in Flockcn ails, durch niehr Wasser einc 
Fliissigkeit, dercw yon 156 - 2330 siedcnder Antlit4 niit r:mcltc.lrdrr 
Mpetersiiure Krystdle voni Ychmt~lzpunkt 85-87') uiid niiget%lir tkni 
Stickstoffgehalt (8.81 pCt.) d r s  Si t r o p h r n e t o l s ,  wc.tiiger liislichr vom 
Schmelzplllikt 125 - 126" iiiid deni Hroingclinlte tics 1.4 Nitrobrom- 
bc111zols (39.24 pCt. Br) und endlicli Krystallc von gleichem Hrom- 
gehalt ulld dem Schmelzpunkt 43-44') des 1.2 1)roInrlitrobetizols hf(?rtc. 
Neben den Muttersiilistaiizeii diescr Kiirpclr war :iuch Essigsinre i n  
dent ursprunglichen Reaktionsprodukt vorliatide~~. 

E i  11\y i r k  11 iig v ( 1  11 13 r o  iri  an i s s au rc  - .i e tli y 15 t h c  1' a u f  s 8- 
rinrn$tti  y l a  t .  I$ronianissiiure, sowohl n;icli doni Y'c~rf:tliren von 

Aether liislivh uiicl scliinilzt bei !)So. 11 y 1 i I I  w. 

1 ,oaung .. .. bei 185-190" wiihrcnd 9 Stlinden. wobei starke C~;rsabspaltuiip 

17* 



C a h  o u r s ,  wie iiacli S a 1 k o w  s k y  dargestellt vom con-. Sclimelzpunkt 
2 I 8-2 18.5" (entgegen den Antoren) wurde in den bei 73.5-740 (corr.) 
schmelzenden Aethyliither verwandelt wid letzterer rnit einer L6sung 
der iiquivalenten Menge Natrium in seiner zehnfachen Menge Alkohol 
am Riickflnssktihler erhitzt , wodurch a19 Produkt nur bromanissaures 
Natron erhalten wurde. - Trocknes Nat,riumiitliylat mit der Bqui- 
valenten Menge Ihornanissaureiither wahrend 20 Stunden auf 160 bis 
1800 erliitzt lieferte nach dem VerdiinneIi des Produktes init Wasser 
in letzterem gelost eine selir geririge Menge des Salzes eirier Siiare 
voii 2130 Schnielzpunkt und 34.36 p e t .  Ihmgehal t ,  wlhrcnd sicli ein 
iin Wasser unliisliches Harz abscliied. 1)urcli Dest.ill;ttion des letztern 
mit Wasserdampf wurden Krystalle crlialten, welclie nus Alkohol om- 
kryst;rllisii-t bei 60- 60.50 (corr.) schniolzen und deli I h m g e h a l t  des 
Broiiianissiiureat.hyliitliers besassen (30.76 pCt.). Aus ihnen wiirtle eine 
bei 2 1 I .5--2120 (corr.) sclinielzende Skirr erlialtcvi, derrn Ihomgehalt 
(32.65 pCt.) der einer I3roniariissiiure war. Sie wird daher als eine 
der  gewiilinlichen isomere Uromanisskure betrachtet. h i  Zinksalz 
(C8& HrO3)gZn . 4 I f 2 0 ,  welclies bei 145O erweicht, wurde eine W:isser- 
bestiminung ausgefiihrt. (Das Zinksalz dcr gewiihnlichen S h r e  rnt- 
halt 3 H2O rind rergndert sicli selbst bei 1800 niclit.) lhircli lietluktion 
der Siinre in alkalischer Lii~ii~ig mit Katriunianialgain wurde gcwiihn- 
lielie, Iwi 183 - 184" schmelzendr Anissiiure erhalten. - 1)urc.h TX- 
gestion von 2 Molekiilen Natriumktliylat mit 1 Molekul 13romanissiiore- 
lither bei 1700 wLhrriid 'LO Stiinden entstand unter Zersetznng von 9 pCt. 
des arigewendeten Aethers das in Wasser lnsliclie Salz einer Saure 
welclie als Bnrytsalz gereinigt (letzteres ist leichter liislich als 
broniaiiissaiirer Baryt) aus lieissem Wasser in kleiuen Nadcln kry- 
stallisirt erhalten werclen koniite, die in kaltern Wasser schwer, leichter 
in Alkohol nnd nether  liislich sind und bei 149 - 1500 schrnelzen, 
nachdem sie bei 1430 enveicht sind. Ilire Zusanimensetzung ist allem 
Anscliein nach C40 l & ~  13rd 0 2 3  , die des Ihrytsalzes (240 kid1 I3rd 0 2 3  H a d  

Eine Molekularverbindung swischen Campher und Aldehyd 
von 1'. C a z o n e u v e  (BUZZ. ~ O C .  chim. 86, 650-652). Wie mit, Al- 
kohol. Salpeter-, Essig-, Salzssaure u. s. w. (vgl. diese Herichte XIII: 
1982) verbindet sich Chniplier rnit, Aldehyd. Die Verbindung hebt 
sich? wenn cine wassrige Liisung voii Aldehyd niit Campher geschiittelt 
wird, als cine iilige Schictit an die Oherflache, zerfiillt bei gewiihn- 
licher Temperatur iii ihre Componenten, indem Aldehyd entweicht, 
wid ihre Zusammensetzung wechselt init den ~~engenverhlltnisseri, in 
denen die beideii Componenten angewandt worden. Durch reines 
Wasser wird die Verbindung ebenfalls zerlegt, iiicht aber, wenn selbi- 
gcs gewisse Mengen Aldehyd enthiilt. Die Cyanverbindung des Cam- 

+ 21 1 1 2 0 .  >lylios.  



pliers ist dxgegen bestandig gegen Wasser (vgl. II a 11 A r , diese Be- 
richte XII, 274). Aceton tritt nicht rnit Campher zusammen. 

Gabriel. 

Ueber Inversion des Zuckers mit Hiilfe von Eohlensaure 
von E. M a u m e n B  (Bull 8oc. chim. 86, 652-653). Verfasser glaubt 
und hat  anniihernd gefunden, dass die von v o n  L i p p m a n n  (diese 
Rerichte XIII, 1522 ff.) aufgefundene Ihehung einer durch Kohlensawe 
invertirten Rohrzuckerliisung ( - 440) auch durch Inversion rnit sehr 
verdiiniiter Saure, wie Schwefelsaure u. s. w. erreicht werden kann. 
Verfasser wiederholt, dass I n  a c t  o s e aus gleichen Gewichtstheilen 
(oder Aequivalenten) Zucker und (reinem, neutralem) Silbernitrat er- 
halten wird, was v o n  L i p p m a r i n  (1oc. cit.) nicht gelang. 

Beitrage eur  Kenntniss von Thevetia nereifolia ron .J. E. 
de V r y  (Pharm. Journ. tram. 1881, Xo.  587, S. 457). Die entrinde- 
ten weissen Samen enthalten 35.5 pCt. Oel von Mandeliilgeschmack 
rind 0.9148 specfischem Gewicht bei 250, bei 130 feet werdend, in 
welchem A. C. O u d e m a n s  63 pCt. Triolei'n und 37 pCt. Tripalrnitin 
fand; ferner 4 pCt. T h e  v e t i 11, ein krystallisirtes , das polarisirte 
Licht. nach links ableitendes Glycosid, welches sich in coneentrirter 
Schwefelsaure rnit anfangs gdber ,  dann purpurner Farbe liist. und durch 

Ein blauer Farbstoff Bus Thevetia nereifolia von c. J. W a r d  e n  
(Pharrn. Joiirn. trans. 1x81, No. 595, S. 417). IXe entfetteten Samen von 
'Thevetia nereifolia gebcn an Alkohol ein Chromogen ab, welches einiger- 
maassen rein erhalten werden kann, wenn der alkoholische Auszug zur 
Abscheidung des Thevetins verdarnpft, mit Chloroform ausgeschiit.telt, 
mit Bleiacetat, darauf mit Gerbstoff ausgefallt, durch Schwefelwasser- 
stoff viillig entbleit , verdampft , mit Amylalkohol ausgezogen und 
letzterer wiederurn verdampft wird. So dargestellt. bildet es  einen 
gelben amorphen Kiickstand, der sich in Alkoholen und in Wasser 
leicht liist, und unangenehm , doch weder bitter noch sailer schmeckt. 
Durch Salzsaure, wenn verdiinnt erst beiin Kochen, wird es in einen 
blauen Farbstoff und Zucker gespalten. Der  Farbstoff, T h e v e t  i n - 
b l a u  , ist e h  amorphes, braunps oder schwarzes Pulver, welches in 
Wasser unliislich ist , sich anscheinend unverdndert in Schwefelsaure 
mit brauner Farbe 16st, daraus durch Wasser init blauer Farbe fallt 
und in  Eisessig rnit rothbrauner F'arbe liislich ist; desgleichen in  Al- 
kalien, ails welcher Liisung es durch SBuren ebenfalls blau gef"al1t 
wird. Mit rothbrauner Farbe liist es sirh in iilkoliol, wenig in Renzol 
und Amylalkohol , nicht in Chloroforni ~ Terpenthiniil, Aether und 
Schwefelkohlenatoff: Der  Farbstoff hat rinigt: Aehnlichkeit Init dem 
Rlau der Rauniwollsamrn. Letzteres liist sich jedoch nicht in Alkalien. 

Onbriel. 

C1. H l a s  untersucht worden ist. M y l i i i 8 .  

Myliiis. 
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Abnorme Ausbildung gewisser Flachen an Citronensawe- 
Krystallen von Ch C l o & z  (Bull. SOC. chini. 36, 648-650). \Venn 
inan einen Chlorstrom durch 1000 ~v:irine Citroiiensaureliisr~ng ( 2  Theile 
in 3 Theilen Wasser) leitct, so entsteht verhlltnissmSssig wenig chlo- 
rirtes Aceton, vie1 Salzsiiure, iind nach 8-1 0 tlgigem Stehen scheiden 
sich sehr schiine, grosse Krystalle ans: welche an der Luft triibe 
werden. Sie zeigcn alle chemischen Eigenschaften der Citronensiiure. 
Wiihrrnd jedoch letztere in Folge gleichnilssiger A iisbildung der Fll- 

chon CG l', Pic:, I'm (2 I'sc , 3 I'sc ) coinpact d. h. iiach allen Dimen- 
sionen gleichmassig dick ersclieiiit, tritt die \-om Verfasser erhaltene 

Siiure in schr Aachen, langen Indiriduen auf .  indein die Fliichen 1';r 
stark vorlicrrschen , die iibrigcn untergeordnet sind. (Zeiclinuiig; 
Winkelwerthe). Die neiie Modifikation ist von drr durch M a r c h a n d  
beini Erkalten einer stark eingeeiigten Citror iens~urel i is i~~~g erhaltenen 
(Journ. pracb. (,'hem. 23, 60) rerschieden, da letztcre ' /2,  erstere, - 
wio gewiihnlichc Citronsiiure - 1 Molekiil Krystallwasser eiithiilt. 
Durch die Gegenwart der Salzslure a k i n  scheirit, die verznderte Form 
nicht hervorgerufen werden zii kijnneri: wenigstens werden ails rer- 
diinnter reiner Salzslure dieselben Kryshllfornicn wie ails destillirtein 

v -  - " 

- 

Wasser erhalten. Gabriel. 

Ueber das atherisehe Oel der Angelica von N a i i d i n  (Compt.  
rend. 93, 1146). Vcrfasser hat dtis atis den Samen der Archangelica 
ofjcinalis dargestellte iitherische Oel, welches angenehinen, an Angelica 
eriiinernden Geruch besitzt, am Lic.ht sich schncll brann fiirbt, die 
Dichte 0.872 bei 0 0  und das 1)rehungsvermiigen [u],, = + 26.15O fiir 
'200 mm hat, nntersnrht. Da das Oel mit grosser Begierde Sauerstotf 
aufiiinimt nnd bcim Erhitzen auf hiihere Temperaturen sich zii poly- 
merisiren scheint, wurde es iiri Vacuum fractionirt, wobei es zu 3/4 

bei 870 iinter 22 mm Drrick iiberging. Dieser Tbeil destillirt uriter 
normalein I h c k  bei 1750: ist ein Terpen CIOIIIG, besitzt erstickendeii 
Geruch, wird beirn Erhitzen im gesclilossenen Gefiiss auf loo0 dick- 
fliissig. hat die Dichte 0.833 bei 0" urid das 1)rehungsvcmnBgen 
[ a ] D  = + 25.160 (200 nim). Seine Rotationskraft. vermindert sich: 
wenn es lange Zeit auf  1000, sclineller wenn es auf 180° in ge- 
schlossener Riihrc: erhitzt worden ist. Verfksser nennt das Terpen 
Terebangelen. Piuner. 
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Physiologische Chemie. 

Die Emulsion des Fettes im Chylus von M. v. P r e y  (Du Boirr- 
R e y r a o n d ’ s  Arch. 1881, 382-386). Der  Chyliis zeigt die feinste 
Emulsioli; die Fetttrijpfchen dessellren siiid klriticr a1s 0.5 p und 
kiinnen nicht ahgerahmt. werden ; die 13estffncligkeit der Enniluinn im 
cliylus beruht. auf dieser feiuen Zertheilung des Fettes iind auf der 
Wirkung der in der Fliissigkeit geliistcn Stofle. - Die Arbeit enthiilt 
ferner allgenieine Angaben iibcr k~~r~iiilsioiisbildun,n (vgl. G a d ,  1. c. 

1878, 181); iiacli v. F r e y  werden durcli anlialtnides Scliiitteln auch 
voii neutralem Fett init destillirtem Wassrr gute Eninlsiolren erhalten; 
iler Durchmesser der Fetttriipfchen muss weniger als 0.01 mm betragell. 
Diese Schiittelemulsion wird nach Verfasser zerstiii-t durch kaustisclie 
Alkalien. Trypsiii wid Pepsin, sowie durch concentrirte Miueralsaurrn, 
dagegeii ebeiiso wenig \vie die ini Cliylus durcli rerdiinnte Szuren, 

Ueber die Art der Einwirkung 16slioher Fermente von 
A. W u r t z  (Compt. rend. 98,  1104). EIr. Wiirtz liat friiher nachge- 
wiesen dass das ails Can‘ca Papaya ext.rahirbare 16siiche Ferment 
sicli auf Fibril] in unliisliclier Form niederschlnge, so dass es beim 
iliiswaschen des Fibrins zuriickbleiht. und dasselbe bei der Digestion 
mit Wasser bei 400 in Liisiing bringt. Wie jetet nachgewiesen wird, 
zeigt Pepsin dasselbe Verhalten dem Fibi-in gegeniiber und ebenso 
verniag sowohl das Papai’n wie das Pepsin sich auch auf Casehi 
niederzuschlagen und dasselhe dann bei der Digestion in liisliche, 
durcli Salpetersaure riicht fallbare Peptone zu verwandeln. 

Ueber Speltungen und Synthesen im Thierkorper von 
0. S c h m i e  d e b e r g  (Archiv f i r  exp. Pathol. u. Pharinakol. XLV, 288).  
Weiiii 13enzylalkohul init s:Liierstoffli:tltigem Hlut tagelang in Heilh- 
rung ist, so wird eine gerilige Mengc zu I3enzofsBure oxydirt, aber 
iiicht melir, als weiin der Sauerstotf 11ur in Gegeiiwart von Waaser 
und Alkali auf den Benzylalkohol wirkt. Aus Salicylaldehyd entuteht 
linter diesen Bedingongen keine SalicylsBure. Sie bildet sich aher 
in  reichlicher Menge aus beiden Kiirpern. wenn diese niit Blut wieder- 
llolt durch eine , dem fiisch grschlacliteteii Thiere entnommene Niere 
geleitet oder mit Blut in eine Lunge gebracht werdcn, die durch Luft- 
ein\)laseii in die Trachea kiinstlicli ventilirt wird. Aus Toluol tdde t  
sich unter den angegebenen Bedingungen ebenfalls , wenn auch lang- 
sani, Benzoesaure. Hei der Oxydation sind also die Gewrbe in her- 
vorragender Weise betheiligt ; sie wirken aber nach der Ansicht des 
Verfassere nicht so,  dass sic den Blutsauerstoff in eine akt i ie  Form 
versetzen; deiin in diesem Fall niiisste z. U. der leicht oxydirbare 
Phosphor zuerst der Oxydation verfallen, wfihrend er  sich hekanntlich 

wclclie andere Hmulsioneli aufhebcil. Merter. 

Pinuer. 



irn Organismus sehr lange unvergndert halt. Die Thiitigkeit der Ge- 
webe sei vielmehr so zu denken, dass sie den Wasserstoff der be- 
t.reffenden Verbindungen lockern, ihn gleichsam niobil rnachen und 
zwingen, mit einern Sauerstoffniolekiil uiiter Austritt voii Wasser eiiien 
Paarling zii bildeii; nicht anders, ~ 1 s  wie sich daa Rerizol mit Schwefel- 
s lure  unter Wasseraustritt zu Phenolschwefelslure, der Canipher i r t i t  
GlykuroiisBure zu Campherglvkiironsiiiire part .  Die Oxydation des 
Salicylaldehyds ligtte man sich danacli so zu denken, dass zuniichst 
ails zwei Molekiilen + 0 2  8alicplsaiireaiihydrid entsteht, welclies sich 
sofort mit den1 irn Geberschusti vorliandenen Wasser zu Salicylslurc 
rerbiiidet. Dass Benzol oder Phenol. dem Organismus eingefiilirt, 
iiiernals als freies Phenol oder freies IXoxybenzol im €J.arii austretw, 
sondern imnier als gepaarte Schwefelsiiuren oder. weiiii die Schwefel- 
sgure dts  Orgaiiismus zur Paiirung iiicht ausreicht, a.ls Glykuronsluren, 
ist ttieils bekaririt. tlieils diii.cli besondere Versnclie vom Verfassei- 
iiachgewiesen worden. Ails drm Gemeiige von versehiedenen Glykurori- 
sauren ist cine stickstofffreie, krpstallinisctlic: und eine stickst,off haltige, 
syrupartige abgeschicden worden. Eine Oxydation findet also niemals 
ohne gleichzeitige Paarung statt und das Weseii der Oxydation erscheint 
somit dem Verfasser als eine Synt.liese niittar Wasseraustritt. 

Schotten 

Ueber Spdtungen und Synthesen im Thierkorper roil 
0. S r h m i e d e l l e r g  (Archivf .  exp. Pathologie u. Pharmakol .  XIV, 379). 
WBhrend ails Beiizylaniiii heirri Durchleiteii desselbeii durch die uher- 
leberide IIuiideiiiere wrder I3eiizoklure, noch Ilippursiiure eiitsteht, 
bilden sich beide Slurtw Lei dem glriclieii Verfa.hren in der Schweins- 
nicre. Diese Urnwandlung wird durch ein voii S c 11 m i e  d e b  e r g  i n  
der Schweinsnierc gefuiideiies Ferrneiit , das 11 i s  t o zy  in, bewirkt. 
1)asselbe spaltet. walirsclieiiilich das Henzylamin in Henzylalkohol und 
Anirnoniak; weiiigsteiis wurde die ICxisteiiz dieses Alkohols als 
%wischenprodukt im Hlut mit ziemlicher Sic,lierheit iiachgewieseti. 
Die Hurideiiiere erlaiigt durch Zusatz des Permentes zurn Blute eberifdla 
die l'lhigkeit Beiizylarnin zii zcrsct.zeii. I)* Histozym verinag die 
Hippurslure iii Benzo&slure und Glyc.ocoll zii spalteii. Diese l'hat- 
sache ist von grosser Wichtigkeit fiir die Frage iiach dern Ort der  
liippurslurebildutig. Die letztere und die Spaltung koiitien gleiclizeitig 
uiid uiirtbhlngig von eiiiaiider iii demselben Gewebe stattfiiiden. Ob 
mehr Hippurslure gebildet oder gespalten wird, hiingt wohl einerseit.s 
v o n  der Intensitiit ab, init der die Syiithcse erfolgt , andererseits yori 

der Menge des im Gewebe oder irn Blote eiitlidtcnen Iiistozyms. In  
%linlic,lier Weise, wie die Spaltiing des Benzylarnins rind der Hippur- 
sBure durch das IIistozyni , hat maii sich diejenigen analoger Aniido- 
verbindungen, ~iamentlich dcr Amidosiiuren, zu deukeii und die Iitterisitiit 
der fiir deii Stoffweelisel notliweiidigeli Spaltungeli hlngt VOII der 
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Menge des Histozyms ab. In der That  wurde diirc)i Injektiuii von 
Histozymliisungeii in des Blut von Hundeii ein fieberhafter Zustand 
hervorgerufen, ebenso wie durch die voii Al. S c h  in i d t und E d e  kb e rg 
(d. Archiu XII, 283) ausgefiihrte Injektion des Fibriiifermentes. Es 
ist. daher dem Verfasser wahrsclieiiilich, dass nicht das letztere, soiidern 
ein Gehalt desselbeii ail Histozym das ursachliche Moment der Fieber- 
erscheinungen geweseii. - Das Histozym findet sich ausser in der  
Niere des Schweines reiclilich im Hlute desselben und in der Leber 
des Hundes. Zur Darstellung extrahirt man die zerhackten Organe. 
entweder unmit.telbar mit Glycerin oder man lasst sie untcr Alkohcil 
erharten, zieht sie niit HElfe der Presse mit Wasser ans, fdlt mit den1 
8-1 Ofachen Volum Alkohol ond trocknet den Siedcrschlag ini Vacuiim 
uber Schwefelsaure. Nacli briden Methoderi gewinnt niaii indess niir 
einen Theil der wirksameii Substanz. Ziiweilen ist die unter Alkohot 
erhartete Nierensubstanz von vornlierein unwirksam, narnentlich, wenn 
man zur Entfettung Aether angewendet hat. In diesen E’lllen scheint 
es sich urn eine Zersetzung des Histozyms zu haiideln. Srhnttcn. 

Ueber den Einflusa des kohlensauren Natrons und des 
kohlenseuren Kalks auf den Eiweissumsatz im Thierkorper von 
A. 0 t t (Zeitschr. f. Biologie XVII, 165-183). Kohlensaures Natron, 
in  Gaben von 2 g tiiglich einem Hunde eingegebeii, iibte keinen Einfluss 
auf den Umsatz der Eiweissktirper aus. Nach Eingabe yon zusammen 
30 g kohlenganren Kalks binnen 8 Tagen zeigte sich eine ganz minimale 
Verringerung des ausgefuhrten Stickstofis. Schotten. 

Ueber den Sto!X’verbrauch im hungernden Pflaneenikeeeer 
von M. I t u b n e r  (Zeitschr. f. Biologic XVII, ‘114-238). Hei den vom 
Verfasser beobachteteii hungernden Kaiiinchen sank die Menge des 
ausgeschiedenen Stickstofis in der ersten Zeit langearn, stieg aber d a m  
wenige Tage vor dem Tode bis auf  mehr als das Doppelte des bei 
Beginn des IIungenis ausgeschiedenen. WBhrend sie iu der ersten 
Periode 2 - 3 pCt. vom (;esnmmtsticksta~gelialt des Thieres betrug, 
stieg sie eiidlich auf 8 pCt. Die tiiglich zersetzte Fet.tnienge nimmt ini 
Laufe der Hungerzeit allmahlicli ab. Erst  mit der Zeit der’gesteigerten 
Eiweisszersetzuiig fiillt da.s fa.st vijlligc Verschwinden der Fettzersetzung 
zusammen. I n  dieser letzteii Periodct sirid statt. je 10.9 g Kohlenstoff, 
welche friilier aus der Zerlegung voii 14.2 g Fett den Kiirper verliessen, 
5.23 g Stickstoff mehr verbtaucht worden, welche mit 16.3 g Kohlenstoff 
iu 32.8 g stickstoffhaltiger Trockensubstanz verbundeli wareii. Statt 
je 43.4 g Fett  siiid demnach 100 g stickstoffhaltige Trockensubstanz 
zersetzt worden; Eiweiss und .Fet t  scheilien sich also in diesen Quan- 
titaten Bquivalent z u  sein. - Der aiisgeschirdrne Stickstoff wurde im 
Herii bestimrnt , der Kohlenstoff in der Athmungsluft und irn Harn. 
Die Diffrrenz des Gesammtkohlenstoffs urid dea aub: dam ausgeschiedenen 



Stickstoff ffir die Eiweiassubstanz berechrietm Kolrlenstoffs (C = 3.11 
x N) ergab die aus dem Fett stammende Kohleiistoffmenge. 1)cr 
Ihfangsbesta~id des Thieres aii Stickstoff und trockrieni Fleiscli wurde 
l,erechnet, indem die Trockcnsubstanz und ihr St.ickstoflgehalt im vvr- 
liungertc~tt Thier naclt Entfcr~iung des Fettes urid Darinintialtes ermittt!lt 
mrirderi uiitl hierzu die wZhreiid der Iluiigerperiode ausgescliiedene 

Ueber die Hsrnsaureausscheidung bei VZigeln voii 1’. C a z r -  
i t  e i tve  (Compt rend. 98. 1155). Vrrfasser hat. diirclt Versiiclie iiii 

SprrI)erri nachgewiesen , dass wcder durch erhiihtc, noch dtirch ver- 
iriiiicterte Saucrstoffziifiilir das Vcrliiiltiiiss zwischcn I1:irn~tnff. hnimonitik 

St ickstoffmellge addirt w tilde. Schotten. 

ririd Ilariraiiuro in deli Vogele?rcrrinet~tr~i alterirt w i d .  l’iiilirr. 

Analytische Chemie. 

Ueber e k e  Verbeseerung bei der artiometrischen Ablesung, 
zumel in ihrer Anwendung suf die Bestimmung des epeciflschen 
Gewichtes von auegelaesenem Butterfett, von A.  M a v e r  (Za’tschy. 
anal. Chem. 20 376). Zur Bestimmung des specifischen (fewiclits 
yon ausgelasseneni Hutterfett bei den1 Kochyunkt des Wassers kiiniten 
gewiihnlicltr Glasariiorneter gebraiiclit wcrd(w, wriin auch die erlangtcn 
Wertlie wcgen der Ausdehiiring des ArAoineters keine absoluten , son- 
dern itur untw sich vcrglrichbare sind. Fiir fkiiiere Mrssnngtm ist 
eine Harorrirtercorrcktioii nothwendig. Es ist nicht gleichgiltig, ob 
&IS Instri~nirrtt laiigstm in das gesrhmolzene Fett einsinkt oder, 1i:ic.h- 
deiii es tiefer als zurn tmdgiltigen Statid eiiigctaucht war, sich wieder 
cdiebt , weil im letzteren Fall tidhBrireiide Fetttheile das Iiistrunicwt 
scliwerer rnaclieii. Der Feltlev betriigt dnrcliscliiiittlich 0.0004 des 
specifisclren Gewiclites wid ist zu vernieideii i d e m  man bei jeder 
Mlcssiiiig i n  gleic.lier Weise verfiihrt. Die Schwierigkeit , dnss die 
capillar ntitgehobene Fliissigrkcitaschiclit deli wirklichen Stand des 
hriiorneters mit blossrni Aoge nur zu schiitzrn erlaubt, empfiehlt der 
Vtd’asser cladnrcli zii beseitigeii dass iiber das Arlionieter eirie 
weitere, in Jlillimeter gc4it4tr Riihre gestiilpt wird, an welcher unten 
eiii l’latindraht von bekunnter Lknge atigescliniolzen ist. Die Spitze 
desselben wird auf day I~l~ssigkeitsniveau eingestellt, dmin mit d u n  
Knt.lietomrter abgelesen, welclier Theilstrich drr lttihre~ sich mit einem 
festen Ponkt der ArBometersc:dti, voti welcliem ails man die letztrre 
auf (.itit Millinietersctrla rediicirt hat ,  deckt. Jlittels t%er kleinen 
Iiedrtktiotistnbelle ist dtinri (3rr Stand des Ariionietcvs direct al)zulcwri. 
Die verscltiedenen Ablesiingc+n ditferiren niir uiti  0.1 inrn. Will .  



Kleinere Mittheilungen von 13. 1) o 11 a t h rind J. M ;L y I- h oft: r 
( Z d s c h r .  unal. Chem. 20, 379). 1) U e l i e r  d i e  R e a k t i o n r n  u n d  
d i e  S a c h w e i s u n g  d e s  G l y c e r i i i s .  Mit Riicksiclit arif die sicli 
stets mehrendeii Anwendnngeli des Glycerins wurden die zur Auffndunp 
tlrsselben angegebenen Metlioden einrr l’riifuiig uiiterworfen uiitl liisr- 
ntich folgentles Verfahren empfohleli: Die zu priifende Flussigkeit wird 
iiach Zusatz einer von tlcm Gehalt an Zucker abhangeiiden Menpe 
voii ge1)ranntem Kalk und feiiieni Secwiid zur teigigen Consisteiii al!- 
gedanipft. 1)er Riickst:iiid wild iiach drni Erkalten piilverisirt uiid in 
einein verschlossrnen Kiilbclien iriit 80- I00 ccni c.inrr Mischung glriclier 
Volunie :ibsolutcw Alkohols und At.tl1er-s xusgczogen. Sacl i  deni 
Perdunsten der filtrirtcn Liisuiig cid~iilt inan d;rs Glyceriii zuckerfrci. 
Hierinit stellt iriaii d a m  die I2t.i c h t: l’sclie (;lycerinreaktion an, welche 
schon bei Anwe~idung voii 3 Tropfen deiitlich zii erkeiinen ist. M;III 
rrwiirmt vorsichtig init der  gkichcn Menge Pheiiol wid conceiitrirtrr 
Scliwefelsiiurc? bis die Bilduiig einer festeii Masse in der Schmelze eintritt, 
spiilt vorsichtig mit etwas kalteiii Wassrr ails rind setzt ziim Ruck- 
stand einige Tropfeii Airrnionialc , wolxi eiiie schiinrothe FXrbnng ein- 
tritt. Der Rest k;im weiter nocli durch die griiiie Plrbung, welche init 
Glyceriii befeuclitetrr Borax eiiicr k’lamina ertheilt iiiid den Eintritt. 
der sauren Reaktion eiiier zupesrtzteii Horasliisung gepriift, werden. 

2) Ztir S c h e i d u n n g  d e s  C a d m i i i m s  (s. diese Berichte Sly, 
1293). >lit 12iicksicht auf die Angaben von T)i t t e ?  dass Schwefrl- 
cadmium riiclit. in Scliwefr.lkaliuiii , wohl aber iii Scliwefelamrnoiiiuiii 
in nicht uiibetriichtliclier Menge liislicli sci, wurden Versuclie angestellt, 
wclclie zeigtrn , dass sich Scliwefelcaditiiiiiii in keinem der beideii 
Reagenticn liist. ’Noh1 aber geht dasselbe, wenii es durch Schwefel- 
arnnionium geflillt ist , beim Ariswascheii durch Filter. Da das durch 
fixes Alkalisulfid gefiillte Cadniinriisulfid sich auswaschrn llsst , ohiit. 
dass sicli die Wascliwasser triiben, so ist dasselbe ziir Flillung dea 
Cadniiums vorzuziehen. Sehr rmpfolileii wird die ~ 0 1 1  V o r t in an n 
beschriebene Methode ztir Treniiung von Kupfer uud Cadmium durcli 
nnterscliwefligsaures Natron. 

3) Auff i i ldur ig  k l e i n e r  Meiigei i  von S i c k e l  u n d  K o b a l t  
n e b e n e i n a n d e r .  Das Verfahren ticrulit darauf, dass Nickeloxyd 
ntit Natronlauge und Jod gekocht unverliidert bleibt, wiihrend Kobalt- 
oxydul dabei sehr rascli in braunes Kobaltoxyd iibergeht. Ihs  aus- 
gewascliene alkalifreie Kickeloxydul lijst sich in Amnioniak und Chlor- 
ammonium schon h i  gewiilinlicher Teniperatur zum griissten Thrile auf. 
das Kobaltosyd nicht. Man l i ist die Snllide in niiiglichst werlig Salpeter- 
sgure? versetzt niit utierschusaiger Natronlauge wid dr r  entsprechenden 
Merlge Jod, kocht, filtrirt, w b c h t  gut aus und acliiittelt den Riickstand 
lnit etwas 1111 E’iltrat wird das 
Nickel durcli Schwefelanirnoiiiurn erkannt. l>er Itiickstand wird noch 

und NH4CI etwa 1 Miuute h g .  



eiriigcnial niit Animoniak iibergossen, mit heissem Wasser ausgewaschen, 
in Salzslure geliist uiid die L6sung mit etwas festeiii Alkali gekocht. Nach 
dem Absitzeii des Niederschlags entsteht die blaue Liisung von kobalt- 
saiireni Alkali, welche sich sehr bald uiitrr Absclieiduiig VOII tiraunem 
Kobaltoxyd zersetzt. IViIl. 

Ueber Bereitung und Verwendung der MolybdgnlBsung 
von K n p f f e r s c h l a g c r  (Bull. SOC. ehiin. 8 6 ,  544-G48). Verfasser 
firidet. dass rs ohne Belaiig ist, ob man die Salpetersiiure in  die 
Arnnioiiiiirnmol~bdatl~surig odrr diese in jene girsst , wenn niaii nur 
init grnugender Verdiinnnng aIh?itet und wiihrend drs ~usainmrii- 
g$essws bcstlndig riihrt. Der Hodeiisatz, welchei: inangelhaft bereitete 
Molybdlnlosurigen zeigen, besteht ails gelberi: Molybdli~slnreantiydrid 
neben wenig Anii:ioniuninitrat : er ist durch zu starken ceberschuss 
von Sdpetersiiure und Maiigel an Wasser hervorgerufeii. €Iieraiif' 
einpfiehlt K u p f f e r s c h l i i g e r  folgende ~feiigeiiver~iiiltiiisse: 10 g Mo- 
lyhdiinsiiure werden iii 15 ccni hininoiiiak, welclies rnit 30 ccni Wasser 
verdiinnt ist,  geliist , tropfeiiweise unter Umriil:rt?n in eiric Miscliung 
von 50 ccni Wasser nnd 50 cc.iii Salpetersiiure eingegosseii, cinige Tage 
bei 40 - 50° steheii gelassen. daniit sich etwa vorliaiidene Kicsel- i i n d  

Phospliorsiiore niedersrhlagt , darnach decantirt und in wohlver- 
schlossenem Geflss aufbewahrt. Reziiglicli dcr Verweiiduiig der Mo- 
lybdliifliissigkeit stellte es sich heraus, dass es glcichgultig ist, ob inaii 

die salprtersaure sehr verdunnte Liisung der Substanz in iiberschiissigc 
Molyhdatl6sii:ig giebt und liei 40-45" stehen Iiisst, oder letztere in die 
salzsaure oder salpetersanre Liisung eingierst, cider endlicli ob man die 
salz- (resp. salpetersnure ) Aiifliisiirig in eine Solution von uberschiis- 
sigein (reinem!) Ammoniummolybdat eiiigiesst und kocht. Letzteres 
Verfahren ist das einfachste: weil (:s keiiic vorliiufigt? Hrreituiig  on 
Molybdiiiil6sni:g verlangt. - Organische Materiel: diirfer: nicht ziigegeii 
win, s o  arich nicht Weiiisiiurc, welche F re  se  ni  u s  empfahl. Cubriel .  

Ueber die Bestimmung des Kalis in schwefelsaurem Kali 
VOII  W e s t  (Zeitzchr. anul. Chew. 20, 357) .  Iii ~liibetracl:t, dass die 
iri der Litteratur verzeichiieteii Metlioden der Arialyse des schwefel- 
sauren Kalis srlbst bei genmer Rrbeit keine richtigei: Resultate lie- 
ferii (z. H. die Fiilluiig init HaCI2 rind Ueberfiihrung dcs iibersclliis- 
sigeii I h  Cl2 durch 14hdanipfrii und Gliihen :nit Oxalsiiure in I3aCO3, 
wcil I3aSOa eine grosse Menge KCI ziiriickliiilt ~ ausserdein heim 
Gluhen leicht K CI verdarnpft). empfiehlt der Verfasser folge~ldes, in 
Stassfiirt gebriiuchliche Verfahren. Man lost 10 g dcs ZII  unter- 
suchenden Salzes in einem 500 ccni Kolbeli mit etwa 550- 400 ccm 
Wasser urid etwa 25 ccrn 25procentigrr Salzsiiure anf und fiigt uuter 
iifterem Anfkochen nach urid nach soviel Chlorbaryum (eine fast ge- 
s8.ttigtr Liisiiiig niit  50 C ~ I I I  wiissriger Salzsiiiire pro Liter) liiiizi17 dass 



die Schwefelsaore gerade ausgefallt ist. Nine geringe Menge iiher- 
schiissiger Schwefelsiiure ibt oline Einfluss, walirend Chlorbaryuni ini 
Uebersrhuss das Resultat erhijht. Man kanii zunachst die Ychwefel- 
saure des zu iintersuchenden Salzes (durch Titriren mit Chlorbaryum 
und chromsaurem Kali) bestimmen und dann die berechnete Menge 
einer titrirteri Chlorbaryumliisung dem in saurer Lijsung befuidlichen 
Kalisalze zusetzen. Dann wird wik bei der Kalibestimmung int 
Chlorkalium (diem Bm'chte XIV,  128) verfahren; nur muss beini 
Abdampfen die freie Salzslure glnzlich verjagt werden, was nament- 
lich bei vie1 Magnesia enthaltenden Salzen nicht leicht ist, und ausser- 
dem ruft das Raryumsulfat durch Mitfiillung von KCI einen Verliist 
hervor, der niir durcli Rerhnung zii corrigiren ist. Man erhiilt nam- 
lich dadurch bei 100proceiitigem Kaliumsulfat ein um 1.1 pCt. zu nie- 
driges Resultat. In  10 g KzSOr sind 4 5 g S 0 3 ,  das entspriclit 13.37 g 
B a S 0 4 ,  welche 3 rcm einnehmen. Wenu man n u n  hiernach die Fliissig- 
keit einschliesslich des Rariumsulfats auf 503 dcm (statt 500) bringt 
und hiervon 20 cm (dem 25. Theil der Fliissigkeit, entsprechend 0.4 g 
K ~ S O I )  zur Analyse vcnvendet, so crlillt man ein iim 1.1 p c t .  ZII 

niedngea Resultat. Ilnrch den Versuch ist gehmden, dass jeder Cubik- 
centimeter des entstehenden Bas04 ziemlicli genau doppelt soviel Al- 
kali festhllt, als l ccm der bis ziir Marke aufgefiillten Fliissigkeit 
enthdt .  Hiernach berechnet man fur alle Schwefelslure enthaltendeii 
Kalisalze zunlchst BUS dem Schwefelsariregehalt des Salzes die zu er- 
ha l tendehzahl  von CubikcentiinetertiUaryu~nsulfat und l b s t  die so erhd- 
tene Zahl als Cubikcentimeter Fliissigkeit an 500 fehlen. Z. B. K2 SO1 
enthllt 45.9 pCt. SO3 = 3 ccm Ba801. Hiernach wird aufgefiillt zu 
497 ccm statt 494. Das Resultat ist also zu multipliciren mit 1.006 

- - 49*. 0.4 Q reiiies K2 SO* ergalien im nurclisclinitt 99.45 pCt. K2 SO1 
(berechnet aus dem erhalten 2 KCI , P t  Cld). Dies multiplicirt mit 
1.006 gab 100.05 pCt. statt 100. Es wird besonders betont, dass auf 
alle Fklle a n  den mitgetheilteri Mengenverhlltnissen frstzuhalten ist. 

497 

WI11. 

Die Ptomaine u n d  ihre Bedeutung fiir gerichtliche Chede 
und Toxioologie von T h .  H u s e m a n n  (Arch. Pham.  19, 415-424). 
In der fiir ein Referat nicht geeigneten Abhandlung wird auf die Haufig- 
keit des Vorkommens von Ptomai'nen, auch arsenhaltigen, in Arsenik- 
ieichen hingewiesen und unter anderem auf die Miiglichkeit aufmerksam 
gemacht, dass die beriichtigte Acquetta di Perugia, welche gleichzeitig 
mit Aqua Toffuna eine Rolle spielte, ihre hohe Giftigkeit zum Theil arsen- 
haltigen Ptomai'nen verdankte. Auch die vielfach grlcugnete Giftigkeit 
der Luft in Zimmern, die mit arsenhaltigen Tapeten ausgekleidet sind, 
is t  miiglicherweise durch fliichtigr , arserihaltige Alkaloi'de veranlasst, 
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wie solche, was S e l m i  nachgewiesen hat, sich bei der langsamen 

Zur quantitaven Bestimmung der SchwefelsSture empfiehlt 
Z i e g I e r  (Pharm Centralh. 1881, 5 5 5 ) ,  urn den Niederschlag von 
Raryumsulfat sofort abfiltrirbar zu machen und das Aufkriechen an 
den Gefasswanden zu vermeidcn, nach der Fallung durch Chlnrbarj-uni 
Silbernitrat zuzufugen. Das Chlorsilber liiillt dann den schwefelsauren 
Raryt ein, so dass man sogleich eine klare Flussigkeit erhalt. Nach 
deni Auswaschen wird das Chlorsilber mit hmmoniak ausgezogen. 

Faulniss arsenhaltiger hlischungen bilden k6nnen I I ~ l l O S .  

Myl ios .  

Thallium als Indicator bei der Zinktitrirmethode von 
M. S c h r i j d e r  (Berg- und Huttenmann. Zeity 1882, No. 1,  S. 4). 
Statt des Bleipapicrs oder Cobaltpapiers empfiehlt sich bei der Titri- 
rung des Zinks darch Schwefelnatrium Thalliumpapier. Dasselbe ist 
viermal so empfindlich wie Cobaltpapier und zeiclrnet sich vnr den1 
Hleipapier dadurch BUS, dass es durch Schwefclzink nicht verandert 
wird, wenigstens , wenn der Gehalt der Probe an freirrn Ammoniak 
miiglichst gering gehalten wird. Die Menge des in tier Losung vor- 
handenen Salniialrs ist von geringer Bedeutting bei Anwendung dieses 

Chemische Untersuchung von zwei Proben Torfmoor aus 
Bad Steben bei Hof von E. R e i c h a r d t  (Arch. Pharm 19, 424 
bis 428). Die beiden Proben fur Moorbader verwendete Moore ent- 
hielten: Wasser 81.3 und i3.74 pCt.; die bei 110" getrockneten Erden 
7.06 und 24.37 pCt. Asche; 1.54 pCt. und 1.8 pCt. Sticltstoff'; Scliwefel 
im Betrage von 3.0 und 0.45 Schwefelsiiure in der organischen Sub- 
staiiz. Die Asche enthielt 4.54 und 7 61 Eiseiioxyd, 0 niid 1.95 Thon- 
erde, 0.39 wid 3.55 Schwefelsiiure, 1.71 und 0.76 Alkalisalze, 0 ond 

Ueber das V erhalten der verschiedenen Benzoesaure-Sorten 
des Handels and ihrer Natriumsalze gegen Kaliumpermanganat 
in alkalischer Losung von c. S c h a c l i t  (Arch. Pharm. 19, 321). 
Der Verfasser fand, dass I(a1iunipermaiiganat dnrcli selbStgewoiinerie 
UenzoBsiiure a m  Harz reducirt wird.  dnrch die im Handel vorkom- 
mende BRenzoEsaure ails Harzcc niclit , ebeiisoweiiig wie durcli die 
BenzoCsBure aus Harn nnd ails Toluol. Hierauf f u s s e d  giebt e r  eine 
genaue Beschreibung , wie mit Hilfe von jenerri Reagens entdeckt 
werden soll, ob eine BenzoPsaure aus Harz oder aus anderem Material 
gewonnen ist. Er glaubt also aus der blossen Anwesenheit redu- 
cirender Verunreinigungen in einem Renzn&sauremustcr schliessen zu 
kiinnen, dass die kostbarere RenzoBsaure aus Harz vorliegt. 

Indicators. M > l i i i a  

10.66 Thon und Sand. ?l)liiis. 

M I l i l l S .  

Die Reaktionen der Gallenfarbstoffe yon S t e f a n 0  C a p r a n i c a  
Der  Vcrfasser hat die Reaktionen (Gazz. chirn. XI. 430-431 Referat). 



der Gallerifarbstoffe rnit einander verglichen, welche sie in Liiaung init 
alkoholisclier Broniliisnng (5 : 1000)- Chlorsiii!re und Jodsiiure { 1 : 20) 
gvben. In :illcii Fiillen werden sie zuerst griin, dann blau, violet und 
wdlich rotbgelb gefiirbt.. Die.-griinc Liking giebt kcin Absopptions- 
band, die blirue ein Hand in1 Roth, die violette eins im Itoth iind eins 
iin Indigo, die schliesslich rothgelb gewordene eiri Band im Blau. Die 
Lage dicser Hiinder ist Lei Anweiidung cines jeden der Reagentieli 
dirselbe. 1)urch diclse Itc&tionen untcrschcideu sich die Gallenfarb- 
stofle iiufs Ikstirnrrtteste voii den mit ilinen zriweilen zusammen- 
geworfenen Farbstoffen des Ovarium (Iliiniatoidiii. Hiimolutidin) dem 
IGgelb und dern Lutri'n, yon derien keiner sich iihiilich verhiilt. Es 
wiirde a1ic.h gefiindeii. dass Hilirribin in C,hloroform geliist am Licht 
IJei Auaschluss lies Sauerstoffs in Hiliverdin iibcrgeht,. wghrend die 
gennnritcii Farbstotfe sich tinter glcichen Lnistiinden entfarben. 

3lyliiis. 

Ueber einige Veranderungen des Citronensaftes und iiber 
die Bestimmung seines Handelswerthes von J. Y a c ag n o (Gazz. 
china. XI, 443 - 451). Statt den Citronrnsaft ziir l)estirninring der 
t h i n  enthalteneii Citronensiiure zii titrireii wird einpfohlen , nach 
Wnrr i n  g t o 11 ihn niit kohlensaurem Natron zu neutralisireii, kochend 
mit Chlorcalciuni zu fdleri, den Xiederschlag abzufiltriren, das Filtrat 
zii concentrirrn und nochmals heiss zii filtriren. Den niedergefallenen 
citronensaurcn Knlk muss man schnell niit. weiiig lieissem Wusser 
waschen. Durch diesen Process erhblt i i i a n  bei frischem Safte Re- 
sul tat r ,  welche iiahezti init deiien der Titratioii iihereinstirnnien. Ancli 
solcher Saft, welclier ciner rein alkohol&heii Gfihrnng iinterworfen 
worden ist, verhdt  sic11 beiden Processen gegeniiber gleich. Hei 
liiiigerer Giihrung aber bilden sich Fettsiiureii auf Kosten der Citronrn- 
siiure, wodurcli dcr Betrag an Siinre gegeniiber deiii Titrationsvr!rfahreii 
d i a l t e n  bleibt, wdhrend sich bri dem Verfahreil win W a r r i n g  t o n  
ein bedented  geringerer Gehalt an Citronenshrc herausstellt. Anderer- 
seits findet inan Iwi Saft, welcher frisch i ih r  freiem Feuer concentrirt. 
ist; inrhr Citronrnsiiure riacli W n . r r i  ng t o n  :ils durch Tit.ration. Einen 
Verluxt an Citroncnsiiure erleiden ancli die Citronen beini Fauleii. 

Myiius. 

Ueber ein angebliches Reagene zur Unterscheidung von 
Ptoma'inen und Pflanzenalkaloiden von P. S 1' i c a (G'ezz. chim. XI, 
486). Es wird d;irauf :iufincrksam ,geniacht. dass Kaliiiinferiicyanid 
iiicht geeignct ist, wie U r o u a r d e l  untl H o n  t n l y  1)ehaiipten (diese 
Bwichte XIV, 1293), Z'torriai'iie voii Pflaiizeiialkaloi'deri zu uiiterscheiden, 
weil von deli Ietztern eine grosse Anzalil clas 1te:igens ebensowohl 
iediicirt, \vie die I'toniai'ne. Xyiiits.  
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Chemische Unterauchungen iiber die Ablagerungen m k a -  
nischer Tuffe in der N.achbarschafi von Salerno von L. R i c c i a r d i  

Neue Methode der Beatimmung von Gyps (Kaliumsulfat, 
Schwefelsaure) im Wein voii E. H o r i d a r d  (Bull. SOC. c h i n  86. 
5dG-547) bestelit darirt , dass man 5 Portionen Weiri jede zu 5 ccnt 
a h i s s t  wid die erste init 0.5, die zweitc niit 1 , die dritte nlit 1.3, 
die vierte mit 2 ,  die fiinfte init 2.5 ccm. Titcrflussigkeit (14 g Cltlor- 
baryum und 50 ccm Salzsiiure iin Liter enthaltend) versetzt, welche 
pro 10 cent 0.1 g Kalirimsalz zu fiillen vcwnag. (vergl. M a r t y ,  itlonit. 
scient. (3) 7, 990). Nach dem Elwiirnten wird jede der Fllssigkciten 
fur sic11 filtrirt rind zri jedem Filtrat ein 'rropfen Titerfliissigkeit gesrtzt : 
Wrnn dabei 11un z. R. inr Filtrat von No. 2 ,  niclit melir, alwr irn 
Filtret von No. 3 noch eine Triilning erfolgt, 30 licgt alho der Kaliwn- 
snlfatgehalt zwisclien 2 utit l  3 g, (1. 11. cr lwtriigt rnnd 2.5 g ini 1,itc.r. 

(Garz chim. XI, 480 - 488). A 1 ) I i t t m .  

Gnl~r ie l .  

63. Rud. Biedermann: Bericht iiber Patente. 

G. E s c h e l m a n n  in Marinhch. V e r f a h r e n  zirr Darstcl lurtg 
z n II  C h 1 o r  111 ngii e s i II 111. 

(D. 1'. l i 0 5 8  vom 17. Jiili 1881.) Beim Erhitzen von C'lilorcalcinnr 
init Yagnesiumsulfat bei Gegenwart v o ~ i  Wasser bildrt sich ein babjsches 
~iilcininmagnesiiiins~ilfnt iind Salzsgure: 

CaClz + MgSO, + € 1 2 0  = (MgO. CaS04) + 2IICI. 
Die genannten Stotfe werden geniahlen. geinischt und mit Wasser 

mi eiiiem Brei angemacht und d a m  niiisigcr Gliihhitze ausgesetzt. - 
Man kanu zii diesem Verfahren auch ChIormagnesiutn iind Mngne4um- 
sulfat oder Chlormagnesiuni iind Calcinmsiilfat anwenden. 1)agegen 
iindet ewischen Chlorcalcium ond Calciiimsulfat keine Reaktion statt. 

MgC12 + MgSOA + H 2 0  = (MgO. llgSO4) + 2BC1. 
Der basische Riickstaiid kann infolge seines Magnesiagehaltes zunt 

Freimaclien des Ammoniaks aus den Sir1mi:tklaugen der Arnntoniak- 
aotlafabrikation benutzt werden. Es bildet sich dann wieder ntutrales 
C'alcium- bezw. Magnesinmsitlfat und Chlorcalcium, welc.lie Mischring 
einfach cingedanipft und wieder erhitzt ZII werden braitcht, urn wicder 
eine entsprechende Mengc. Salxsiiure zri liefern. - Das basischc 
Magiicsiunisulfat kann auch durch Kochen niit W7mser in 3fqnesirriri- 
d f a t  nntl Magmesin zerlegt werdrn. 

M a x  S p r e n g e r  i n  Bcrlin. I ' a b r i k a t i o l i  v o n  M a g n e s i a  1lIld 
Kal i i i in -  o d e r  N a t r i i r m s i i l f a t .  ( lhg l .  P. 728 1. 19. Fe1)rIlilr I x n l . )  

S a1 z s ii u r c :I 11 5 C Ii 1 o r  c a1 ci  iiin 11 ii d 




