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R e f e r  ate.  

Allgemeine und Physikalische Chemie. 

Ueber die Ferricyanwasserstoffs~~e von J o a n n i s  (Compt. 
rend. 94, 541). Vergl. das Referat im vorhergehenden Hefte dime7 
Berichte. Rein krystallisirt hat Verfasser die Verbindung nicht her- 
stellen kijnnen. Darch Schwefclsiiure rind Weinsaure wird eine LBsung 
von KS FeCy6 nicht vollstiindig zersetzt, daher aus der beobachteten 
Warmeentwickelung kein sicherer Schluss gezogen werden kann. Die 
N e u t r a l i s a t i o n s w i i r m e  wurde schliesslicli bestimmt mit einer 
Liisung von Hs F e  Cys. die durch Oxydation voii Ferrocyaxiw~sserstoff- 
saure mittelst Brom gewonrien war und folglich gleichzeitig Bmm- 
wasserstoff enthielt. Es fand sich als wahrscheinlichster Werth 

( H ~ F e C y f i q , 3 K C ) H a ~ i )  = 3 X 14.5Cal. Hurptmarin 

Untemuchungen fiber chemische Aequivalenz - I. Sulfate 
von Mangan und Nickel von E d m n n d  J. Mills und J. H. n i c k e t  

Untemuchungen fiber chemische Aequivalene - II. Sulfate 
von Nickel und Cadmium von E d m u n d  J. M i l l s  und B e r t r a m  
H u n t  (Philos. Mug. 13, 177-179). Liisungen der bezeichneten Sake,  
in verschiedenen Verhilltnissen gemischt, wurden mit constanten Mengem 
kohlensauren Natrons gefiillt urid in1 Niederschlage die Mengenverhiilt- 
nisse zwischen den Restaridthrilen der Mischong ermittelt. Dararis 
und aus dem Verhalten jedes eirizelrien dieser Salze gegen dasselbe 
Fiillungsmittel werden CoEfficienten der Fiillbarkeit berechnet. Die 
Resultate, welche die Verfaaser ails ihren Versuchen ziehen, rind deren 
eines sie als wichtig, aber noch der Restiitigung bediirfend bezeichnen, 

Die chemische Constitution organischer Korper in Beziehung 
eu deren phyaikalischen Eigenschaften von J. W. R r i i h l ,  vierter 

(PhilOS. Mag. 13, 169-177). 

eignen sich nic,ht zum Auszuge. Schertel. 
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Theil (Ann .  211, 121-178, 371) ist im Wesentlichen in diesen Be- 

Doppelsalze des Quecksilbers von B e r t  1i e lo  t (Compt. rend. 94, 
4 82). Fortsetzung der im vortiergehenden IIcfte dieser Berichte er- 
wahnteii Arbrit. 

Die Hildung eirics Chlorojodids des Quecksilbers in v er  d iin 11 t er 
L ii su ng niacht sich durc,li therniische Wirkung nicht bemerklicli, weiin 
sie iiberhaupt stattfindet. Wenri man abcr Jodid und Chlorid in 
aquivalcnten Mengen z u s a m m e n s c h i n i l  z t  und nach deni Erkalten 
in KCy liist, so werden 3 . 2  Cal. niehr entwiokelt, als bei der Lnsung 
der fiir sivh geschmolzeneri Restandtheile gleich nach deiri Erkalten. 
Beim Stehen wird die schwach grlbliche Mime r o t h ,  welche Urn- 
wandlurig durcli Pulverisireii sehr besc.hleunigt wird. Nacb vollendeter 
Uinwandlung rerlidlt sich die Masse wie ein Gemisch des krystalli- 
sirten Chlorids mit den1 r o t  hell  Jodid. Das Chlorid fur sich allein 
geschmolzen scheirit eiiie iihnliche VerLnderung zu rrleiden, wie das 
Jodid,  die sich jedoch nicht in der Farbe beinerklich maclit. Das 
frisch geschmolzene Chlorid eritwickrlt niinilich beirn Liisen mehr M ' h n e  

Doppelsalze des Quecksilbers von He rt  h e 1 o t (Conrpt. rend. 94, 
549). Die Doppelverbi~idungen des Quecksilbers mit ewei verschiedenen 
Halogenen, soweit sic iiberhaupt sicli bilden, entstehen o hn  e merkliche 
Wiirmeentwicklung. Betriichtlicliert? Warmemengen werden frei bei der 
Vereinigung ron HgCyz mit K.J, KBr urid KCI.  Die Details der 
CTnt.ersuchung miige irn Original nachlesen , wer sich dafiir interessirt. 

Sur les doubles decompositions des sels haloides du mercure 
par les hydracides et par les sels haloides du potassium. vom 
H e r  t h e l o  t (Contpt. rend. 94, ($04). Die Uiitersuchungen uber Queck- 
silberdopprlverbiiidungren, welche in melireren vorangehenden Referaten 
ZLI erwahnen waren, hat I3 e r t li e 1 o t allc in der Absicht angeatellt, 
mit deren Hilfe die Gmseteungen dcr Qiiecksilberhaloi'dsalze mit andern 
ZJBloi'dverbiiiduiigen in Liisiuig tliermiscli zu studireii. In der vor- 
liegeiiden Mitthcilung stellt 111.. I3 e r t  h e l o  t die iiiithigeii Nebeiidaten 
alle nocli einnial zusamnien und beginnt mit seinein I-Ianptthema. 

n'chten hereits mitgetheilt. Pinnrr. 

Es wtirde noch gefiinden: 
(HgJ2,KJ) + 2.1 C d ;  (IIgJ2 + K J , H 2 0 )  + 0.2Cal. 

als das krystallisirte. IIorstnls, ln.  

llorstmntin. 

Horstinana. 

Doubles dhcompositions des sels haloides du merewe von 
B e r t h e l o t  (Compt. rend. 94, 678). Fortset,zung der vorstehend er- 
wahnteii Mittheilung. Die Details der weitschweifigen Retrachtungen 
wid Beobachtungen diirften hiichstens fiir den Specialisten von Interesse 
seiti; weshalb auch hier auf das Original verwiesen werden darf. 

Horstmnlin. 
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Doubles ddcompositions des sels halo’ides du meroure; 
oonclusions von B e i- t h e l o  t (Compt. rend. 94, 760). Nochmalige 
Fortsetzung init zalilreichen Details. In dern Schlrissresumt! wird be- 
toiit, dass bei allen untersuchteii Umsefzungen dasjenige System sich 
vorzugsweise bilde, wclches bei seiner Entstehung die griisste Warme 
eiitwickelt, wobei die Rildungswiimie der Doppelverbindungen wesent- 
lich niitwirkt. Wo die Heobachtungen auf theilweise Cmsetzung 
schliessen lassen, kann dieselbe dnrch Bilduiig saurer Salze uiid durch 
die Dissociation der noppelverbitiduiigen in der Liisung erkliirt werden. 
Kurz, Hr. R e r t h e l o t  findet, dass weder die Stiirke der Siiuren nach 
den gewiihiilicheri Schktzungcn. noch sonst irgend welche Affinitats- 
coEfficienten, noch Liislichkeit oder Unliislichkeit in1 Sinne 13 e r  t h ollet’s, 
die Rcsultatc beherrschen, sondern cinzig uiid alleiii die in dem Essui 

Ueber die BildungswLrme der Ferrocyanwasseretoffsaure 
und einiger Ferrocyaniire von J o a n n i s  (Compt. rend. 94, 725). 
Verfasser mass zur Vcrvollst~iidigiiiig der thcrniischen Dateti bezuglich 
der F e r r o c y a n v e r b i n  dungeii  folgende Wiirrnemcngen: 

de Mhanique chimique entwickeltcn I’rinzipien. liorstmann. 

Neutralisationswarmen. 
(&FeCysaq, 4KOHaq)  
(HaFeCysaq, 4hTIhaq) = 4 .  12.2 2 

(HaFeCygaq, 2Ba02H2arl) = 4. 13.98 )’ 

(14FeCy6aq, 2Ca02EI2aq) = 4 .  14.01 )) 

= 4. 13.87 Cal. 

TA6sungsmkrmen : 
(H4FeCy6 fest, .(I) bei 10” + 0.4 Cal. 
(NEI4)aFeCyC + 3 H ~ 0 ,  aq) )) 140 -6.8 )) 

(HazFeCy6 + 6 1 1 2 0 ,  aq) )) 1 3 0  -11.4 )) 

(CazFeCyt; + 12H2O. aq) )) lo0 -4.6 )) 

Neutralisatioiisversurlie irtit d r r  HBlfte dcr Rasen ergaben jeweils, 
dass die eritwickelte Whrrnenieiige der Menge dcr Base proportional 
ist, bis zur viilligen Sattigung. Die Ferrocya1lw;Lsserstoffsaure verhalt 
sich demnach auch tliermisch wie eirie sehr starke, vierhasisclie Sliure. 
Ihre Neutralisatiorisw~rme komint derjenigen drr Salzsiiure gleich (und 
ist vie1 grBsser als diejenige der T3laris~ure). 

Bildungswbme der SulfocyansBure und einiger Sulfocyanate 
ron  J o a n n i s  (Con@. rend. 9 4 ,  797).  Verfasser hat fcr folgende 
Vorglinge die Warmeentwicklung gemwsen : 

(2KCyaq ,  KzS:<aq) + 30.86 Cal. (Die Umsetzung nach der 
Gleichung 2KCy + KzS3 = 2 K S C y  + K2S geht sehr langsani vor 
sich, uiid ist deshalb diese Zahl nicht sehr zuverlassig.) 

Horutmann. 
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w s c y ,  as> bei 130 - 6.13 Cal. 
( I ISCyaq,  KOHaq) )) 150 + 14.0 )) 

(H S Cy aq, N a  OH aq) )) 14') + 14.12 )) 

(H S Cy aq, N H3 as) 2 14.50 + 12.55 )) 

(HSCyaq, AgNO3) )) 15O + 22.44 )) 

( 4 K S C y a q ,  Pb(CzHgO& )) 140 + 7.36 3 

(2  KS Cy aq, I Ig  Clp aq) 3 13.5O + 14.6 )) 

Die Rildungswkmen der Sulfocyanate, die sich nach diesen Zahlen 
berechnen, liegen zwischeii den Bildnngswarmen der entsprechenden 

( N H I S C ~ ,  as )  )) 1%' - 5.67 )) 

Jodure und Bromiire. Harstmann. 

Ueber den Einfluss der Masse bei der gegenseitigen Ersetsung 
der Halogene von A. P o t i l i t z i n  (J.  d .  russ. phys.-chem. GeselEsch. 
1882 (1) 82) .  Werin Brom xiicht in aquivalenten, sondem in griisseren 
Mengexi auf Chlormetalle einwirkt, so ist die Menge des verdriingteli 
Chlors desto griisser, je mehr Hrom angewendet wird. Die absolut,e 
Griisse der Verdrangung jedoch ist , bei gleichem Verhaltniss der 
Massen der reagirenden Kiirper , fur die verschiedenen Chlormetalle 
verschieden und wird, gaiiz so wie bei der Einwirkung in iiqnivalenten 
Mengcn (diese Rerichte XIV, 2044), iiur durch das Atoiiigewicht der 
Metalle bedingt. Die Gr6sse der Verdrangung wachst anfiinglich pro- 
portional den Quadratwurzeln m s  den die Anzahl der Hromlquiva- 
lentc: angebenden Zahlen; bei fortgesetzter Vergriissernng der ange- 
wandten Rrommasse aber wird die Zunahme der Griisse des verdrang- 
ten Chlors immer geringer nnd muss zuletzt gleich Null werden. 
Folgende Tabelle zeigt in Procenten die, jedesmnl aus zwei oder 
mehrereri Versuchen abgeleiteten , mittleren Clilormengen an ,  welche 
bei fortwghrend steigendcr Menge des Broms ron letzterem rerdriingt 
werden. 
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Alle Versiiche wurden in zugeschmolzcnen Rohreu aosgefihrt, in 
deren Mitte sich das Chlornietall in einem Porzellanschi~ccheri befand 
uiid deren Eriden etwas heruntergcbogcw wareti. Die erforderliche 
Menge des Hronis befand sich in deni einen Ende tler Itiihre urid 
wurde nun wahrend des 2 bis 3 Stunden dauerndcn Vrrsuches ab- 
wechselnd BUS deni einen in das andere Ende get.rieben. Die Tempe- 
rat ur des auf einem gewijhnlichen Verbrennungsofen erhitzten Rohres 
schwankte zwischen 400° urid 450O. Die nieisteii der in der Tabelle 
angefiihrten Zahlen zeigen jedenfalls nicht die Grenzen der moglichen 
Verdrangungen an, die aller Wxhrscheiiilichkeit nacli von der Tempe- 
ratur abhlngen, denn je  hiiher die Irtztere, desto schneller wird die 
Greiiee drr Verdrangung erreicht. Dass auch hier die At.onigewichte 
der  als Chlorverbindutigen arigewaridteii Metalle und die Masse des 
Rroms Ledingend sind, zeigt folgende Tabclle : 

MeCl + Br . . 
>> - 4 ,  . . 
>) - 9 ) )  . . 

2.77pCt. 4.88 pCt. 

9.13 x - 
5.21 D I s.00 x 

Alle Versiiche wurden in zugeschmolzcnen Rohreu aosgefihrt, in 
deren Mitte sich das Chlornietall in einem Porzellanschi~ccheri befand 
uiid deren Eriden etwas heruntergcbogcw wareti. Die erforderliche 
Menge des Hronis befand sich in deni einen Ende tler Itiihre urid 
wurde nun wahrend des 2 bis 3 Stunden dauerndcn Vrrsuches ab- 
wechselnd BUS deni einen in das andere Ende get.rieben. Die Tempe- 
rat ur des auf einem gewijhnlichen Verbrennungsofen erhitzten Rohres 
schwankte zwischen 400° urid 450O. Die nieisteii der in der Tabelle 
angefiihrten Zahlen zeigen jedenfalls nicht die Grenzen der moglichen 
Verdrangungen an, die aller Wxhrscheiiilichkeit nacli von der Tempe- 
ratur abhlngen, denn je  hiiher die Irtztere, desto schneller wird die 
Greiiee drr Verdrangung erreicht. Dass auch hier die At.onigewichte 
der  als Chlorverbindutigen arigewaridteii Metalle und die Masse des 
Rroms Ledingend sind, zeigt folgende Tabclle : 

Die Versiiche niit Chlorsilbcr, in welchen die eugeschmolzenen 
Riihren 3 - 4 Stunden laiig im Luftbade auf 315 O erhitzt wurden, 
ergaben ini Mittel bei Anwendungen von l/4, l /2 ,  I ,  4, 9 ,  12 
mid 25 Aequivalenten Broni: 11.37, 18.1 6 ,  26.52, 48.26, 58.60, 
67.79 und 67.03 pCt. verdrlngten Chlors. Bei einer Versuchsdauer 
17011 G 1 / 4  Stunden verdrangten 12 und 25 Aequivalente Brom 71.30 
iind 70.79 pCt. Chlor. I3ei Anwendung von mehr als 12 Aequiva- 
lenten Rrom iibt a190 die weitere Zunahme der Mavsc desselbeii schon 
keinen Einfluss mehr a u f  die Menge des verdrangten Chlors aus. Wie 
vie1 I3roni man also auch anwenderi mag, bei einer gegebrnen Tem- 
peratur und einer bestimmten Dauer wird immer nur cine bestimmte 
Menge von Chlor verdrangt werden. Dasselbe l lss t  sich iiber den 
Einfluss der Temperatur und der Dauer sageti. In gewissen Grenzen 
wenigstens hesteht bei einem bestimmten Verhaltriiss zwischeri den 
Mengen des Broms und des Chlors (als Chlormetall) eirie konstante 
Verdrangiingsgrosse, die weder von der Temperat.ur. iioch von der 
Dauer abhangt. Beim Einwirken von 1 bis 4 Aequivalenten Brom 
auf Chlorsilber z. B. werden sowohl bei 315O, als auch bei 400 bis 
450 ein und dieselben Chlormengen verdrangt. Bei Anwendung von 
aquivalenten Mengen Brom und RaCls werderi immer ungefahr 7.7 pCt. 
Chlor verdrlngt, eiiierlei ob der Versuch l l / z  oder G Sturiden dauert. 
- In  allen in vorliegender Arbeit angefiihrten Versucheri sieht Ver- 
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fasser wieder eine Restiitigurig seiner Aiisicht, dass die Richtung einer 
Reaktion nicht durch die sich dabei ausscheidende Warmemenge, son- 
dern durch das Atomgewicht, die Werthigkeit, die Masse d e r  reagiren- 
den Kiirper und die Temperatur bedingt wird. Chlor und Brom 
kiinnen sich gegenseitig verdrangen. Werden z. R. Rromdiirnpfe uber 
Chlorsilber geleitet. so liisst sich das Chlor vollstiindig verdriingen. 
Bei 3 Stunden 40 Minutrn wiihrendem Ueberleiten von Hrom fiber 
0.80ti5 g Chlorsilher erhiclt Verfasser 99.20 pCt. Hromsilber. .Inwein. 

Anorganische Chemie. 
Ueber das unterschwefligsaure (hydroschwefligsaure) Natron 

vori R e r n t h s e n  (Ann. 211, 285-30.5). In der vorliegenden Abhand- 
lung sucht Verfasser durch n e w  Thatsachell zu belegen, dass das 
hydroschwefligsaure Xatron die von ihm aufgestellte Formel Naa Sz 0 4  

besitze und nicht die voii S c h i i t z e n h e r g e r  angegebene NaHSOa. 
Pinner. 

Ueber die Wirkung von Schwefelshre auf Zink und Zinn 
yon M.M. P a t t i s o n - M u i r  und C. E. I tobbw (Chem. New8 48, 69). 
Schwefelsaure, welche auf 7HzS04 2 bis 4 € 1 2 0  enthielt, wirkte erst 
bei 200° bis 210O C. auf Ziiik ein; es elitstand kein Schwefel- 
wasserstoff, aber victl schweflige Saure und niit abnehmender Concen- 
t,ration wachsende Mengen Schwefel; 7 H 2  S 0 4  : 6 H2 0 lieferten bei 
gleicher Temperatur vie1 Schwefelwasserstoff, betrgchtliche Mengen 
Schwefel, aber keinc scliweflige Siiurc. Die Siiuren mit 1, 2 und 8 Atornen 
Hz 0 auf 1 132 SO4 begannen sclion bei gewBhnlicher Temperatur Schwefel- 
wasserstoff zu entwickeln, deren Yenge init der Temperatur sich 
steigerte, nur bei der ersten dor drei Concentrationen wurde noch 
Schwefel in betriichtlicher Menge niedergeschlagen. AUS den noch 
verdunnteren SBuren entstand bei niedrigeren Temperaturen fast iiur 
Wasscrstoff; erst. bei 100" und dariiber mischten sich deutlichere Mengen 
Schwefelwasserstoff bei. - Auf % i n n  wirkten die Sgurcii 7 &SO4 
+ €12 0 und 112 S 0 4  + HZ 0 bei 'LO" C. nur wenig ; erstere gab Spuren 
von schwefliger SBure und Schwefel, letztere von Schwefelwasserstoff 
und Schwefel; bei 110- 120" C. entwickelten sich aus ersterer grosse 
Mengen schweflipcr Saure nnd Schwefel , aus letzterer Spuren von 
Wasserstoff urid Schwefelwasserstoff. (Siehe auch diem Berichte XIII, 

Ueber ein Schwefeloxychloriir von J. O g i e r  (Compt. rend. 94, 
446 und SOC. chim. 87, 293). Erhitzt marl gleiclie Gewichtstheile von 
Schwefelchloriir und Sulfurylchlorid S 0 2  Clz inchrare Stunden in ge- 

1478.) Schertel. 



schlossener Rijhre auf 2500, so entweicht beim Oeffnen der RBhre 
vie1 schweflige Saure, und die rothe Fliissigkeit liefert beim Frac- 
tioniren erst unter verrnindertern, dann bei gew6hnliehem Druck 
eine bei 60 - 61 O siederide, tief rothe Fliissigkeit von der Zu- 
sammensetzung GO CL. Dieselbe Verbindung entsteht , wenn auch 
schwieriger, beim Erliitzen von Schwefelchloriir, Thionylchlorid 
und Chlor auf 250" (SzClz + 2 SO Clz + 2 C1 = 2 SaOCld). Die 
Verbindung besitzt noch starkeren Geruch als Schwefelchloriir, 
hat bei Oo d m  specifische Gewicht 1.656, wird durch Wasser in  com- 
plexer Weise zersetzt , indem Schwefel sich abscheidet und Salzsaiire, 
Schwefelssure, schweflige Skure und betrichtliche Mengeii vori Thion- 
sluren sich bilden, zerfiillt. sehr leicht beim Erhitzen schon unter 100° 
in Schwefelchloriir, scliweflige Slure und Chlor , so dass arich die 
fractionirtc Destillation nur unter erheblichem Verlnst. auszufiihren ist 
(4SzOC14 = 2 SO2 + 38zCl2 + 5 C l ~ )  und wird durch absoluten Al- 
kohol ohne Abscheidung voii Schwefel zerset,zt, indem sich SalzsBnre, 
ChlorGthyl nnd schweflige SBrire entwickeln. DestilLirt man die alkoho- 
lische Liisung, so gelit zuiiachst der iiberschiissige Alkohol iiber? dann 
scheidet sich plotzlich Schwefel in grosser Yenge ab und schliesslich 
destillirt bei 150" die Hariptmenge, welche den neut.ralen Schwefligsaurc- 
ather darstellt. Die bei verrnindertern Druck bestimmte Ilampfdichte 
wurde = 3.9 gefunden, so dass die Verbindung im Dampfziistande 

Ueber die Stittigung der Phosphorstiure durch Basen und 
iiber die chemische Neutralittit von A. , Jo ly  (Compt .  rend. 94, 
529). Naoh den Versuchen VOII B e r t  h e l o t  und L o u g u i n i n e  hraucht 
die mit Lakmiis roth gefiirbte PhosphorsGiire ungefghr 1.5 Aequi- 
valente von Kalium- oder 9;ttri unihydrat bis zum Eintreteii der iibrigens 
nicht scharf zu beobachteiiden Xeutralitgt. Verfasser hat diese Vrr- 
suche wieder aufgenommen , aber als Indicator nicht Lakmus benutzt, 
sonderri Orange No. 3 (Poirrier) und ausserdem Helianthin. Beide sind 
Azofarbstoffe, die durch f r e  i e Sluren roth gefarbt werden, mahrend 
sie in Salzlosungen gelb sind. IIierbei stellte sich heraiis, dass zur 
Neutralisation der Phosphorsaure genau 1 Aequivalent Alkali noth- 
wendig ist, ebenso, dass in einer Liisung von Na2HI'Oi erst nach 
Zusatz von 1 Aequivalent Salzslure oder Schwefelslure Rothfiirbuiig 

Ueber die chemische Zusammensetzung der ))Pennant Grits(< 
in unmittelbarer Nghe und in einiger Entfernung von Kohlen- 
schichten von E d u a r d  W e t h e r e d  (Chem. SOC. 1882, 79-84). Ver- 
fasser belegt durch eine Reihe von Brialyseri, dass der als >)Peiin;tnt 
Grit< bczeichnete Sandstein der westlichen Kohlenlager Englands im 
Contacte mit Kohlcnflotzen und in geringer Entfernung von denselben 

4 Voliimen erfiillen wiirde. I'iiiner. 

des Farbstoffes eintritt. Piiinrr. 

thonige Beschaffenheit annimmt. Srhertel. 
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Ueber die Einwirkung von Salz lbuf geschmoleenes Kupfer 
in verschiedenen Graden der Uebergare von R. Moiiger  (Cham. 
News 46, SO). DerVerfasser liess Kupfer in geschmolzenes Salz ein- 
tropfen und etwa 10 Minuten uiiter der Salzdecke in] Ofen. Der  
Kupferregulus zeigte nach dem Erkalten stets die Eigenschaften des 
hammergaren und hatte je  nach dem Grade der rebergare,. in welchem 
er sich befunden, an Gewicht verloren; (0.47-4 pCt.). Bei wieder- 
holter, gleicher Behandlung erlitt er keinen Gewichtsverlust mehr. 
Verfasser berechnet den Verlust als Ihpferoxydul und glaubt auf seine 
Beobachtung eiue rasche Methode der Restirnniiing von Kupferoxydul 

Eine neue JU% von Borwolfkamaten von D. K l e i i i  (Bull. SOC. 

chim. 87, 202-208). Da das fruher (dime Berichte XIV, 360, 254) 
beschriebene Tetranatriumborduodeciwolframat 12 WOa . €302 0 3  . 2 NaaO 
. 2 H 2 0  + 21 aq sich von dem Kaliumsalz 12 WOa . R0203.2KaO 
. 2 H 2 0  + 15aq in seinem Verhalten gegen siedende Salzsaure wesent- 
lich unterscheidet - letzteres wird erst nach wiederholter Digestion, 
ersteres nach einigen Augenblicken unter Abscheidung von Wolfram- 
&we zerlegt, - so hat der Verfasser das Natriumsalz in Salze mit anderen 
Basen ubergefuhrt und dabei erkannt, dass dabei eine neue Art von Salzen: 
B a r q u a t  u o r d e c i w o l f r a m a t e  entstehen, dess also das Natrium- 
salz einer anderen Reihe als das eingangs enviihnte Kaliumsalz angehijrt. 
- Das R a r y u m s a l z  wird aus dem Natrinmsalz gewonnen, wenn 
man eine warme, gesattigte Lijsung des letzteren mit einem kleinen 
Ueberschuss siedend gesiittigter Chlorbaryiimliisung versetzt : es wird 
dabei etwas Salzslure frei , und man darf daher nicht kochen, weil 
sonst Zersetzung des Baryumborowolframates unter Abscheidung von 
Wolframsaure eintreten wurde. Nach dern Erkalten scheidet sich ein 
weisses, anscheinend krystallinisches Salz aus, welches aus rniiglichst 
wenig lauem Wasser umkrystallisirt. eine schwammige, hygroskopische 
Masse darstellt. Durch Kochen dcr Liisung bildet sic11 Wolframslure 
und Baryumwolframborat; durch wiederholtes Umkryhl l is i ren aus 
Wnsser zerlegt sich die Substanz und zwar wahrscheinlich in eine 
Borwolfram- oder Metawolframslure nnd ein basisches Salz ; diese 
Zerlegung wird hintangehslten und die Krystallisation begiinstigt durch 
Zusatz einiger Tropfen Salzsbure. D e r  Wassergehalt des Salzes 
schwankt, es scheint zu effloresciren. getrocknet. zeigt es 
die Formel 14WOa . €302 0 3 .  3 B a 0  . 5 H 2 0 .  Mit Salzsaure zur Trock- 
niss gebracht und dann mit Salzsiiure wieder aufgenommen, hiiiterlasst 
das Salz im Mittel 14.79 pCt. unliislicher Wolframslure. - Das 
K a l i u m s a l z ,  14WOs.  Bozos .  3 K 2 0 .  H20 + -Llaq, &ine Nadeln, 
wurde aus dem Raryumsalz und Kaliumsulfat bereitet. Es scheidet, 
mit Salzsaure gekocht, volumliose Wolframslure ab. - Das S i 1 b e r- 
s a l z ,  14W03.130203. 3Ag20.1320 + 7aq, wird aw dem Baryumsalz 

im Kupfer griinden zu kiinnen. Schrrtel. 

Bei 1 G O  



und Silbernitrat in Form eines weissen Krystallpulvers gewonnen, 
welches in der K d t e  fast gar nicht, in der Hitze iiur sparlich loslich 
ist. Bei der Calcination (Wasserbestimmung) zerfiillt es partiell linter 
Abscheiduiig metallischen Silbers (Schwgrzung). - Die SBurc: schcint 
D o p p el s a 1 z e  zu bilden : sctzt man Chlorbaryumlosung (niclit im 
Ueberschuss) zu jener Liisung. wdche. mit Salzsaure angesiiurrt, das 
eingarigs erwiihnte Natriumsalz lirfert (vergleiche diese Bericlrte XIV, 
254, 360), und filtrirt darnach \on der entstandenen piilverigcn Fiil- 
lung sb ,  so giebt das Filtrat Krgstiillchen, welche. in der ICilte schr 
mhwach, in der Hitze s t l rker  liislich siiid. Die Analyse fiihrte zur Formel 
12W0,  . S o ~ O ~ ( 3 1 / ? B a O .  li,i~KazO)fiH?O+29aq. Das analog ziisam- 
merigesetzte N a t r i i i m s  t r o n t i u m d o p p e l s a l z  bildet sic,h ausmiiglichst 
concentrirteii Liisnngeii i n  8lirilichc.r Weise; es stcllt ein schweres nach 
24 Stunden krystalliiiisch erstarrendes Oel dar. Die beiden Doppel- 
salze sind indess vielleicht als ~olekrilRrverbindurigen jo zweier Salze 
aufzufassen. Freie Borquatoordeciwolframsarire liess sich ails drm 
Mercurosalz, dem einzigen fast unliislicheri Salz, nicht btxreiten: im 
Vacuum eingeengt, scliied sie Wolframsiiure ab. Verfasser koniite trotz 
seiner Hemiihungen das 13or nicht anders als aus der Differenz (nach 
dem Verjagen niit 1"lnsssiiiire) bestimmen. was cr in Anbetracht der 

Ueber die Bestandigkeit des Kupferoxydhydrates von D. 
Tomiria s i  (BUZZ. soc. chim. 37, 197-202). Verfasser hat den Einfliiss 
gewisser Liisiingen (Alkalien, Salze etc.) a u f  die lhtiindigkeit des 
Kupfcroxydhydrates bei verschiedenen Temperatnren untersuclit. - 
Das zii den Versuclicn benutzte; vijllig reine von sc.hwarzen 1':irtien 
freie Kupferoxydhydrat nurde  durch Zus:immengiessen Aiisserst vcrcliinn- 
tcr Liisnngen von Sntroii und von Kiipfersulfat bei Gegenwart, voii Eis be- 
reitet, init kalteni Wasser ausgewaschen und an  einem kiihlen Orte aufbe- 
wahrt. - Ails der (? rs ie i i~er~uchsre ihr  ergirbt sich eine zunelimcnde Zor- 
setzbarkeit des 0xyclliydr:ites (bci etwa 6" und eiriwiichent,licher Wir- 
kurigsclaiier) bei nachstehender Reihcnfolge : Wasser. Snfronlaiige von 
0.15 pCt. Natronlauge von 1 pCt.. Natriumacetat voti i n  $3.. Satron- 
1:tuge  on 2 pCt.: Sairiiimsulfat von 10 pCt. Dagegeii b1ic.b d:tsjIiiipfer- 
oxydhydrat. mit 10 procentiger Chlorcalciuni- oder Zuckerliisung niehrere 
Monate 1:tiig nnveriindert hlaii. Die cigentliiimliche Ersclieiniiiig. dass 
verdiirinte Katronlarige das Oxydhydrat starker zerlegt d s  concriitrirte, 
wurde noch 1)csonders gcpriift : so wurde z. B. Oxydliydrat n:tch 
48 Stondcn bei 6-7 0 rriit 0.2proceritiger Lauge schwarz, wiihrrnd es 
mit 10 procentiger blau blictb. i luf Grund der zweiten Vttrsiic~hsrr~ihe 
groppircn sich ~ nach zutit~hmender Zrrsetznrigskr:ift geordriet; die an- 
grwandtcn Substarmen folgendermnassen: Soda roil 5 pCt., W;iisscr, 
Chlorkalium. Ihnikaliuiii.  Jodkitliiiiii (von je 10 $3.). K:tliunichlnrat 
und Mangaiisulfat entziehen bei 8-9 (' i n  24 Stonden dcm Oxydhydrat 

complexen Sat.iir der Verbindungen bedauert. t;aliriel. 



kein Wasser; Nickelsulfat giebt eine apfelgriine Farbung (wahrschein- 
lich ein basisches Kupfernickeldoppelsalz) und Bleinitrat wird theil- 
weis in Kupfernitrat und Bleioxydhydrat verwandelt. 

Den Einfluss d& verschiedenen Losungen auf den Warmegrad, 
bei welchem Kupferoxydhydrat Wasser verliert. zeigt folgende Tabelle: 

Natriumcarbonat . . von 5 pCt. 500 

Natronlauge . . . . )) 10 )) 74 0 

Kaliumchlorid . . . )) 10 )) 7 1 °  

Wasser . . . . . )) - >, 7 7 0  
Natriumacetat . . . )) 10 )) 78O 
Natriumsulfat . . . )) 10 )) 7 9 0  

x . . . . )) 0.5 )) 84 O 

Kaliumbromid . . . )) 10 )) 850 
Kaliumchlorat . . . )) - )) 850 
Kaliunijodid . . . . )) 10 )) 860 
Calciumchlorid . . . )) 10 )) I Das Oxyhydrat 
Mangansulfat . . . . )) 10-0.3pCt. bleibt selbst bei 
Zucker . . . . . . )) 10 pCt. \ 1000 blau. 

Feuchtes Kupferoxydliydrat besitzt iibrigcris die Eigenschaft am 
Alkalisalzlosungen gewisse Mengrn Alkali freizumachen (vergl. diese 
Berichte XIV, 836); liegt z. B. Chlornatrium vor, so verbindet sich 
das Chlor mit dem iiberschiissigen Oxydhydrat ZII Kupferoxychlorid. 

Ueber Chromslureund deren Salee von M a u r i c e  P r u d ’ h o m m e  
uiid F e l i x  B i n d e r  (Bull. SOC. chim. 37, 194-19G). Dass bei der 
Doppelzersetziing zwischen K:iliunibichromat und gewisaen Metall- 
salzen {z. B. Baryumchlorid) Monocliromat und f r e i e  C h r o r n s a u r e  
entsteht, ersclieirit den Verfassern alb riric n e w  Stiitze der Ansictit, 
dass die Bichromate c i w  ~lolekularverbiiidunfi von Monochromat mit 
leicht abspaltbnrer Chromsiurc sind; thatsiichlich kann nian gewisse 
Chromate (NHI, K,  N a  u. s. w) durch 11:iriwirkung frrier Chromsaure 
in Bichromatc iiberfiihren. Umgekrhrt cntsteht oft aus Kaliumbichromat 
und h e r  alkalischen Erde oder deren Carboriat ein Doppelsalz der 
Chromsaure, wihrend mit %ink-, Aluminium-, Kupfer-. Chromhydroxyd 
u. s. w. Kaliumchromat und dns Chroiriat dcr betreffenden Base ge- 
bildet wird. Dime Darstellung ist fur inariche Chroniate (z.  R. des 
Ziriks) srhr geeignet, welche sonst nur ails freier Chromsaure und dem 
entsprechenden Oxyd bcrritet werden kiiiinrn. Gicwt man in Natrium- 
bisulfitliisnng von 300 Baurnb  gcniigend concrntrirtc ~~~t~i r i inb ichromat-  
liisung, so wird die Pliissiggcit griin und cn tar r t  in Folge der Bildring 
von Chromoxyd : i r t  Uichrouiat im Ueberschuss vorhandm so erhiilt 
man braunes chromsaurcs Chromoxyd. Wir Natriiinibisulfit wirkt 

Natronlauge . . , . B - > 830 

Gabriel. 
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Schwefelwasserstoff oder Natriumhyposulfit auf Kaliumbichromat (rgl. 

Allmahliche Ver-derung des Eisenoxydhydrates von D. 
T o m m a s i  und G. P e l l i z z a r i  (Bull. SOC. chim. 8 7 ,  196-197). I n  
3 Flaschen mit Glasstopfen bewahrte man fast gleiche Mrngen Eisen- 
oxydhydrat ein J a h r  lang, und zwar S o .  1 im Sonnenlicht, KO. 2 im 
zerstreuten Tageslicht, No. 3 im Dunkeln. Darnach wurde der nicht 
mehr gelatinose und braunroth gewordene (zuvor braune) Inhalt auf 
seinen Gehalt an normalern und modificirtem Eisenoxydhydrat mittelst 
verdiinnter Salzsaure (4-5 pct. conceutrirte Saure enthaltend) gepriift, 
ferner das colloidale Eisenoxyd (Graham)  vom salzs8ureunliislicheii 
Oxyd mit Wasser getrennt und dann mit h'atriumsulfat gefiillt. Es 
ergab sich dabei: 

0. P o p p ,  dime Ben'chte IV, 58). Gnbnel 

I. TI. 111. 
Fez03 loslicli in H C l  67.075 67.9G2 72.876 

liislich in HzO 0.281 0.281 0.333 
unliislich in NCI 32.644 31.757 26.786 

Aus den Versuchen folgt, dass bei kurzem Aufbeuahrrn von 
Eisenoxydhydrat unter Wasser nur cin klriner Tlieil Saure unliislich 
wird, dass daneben geringe Mrngen colloidnlen Osydes sich bilden, 
dass das Licht die ~ m w a n d l u n g  schr wenig beeinflusst, uiid dass 
direktes Soiincnlicht - wahrscheinlich weil warmer - rtwas sthrker 
als diffuses wirkt. (vrbriel. 

Ueber die Reaktion von Chroms~ureanhydrid mit Schwefel- 
skure von C. F. C r o s s  und A. H i g g i n  (Chem. S O C .  1882, 113-115). 
Die lavendelgrune unl8sliche Verbindung, welche unter Sauerstoffent- 
wickelung entsteht, wenn wasserfreie Chromsiiure niit Scliwefelsaure 
his ndie zum Siedepunkt der letzteren erhitzt w i d ,  hat nach den 
Vrrfassern keine constante Zusammensetziing; cine Analyse ergab 
Zahlrn: welche zur Forniel 4 Cr2 0 s  . 7H2 0 . 13 SO:$ passten. Ihppelt- 
chrornsaures Kali giebt unter den glrichen Gmstiinden eine kiirnige, 
grasgriine, knlihaltige Verbindung. Sch?rtcl. 

Ueber das Vorkommen von krystallisirtem Parafan in Hohl- 
r%umen einer Basaltlava von Patern6 in der N%he des Aetne 
voii 0 r a z  i o S i l v  es t r i (Gazz. Chini. Itul. XII, 9). Verfasser, welcher 
bereit,s friiher paraffinhaltige Kohleiiwasserstoffe in Porcn und Hlasen 
drr Lava des Aetna untersucht hatte, (die Poreii sirid mit Halkspath 
und Arragonit ausgekleidet ; siehe Sitzungsberichte der niederrheinischen 
Gesellschaft fur Xatur- und Heilkunde in Bonn. Sit~zung der physik. 
Section voni 19. Februar 1877. D. Ref.) hat nun auch solche Hlaseri 
angefiillt niit krystallisirtem Paraffin gefunden. Sein Schmelzpunkt lag 
bei 56OC. Scbertel. 



Ueber die ohemische Zusammenseteung einiger Flwsigkeits- 
einschliisse in natiirliohen Schwefelkrystallen von Sicilien von 
O r a z i o  S i l v e s t r i  (Gazz. Chim. Ital. XII, 7). Lamellar ausgebildete 
rhornbische Schwefelkrystalle von der Schwefelgrube del Pozzo in 
Valguariiera zeigen zwischcii den HlLtterti Einschliisse von farbloser 
Fliissigkeit, wechsclnd niit Gasblasen. Die geruchlose , iieutrale 
Fliissigkeit, von welcher etwa ci ccni gesammelt wurden, hinterliess 
0.1033 pCt. festen Riickstancl, welcher aus 53.527 pCt. Chlornatrium, 
1.34'2 pCt. Chlorcalcium, 45.131 pCt. Natriumsulfat bcstand und vor 
dem Spektroskop rtoch Spuren von Kaliuin , Strontium iind Baryum 

Versuche mit Legirungen von Blei, Kupfer und Antimon, 
um deren Werth und Brauchbarkeit bei Verwendung zu Schwefel- 
stiurekammern z u  ermitteln vo~l J o h n  Glove r .  (Am den Ver- 
handlungen der BiVewcastle-upon Tyne Chemical Society(c. C h a .  News 45 
105.) - Platten der rerschiedenen Legirungen wurden in die Blei- 
kammern gehiirigt nnd 110 Tage in denselben gelassen. Iri dieser Zeit 
erfuhr reiiies Blei 7.5 pCt. Verlust; Legirungen von nlei rnit 0.1 bis 
0.75 pCt. Kupfer mit wachsendem Kupfergehalte zunehrnende Verluste 
yon 7.1 - 8.7 pCt.; Bleiantiniomlegirungeti (0.1 - 0.5 $3. Aritirnon) 
Verliiste von 8.1 -11.9 pCt. Versuche von C o o k s o n ,  bei welchen 
Bleiaiitimonlegirungen (0.1-1 pCt. hntimon) mit Schwefelsauren ver- 
schiedener Concentration erhitzt worden waren, haben ergeben, dass 
durch stiirkere Siirtren die Legirungen stiirker angegriffen werden als 
rcines Hlei, wlihrend in einer Siiure von 1.55 specifischem Gewicht 
die Abriutzring etwas geririger war als die voti reinem Blei. 

Ein Manganeisenerz aus der Umgegend St. Petersburgs von 
N. L j u b a v i n  (Journ. d. rim. p h p - c h e m .  Gesellsch. 1882, (3) 79). 
Die Analyse diesrs bei Pargala untcr dem Rasen vorkommenden Erzes 
ergab : 

erkennen liess. Schertel. 

Sehortel. 

In Salzsiiure und Sodaliisung unloslichen Rlckstand . 
I n  Sodaliisiing liisliche Kieselerde . . . . . . .  4.27 )) 

Thonerde . . . . . . . . . . . . . . .  5.5'2 )) 

Mangaiihyperoxyd . . . . . . . . . . . .  15.86 )) 

Manganoxydul . . . . . . . . . . . . .  5.90 )) 

Kalk . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.67 )? 

Magnesia . . . . . . . . . . . . . . .  0.11 )) 

Wasser und orgailisclie Stoffe (aus der Differenz) . 9.16 )) 

Die Hilduiig dieses I h e s  scheint auch nocli jtltzt V C J ~  sich zii 

gehen, und zwar durch Anslaugen des an der I4'iiiidstiitte vorkommenden 
Geriilles vori Kapakivigrariit. iMa~iganbestimtmun~e~i irn Orthoklas aus 

9.67 pCt. 

Eisenoxyd . . . . . . . . . . . . . . .  48.54 3 

Berichte d. D. ehem. Gescll~hnft. Jah:p. XV, G 1  



erratischem Granit ergaben in einem Falle 0.66 pCt., im anderen 
0.36 pct .  Mn 0. Verfasser meint, dass dieser Mangangehalt die rosen- 
rothe Fiirbung des Orthoklases bedingen k6nne. - Jnwein. 

Organische Chernie. 

Ueber Butylirung des Anilins von Art.11. S t r i d e r  (Ann.  211, 
234-248) ist bereits in diesen Berichten XIV: 1472 nnd 2186 mit- 

Ueber ein Hydramid der Fettreihe (Triisobutylidendiamin) 
voii A.  L i p p  (Ann.  211, 344) ist bereits in diesen Beyichten XIV, 1716 

Ueber Angelica61 von L a u r e l i t  X a u d i n  (Bull. S O C .  chim. 37, 

Einfluss der Warme und der Glycerinmengen auf die Zer- 
seteung der Oxalsgure von L o r i n  (Rirll. S U C .  chim. 37, 104--107), 
vergl. diese Berichte S V ,  349. 

Weiin man bei 108" 1 tteqiiivalent Glycerin mit 1 Aecjtiivalcnt 
gewohnlichc?r Osnlsiitire in  kleineii Antheilen, indem man jedesmal die 
Gasentwickliing zu Ende kornmen liisst , versetzt so wird :mfiinglich 
mehr TVasscr frei: als der rntwickelteri Iiohlensiiurr rind dc.111 bvi der 
Aethrrificution abgesplteiien Wasscr entspricht : die Oxalsiiurr gicbt 
also znniichst eiiihcli I\r~stallmasser ab. Spiitcr hiirt dic Waaser- 
(tind rbenso die dnieisensiiure-) Entwicklung fast giinzlich auf. ob- 
gleicli iioch vicl Iiolilensiinrc frei win1 . i ind schl iedich ist das cwt- 
wichene Wasser genati deni Ki-~-sta11\vasser plus dem bci der Acthcri- 
fication gcbildctrrl glt*ich indeni etma 9 1 pCt. tler Ariieisriisiiiirt~ voin 
Glywriri fixirt werdrn. T)icwlbcn II:rsclit.iiitiiigeir tretcii Lei wcitcren 

biindencn Aniciwnsiirirc. die neu gebildete cntwc+ht znni Theil. theils 
wird ale. voiri Glycerin aiifprioiiiniw : beim dri t tw Ziisiitz ist tlas 
Glycerin fast viillig grsiittigt . 43  g Ainciscwaiiiirt. sirrtl dabci frci ge- 
wordrii : beirri vierttw Ziisatz cntstrlit atis 1 Aeqiiivalerit Oxalsiiiire 
poiiari 1 At?qiiirnlent Aiirc.iserisiiuw und diis Krystallwasscr. Xach 
C; Zirsiitzen rntspr;tch die. ft.hlcrid(. i i n t l  c k ~ i s o  dic iiii 1~iick~t;intl  1-rr- 
hliclittiir A irrcisensiimc ciiirin Swqiiiforiiiiii . odr r  rincni Gcmixli von 
Mono- mid DiforniiIi. - \V\'Ahrcwd dic. iriifiiriglich iibcrgehcmde Amciscan- 
siitire tinter 56.3 pCt.  entliit4t (5ti.I pC't. entspricht drr FornirI C tI2 O p  
+ I! 112 0). war sie bciin drittrii iuicl vicJrtrn Znsatz 62.5 rcspektive 
G 1 procriitig. 

getheilt. Pin ncr. 

mitgetheilt. l'iiint'r. 

107-110), vergl. diese Berichte XV, "5-1.  GalIr , ( . l .  

1. 

7 .ii>.,itzt'n .:' niodificirt iiiif: die 0s:iIsiiiire dcplacirt eincn Thei l  d1.r ge- 



11. Lasst man mehrere Aequivalente Oxalaaure auf einmal (gegen 
1 Aequivalent Glycerin) wirken, so wird der Process complicirter, weil 
gleichzeitig Kohlenoxyd (ca. 1 pCt.) entwickelt und besonders anfangs 
etwas Oxalsiiure niit fortgefiilirt wird. Rei 5 Aequivalenten OxalsBure 
ent,sprach die gebundene AmeisensLure im Riickstand einem Poly- 
(vorherrschend Di-) Formin. 

Modifikationen fiir die industrielle Bereitung der Ameisen- 
saure ergeberi sich aus folgendern: 10 Aequivalente Oxalsaure (1 250 g 
mit einem Male) zu 1 Aequivalent Glycerin gabrn 595 g Ameisensaure 
Yon 44.6 pCt. ; 10 Aequivalente Oxnlsiiure Zuni Riickstand gefugt, liefert.en 
667 g von 54.7 pCt., nochmals 10 Aequivalente gaben 656 g von 
63.4 pct .  Aus 24 Aequivalenten Oxalsaure (3024 g) mit 200 g Glycerin 
entstanden iiber freiem Feuer 1941 g Anreisensiiurc von 54.8 pCt.; 
I07 Aequivalente trockner Oxnlsiiure in melireren Antheilen mit 
2 Aequivalenten Glycerin im Oelbad rermischt. gaben 5090 g Ameisen- 
saurc von 92.3 pCt. 

73.6 Aequivalente (= 1008 g) Oxalsiiure auf 10 g Glycerin 
gaben 631 g Ameisensaure von 49.2 pCt. Das entweichendc Gas ent- 
hielt anfangs 15, gegen Ende 4.5 pCt. Kohlenoxyd, wiihrend ohne 
Zusatz von Glycerin 167 g von 13.85 pCt. entstanden und das Gas 
45 pCt,. Kohlenoxyd aufwies. 146 Aequiralente (= 2000 g )  Oxal- 
saure mit 10 g Glycerin lieferten 1216 g Anieisensaure von 4 i  pCi. 
368 Aequivalerit,e (= 1000 g) OxalsBure auf 2 g Glycerin gsben 587 g 
Ameisensiiure von 30 pCt.. d. 11. 70 pCt. der thcoretischen Ausbeute 
und doppelt soviel, als ohne (Xj-ceriii erlialteii wnrde : das Gas ent- 
hielt anfangs 30 I)is schliesslich 1 7  pCt. I(oli1eiioxyd. 

V. Darstellung krysta1lisirl):trer Ameisciisiiure. Auf 50 g Formin 
(Riickstand frulierer D:Lrstellnngeii) girbt man im Oelbade mit einwn 
Male 630 g trockner Oxalsiiure uiid erhitzt 2 Stiinde~i iin Oelbad: 
es resiiltiren 291 g Ameisensiiure yon 98 pe t . .  wclclie durch Aus- 
frierenlassen weitt:r conccntrirt w i d .  

Wird trockne Oxalsiiiirc: fur sicli erhitzt , so destillirt mclir 
als 2,'s der tlieoretischen Mcnge Ameiserisiiure iihcr. wclche (roii etwvas 
Oxalaiinre befreit) der Forniel (I €12 O y  + 3 / 4 H 2 0  eiitspriclit. 

VII. Ans den Versuclitvi ergi(Abt sich. tlass niit. deni Mengen- 
verhiiltriissen zwisclicvi 0s:ilsiiiirc. uric1 (;lyccrin die Zersetzung der 
Oxalsiiiirc urid die Stirke der Anicisciisiiure Fchwankt, und dasa das 
Endprodukt eiii Polyformiii nnd zwitr (,in Nono- odrr Tliformin oder 
ein Gernisch beider je nacli drii VcisnclisLedirr~iiiigeii ist. 

111. 

IV. 

VI. 

(;:it)rirl. 

Ueber 13- Chlorpropylidenchlorid, CH? C1 . CH2 . C HCl2 v011 

P. v a n  Rombnrgl i  ( h l l .  SOC. Chim. 37, 98-103; vergl. diese Re- 
fichle XV, "-& R.). Die bei der I3rhaiidlniig von Arroki'ii init 
Phosphorsuperchlorid rrsultireudcn , iiher 120" sicderidcri Destillate 

(; I :I 



gillgel1 nacli Abblaseii mit Wasserdampf iind wiederholter Fraktioniruiig 
wesentlich zwisclieli 140- 1500 uber und zeigten in den Fraktionen 
v011 142- 1 4(i0 aiiniilieriid die %iisainnieiisetzurig C11EI5 CIS (berechnet 
72.2 pC,t. CI. gefunderi 71.33  -7 1.43 pct.). Ikr  zii iiiedrige chlor- 
grhalt IAsst sich jtrdoch iiiclit drirch die Aiiiiahme erkliireii, dass ein 
(;pIniscli vo11 gewiilirilicheni 'l'richlorligdriri (Sicdep. 158") iiiit r)iclilor- 
glycid vorliege: wciiigsteris komite ails einrrn (:emenge von Trichlor- 
hydrin niit '/3 Voluni B - Chlorallylrhlorid (Siedep. 1 10") srhon (lurch 
vierl11alige Fraktioniruiig fast die g:inzc. Menge des ersteren wieder 
abgeschieden werden. Da ferner durrh Chlor das pC-Chl o r  a l l y l -  
c h  1 o I' i d in eiri bci 17!1- 1800 siedcrides Tetraclilorid ubergelit, wiihrend 
gewiihnliches Trichlorhydriii iiicht merklich angegrifien wird (wie der 
Verf;isser 0 p p e n 11 e i ni's Aiigaben [diese Berichte IV, GCi!)] bestiitigend 
falid). so niusste nac)i der Heharidlung des vermeintlichen Gernisches 
riiit Chlor der Siedepuiikt der E1aiiptni:Lsse :tuf 158" (Trichlorhydrin) 
strig:cu: dt:r Versncli ergeb dagcgen . dass die Hauptniange wieder 
zwischen 140 - 150" siedetr uiid die Fntktiori 146- 14n0 jetzt scharf 
die %ns;tminensetzoiIg Cy €15 C1:i zeigte. [T)ampfdiclitebestimmring; speci- 
fisches Gewicht = 1.362 bei I5O; optisch inaktiv in 20 cm langer 
Schicht]. I1:s liegt also in der hei 146 -148" siedeiidtm Fraktion ein 
i son ie re s  'L'ricli l o r l i y d r i n  war. Von Verbindungen der Formel 
C1 €.I: CIS sind, vorausgesetzt, dass hiichstens 2 Chloratome an 1 Kohleri- 
stotl'atoiii sicli befindeli, und das ist bci der rorliegeriden Substanz 
beinahe niit Sicherheit :inzuriehiiieii, 4 Isonicre miiglich; davon sind 
3 bereita bekmiit : 

1) CII2 CI . CHCI . CHn CI, Siedep. 1580; 2 )  CHClz . C H C l .  CIIQ, 
Siedep. 1:370; 3) CH2CI. CCln . C&. Siedep. 1250. 

Es bleibt sornit fur den bei 146- I480 siedeiideu Kiirper niir die 
I'orniel CH(114 . CHr . CIlz C1: p -  Cli I o r p  r o  11 y 1 id  en ch lor  id , ubrig; 
hiemiit stininit sciii Verlialtcii gtgcii I i d i  iiloreiii: 45 g dcr Ver1)indnng 
iiiit 20 g Kali erliitzt galmi niiiiilich iieberi Gasen oder selir iluchtigen 
Produkteri 1)wtillate voii iintrrlialb '30 bis iiber 120": letzterc wurden 
von neueiii nrit Kali heliand~:lt; durcli Fraktioniren liess sich nbschriden: 
h l l y l i c l e n c h l o r i d ,  CEIs : CII  . CIlCI2: Sicrdep. 85O (durch Addition 
voii Clilor in 'ret~.:lclilorprc,~an voiii Siedcponkte 1 W  vrrwandelbar) ; 
daiicbcn cmtstarid etwas $-  Clilorall!.lcliloricl, CJ IT2 Cl . CII : CI1 C1 
(Siedep. 110"). Die Sbwesenh(~it jeder Spur der ciitspreclienden 
tr-Verbindniig wurde durcli Einlr4c.n von C,lilor in  die Fraktion 90 bis 
1 1 5" darpc~than . wobei kcin T ~ o p f b i i  C 112 (:I . C C12 . C 1-12 C1 (Siede- 
pullkt 1 W'j crlialtcn werden konntr. 

IXc Ihrstellitng VOII $- C h 1 o r  prop? 1 i d (J 11 c li 1 o r  i d gclaiig , wie 
vor:tiiszusihcn, ;mch durcli 13iiiwirkuiig VOII I'liospliorpelltachlorid auf 
$ - C h l o  r p r  o 1) i o  ria Id r  11 y d,  (1 112 C1 . C T I p  . C O  €1 (= hc~olei'iichlor- 
hydrat: vcy$. l<rc : s towr i ikof f ,  diese Berichte XII, 1487): die nur  



schwache Reaktion musste durch Erwbrmen anf dem Wasserba.de zu 
Ende gefiihrt werden. Die Fraktiori 140- I500 des Reaktionsproduktes 
zeigte gegen Chlor und gegen Kalihydrat dasselbe Verhalten, wie das 
am Anfang dieser Abhandlung erwbhnte. le i  140- 1500 siedende 
Nebenprodukt von dcr Einwirkung des Phosphorpeiitachlonds auf 

Einwirkung von Cyankalium auf trichloressigsaures Kalium 
von E. Bourgo in  (Compt. rend. 94, 148). Hr. I3ourgoin  hat (wie 
es scheint, ohne von den gleichen Versuchen vori C l a u s ,  welche in 
den Berichten IX, 225 beschrieben sind , Kenntniss zii haben) Cyan- 
kalium auf trichloressigsaures Iialinm einwirkeii lassen uiid hierhei, 
wie C1 ails ,  lediglich Kohlcnsiiiire und Chloroform erhalteii. Dagegcn 
hat er diirch Einwirkung von Cyarikalirim iiuf freie Trichloressigsbure 
iinterhalb 60" eine nach dem Aiisiiaern diirch Artlier ausziehbare. kry- 
s tdh i rende  substanz erhalten , dic? vorliinfig noch iiicht weiter unter- 

Acrolein. Gabriel. 

sucht ist. Pinner. 

Ueber das Produkt der Einwirkung von Alkalimettallen 
euf den Bernsteins%ureBthylester , den Succinylobernsteins~~e- 
ester von P. Her r~ i i ; t nn  (Ann.  21 1. 3O(i--343). \Vie in diesen Be 
richten VIII,  1039, X, 107 voni Verfasser bereits niitgetheilt worden 
ist , liefert die Einwirkurig von N;itririiri aiif Berristrins~rirebthyliither 

den S 11 c c i n y 1 o b c r n s t c i n  s ii ti r c! ii t h e r ,  
CIls . C O  . k H .  CO?C2H5' 

dessen eingehentle Untcrsuchiuig dcr Verfassrr jetzt in riner ersten 
Abhandlung publicirt. Liisst ~ i i a i i  den Acther in alkalischer Liisurig 
einige Zeit. stehen, so wird er rnwift. ziiglrich abcr bilden sich einige 
Zersetzungsprodiikte So Rind isolirt wordcw 1 ) der M o n Lt h y1 ii t h e r 
der Si~ccinylobernsteirisiii~re, Cs 116 0 2  . C 0 2  I I . C 0 2  C? 1-15 . eiri griinlich 
weisses , sailer reagirendes Kryst:illpiilver. iii drr Kalte schwer in 
Wasser, Weingeist. uiid Aether liislich. das liei !I*'] unter Eiitwicklung 
von Kohlenshue schrnilzt und dabei in S n c c i n y l o p r o p i  o i i saure-  

Bther ,  eiiic gelbliche , nicht unzersetzt 

destillirbare Fliissigkrit. iibergeht; 2)  die Suc.ci i ipl  obernst  einsiiu r e  
selhst, C6 FIG 0 2  . (CO2Ii)B. eiii gelljlich weisses. inikrokrystallinisches 
Pdver.  das in weinpistiger Lijsiing durcli I<iscnchlorid violrtt gefiirbt 
wird und beim E r w h n e n  cbcnfalls Kohleiisiiure abspaltct. und iiber- 
geht in C liin on t e t  r al ly  d r  iir, CSIIB 0 2 .  Letzteres krystallisirt in 
flachen, bei 75" schmelzenden Prismen, wird in  wbsriger Liisring 
durch Eisenchlorid nicht gefarbt , firbt sich in alkalischer Liisung an 
der Luft allmahlich braun rind gelit beim Hehandeln mit Brom in  
R r o m  an i l  fiber; 3) eine mit dern Chinontetrahydrijr gleicli ztisammeii- 

CH2. CO . C H .  COzC2Hs 
\ 

cIr2. co. C ~ H .  co2cyir5 
C l l ~ .  C O .  kH2 



gesetzte Verbindung Cs €18 0 2 ,  die ails Wasser, worin sie langsam, aber 
sehr reiclilich liislich ist, init '/2II2 0 krystallisirt , alsdann twi 1100 
wasserfrei wird nnd bei 1700 outer Zersetzung schniilzt. Eridlich 
4) eiiie Siure Cs €110 0 6 :  die in  farblosen, gliiiizciideii Bliittcheii kry- 
stullisirt, bei 13!P schniilzt. lx i  vorsichtigeiii Erhitzen subliniirt. durch 
Eisenchlwid nicht gefarbt wild und deren I3aryuriisalz, Cs 118 0 6  I3a 
+ 2132 0 , in farblosen Warzeti krystallisirt. hut' Zusatz von Hrom 
zii Succiiiylol)er.risteiris&nl.eiither entsteht der A e t  h y l l t h e r  d e r  
C 11 i ti o t i  h y d r o d i c itr b o ii s a 11 r e  Ca H101; (C2 H&, der am Aethcr in 
grunlich gellxn. blau fluorescirciideti , kurzeri, dickeri Prisrnen kry- 
stallisirt, h i  13Y" schniilzt, bci rorsichtigerii Erliitzeil sublirnirt, leicht 
in Alkaliell sich liist . dadrircli aber iiusserst lcicht verseitt wird. 
1lierbr.i cntstcht wiederuni zunachst. der Y o nii t 11 y I t her der S h r e  
Cb H s  0 6  . C:! H 5 ,  drr aus Alkohol in  hellgt4ben, glasgliinzeiideti Prismen 
krystallisirt, in Wasser niit srnaragdgruner, in Alkohol niit intcnsiv 
hctllblaiier E'luorescenz sicli liist, bei 148'' scliiiiilzt, aber Iwi langsaniein 
Erhitzen sich schon vorher b r h n t ,  zwisclitw I:hrgliisern rrhitzt subli- 
inirt nnd diircli Eist:iichlorid violett bia l)lauviolett gefiirbt wird. Seine 
A1k:ilis:ilze liisen sich iii Witsser zu gelbrn , grun fuorescircnden 
Fliissigkritcii, das Haryunisalz, (CIoI& Ol;)? I h  + 5 Hz 0, bildet grunlich 
gelbe, verfilzte . iiber Schwrfelsiiure verwittrwide Nadeln . ebenso das 
etwas Iic.ller gefiirbte C a 1 c i 11 in s H 1 i!. (Clc, Hg 0 6 ) 2  Ca + 5 H 1 0 .  Ferner 
entstcht bei der Verseifiing des IXithyliithers die C hir ioi i l iydro-  
d i c a r I ) o n s i i a r e ,  CxI1601;. die sehr scliwer in  knltcni, etwas leichter 
i n  hcissem Wasscr sic11 lijst, aus illreti Sslzen in  der KGlte abgeschieden 
niit 2 H:, 0 krystiillisirt, aber das Krystallwasser sc.hon beim Trocknen 
iil)er Schwefelshre verliert. Ihre wLssrige Liisung ist griinlich gelb 
niit smarsgdgriiner Fluorescenz. In Alkohol und Aetlier liist. sie sich 
scliwrr zu 1iellt)lau fluorescirenden Fliissigkeiten. Mit Eiscnchlorid 
gicbt sie intensive IHnufiirburing. Sie schiiiilzt erst. bci sehr holier 
Teinperatur unter T'erkolilung. I>iirch Kaliuniliydrat wird sie twi 2800 
iiocli tiicht merklich angegriffen, bei Iiijherer Teniperatur unter IHdung 
von etwas 1Tydrochinon zersetzt. Die wiissrigen Liisungen ihrm Salze 
sind grunlich gelb , besitzrn schwacli grunc Fluorescenz ond werden 
dnrch wenig ICisenclilorid blauviolett. durch mehr Eisenchlorid blau 
gefiirbt. D a s  R a l i u n l s a l z ,  CHI1102K2. bildet strollgelbe Nadeln, das 
leichtrr liisliche Na t r iu  m s a l z ,  CsHjOaNan, entwedcr wasserfreie, 
blassgelbe Krusten (iiber 50") oder hellbrlunliclie l'risnicw niit S €12 0, 
das A m  tnoni  II m s a l z  hellbraaiie: verwitternde l'risiiien, das Baryuni- 
sa.lz, Cd Hr 0 6  Ba, sehr schwer liisliche , irtlasgliinzende, fast farblose, 
pliittr Niidelchen, das C a l c i u m s a l z ,  CS 11406Ca + 5 H 2 0 ,  gelbe 
Nadeln. Das  Si Ib e r s a l z ,  C8 114 0 6  Agn. ist (tin frill pulreriger, griinlich 
gelber , kaum lijslicher Niederschlag. In den Liisurigen der Neutral- 
salze erzeugt Essigsiiure Xiedersc~lilige der sauren Salze , die nicht 



ohne Zersetzung umkrystallisirt werden konnen. Das K a l i u m s a l z ,  
CS H5 OsK, bildet gelbe, gllnzende Prismen, ebenso das N a t r i u m s a l z ,  
CaHsOsKa + 21120; das C a l c i u m s a l z ,  (CgI&,O&Ca + 5H20, 
hellbraunliche Nadeln, das Ba r  y u in s a l z  g e l b h h  griine Nadeln. Die 
Alkaliealze der Saure liisen sich in Alkalieri mit intensiv gelber, grGn 
fluorescireiider Farbe urid bei Anwendung hijchst coiicentrirter Alkali- 
laugen scheiden sich basische Salze der Saure a b ,  die an der Luft 
sehr veranderlich sind. Das Satriurnsalz ist CsHjOcSa2 + 2 X a H O  
+ 10 € 1 2 0  zusainmcngesetzt. - Liisst man eirie rnit etwas iiber- 
schiissigem Alkali versct.zte Losung von Succiriylohernsteinsaure8ther 
14 Tage verschlossen stehen, skuert mit Schwefelsaure an und versetzt 
die Fliissigkeit niit Brom, bis dasselbe auch nach Igngerrr Zeit nicht 
rnehr vcrachwindet, so scheiden Rich allmiihlich gebrornte Chipone ab, 
von deiieii das Rroinanil in reiiieni Zastande dargestellt worden ist 
Ferner entsteht , wenn Chiiioiihydrodicarboiisaiire mit rauchender Sal- 
petersiiure iibergossen wird und die Fliissigktit, sobald ebcii die LBsung 
sich vollzogen hat, in Kalilaiige gegossen wird , das Kaliumsalz der 
von N i e  t z  k y  (dipse Berichte 9, 646) zuerst dargcstelltrn Kitranilslure 

Ueber Normalbutylaldehydammoniak und Normalamido- 
velerianstiure von A. L i p p  (Ann. 211, 354-365).  Urn zu ent- 
scheiden, ob die von G o r u p - B e s s n e z  (Ann.  98, 1) aus der Bauch- 
speicheldruse isolirte Amidovalerians~ure itlent,isch sei mit der von 
C l a r k  und F i t , t i g  (Ann.  139; 199) ails Hronivaleriansaure dargestellten 
A m i d o i s o  v a l e r i a n s l u r e ,  wie dicse Forscher angenomnien haben, 
oder ob sie A m i d o u o r m n l v a l e r i a i i s l u r e  sei, hat IIr. L i p p  durch 
trockne Destillation voxi buttersaiirem Kalk mit anieisensaurem Kalk 
Norrnalbotylaldehyd (Siedep. 73-74')) dargestellt, denselben durch Ver- 
mischen mit wiissrigem Ammoniak ( d  = 0.96) und Abkiihlen der 
Mischung auf 00 in das in harten, gliinzenden Krystallen sich aus- 
scheidende Hutyla lde l iydainmoi i iak ,  C4tIgO . NH3 + 3l/2HpO, 
und dieses in Amidovaleriamsaure iibergefiihrt. L)as Butylaldehyd- 
animoniak ist sehr schwer in Wasser, leicht in Alkohol, etwas weniger 
in ne ther  liislich, schniilzt, atischcinriid unter Abspaltung des Krystall- 
wassers und Scheidung in zwei Scliichten, bei 30-31", beginnt schon 
bei iiber 4" i m  Kalkexsiccator unter Wasserverlust zu zerfliessen uii d 
verwandclt sich in ein dickes, unangeiiehni riechendes Oel, zerfliesst 
bei gewolinlicher Ternperatur schricll an d r r  Luft und wird durch 
Salzsiure sofort in seine Componenten zerlegt. L i p  p h%lt dieses 
Butylaldehydammoniak fiir idrntisch mit dem von G u c k e I b e r g  e r 
(Ann. 64, 39) aus bei der Oxydation des Casei'ns niit Rraunstein und 
Schwefelsaure gewonnenem Butylaldehyd dargestelltcii Uutylaldehyd- 
ammoniak, obwohl fur dasselbe a. a. 0. die Zusammensetzung CaH& 
. NIX3 + 5Ha0 und Haltbarkeit an trockner Luft gefunden worden 

Cs(N02)202(0 K)z. Piliner. 
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ist. - Das Butylaldehydarnrnoniak wurde unter guter Kiihlung rnit 
30 procentiger Rlausaure vermischt. die Liisung rnit concentrirter Salz- 
s iure  versetzt, die Masse nach halbstCndigem Kochen zur Trockne 
verd:tnipft, der Ruckstand mit absolutem Alkohol ausgczogen itrid die 
alkoholische Losung der salzsanren Amidoslure nach Verjagung des 
Alkohols rnit Silheroxyd zersetzt. Die so gewonneno A i i i  id  o - 
v a l e r i  a 11 s a u r  e ,  C:,H11NO2. krystallisirt aus Alkohol iu atlasgliiiizendcn 
Hlattchrti. wrlche beim Trocknen matt werden, ist leicht in  Wasser, 
schwer iii Weingeist, nicht in Aether liislicli nnd verfliichtigt sich ohtie 
zii schrnrlzen. Hei schnelleni Erhitzen zorsetzt sie sich. Das Ch lo r -  
h y d r a t ,  Cs HllN 0 2  . H C1, bildet gliiuzende, dnrchsichtige l'risni(:n, 
die Ieicht in Wasser und W-eingeist. nicht in Aether liislicli sind iiiid 

aii fenchtcr Liitt zerfliesseii. 

ist sehr leicht iii Wasser iiiid Weingeiat liislicli, bildct gelhrotlie 
Prisntrtt , zrrfliesst rascli: verlicrt bei 100" 2 Jlolckiile I1 C1 uild wird 
dadnrch in Wasser unlijslicli. Das N i t  r a  t ,  C:, 1111 NO2 . l I S 0 3 .  bildet 
flachc Prismen oder Tafelri, ist leiclit in Wiisscr, etx:is schwerrr in 
Alkohol liislicli, ist an dr r  Lull tiicht zerflirsslich. schniilzt znn&chst 
beiin Erhitzeri und verpufft dnnn zieirilicli heftig. 1)as KII pt'e I' s a 1 z , 
(CsHl"S02)2Cu, ist ciri inikrol;rystiilliniscttes, blaues Piilver. sehr 
schwchr in Wasser, iiic.ht in M i o h o l  liislich. I)as S i l  I ) c r s a l z ,  
Ca HI(, NO2 Ag. krystallisirt. beim Verdunsten seiner Liisnng in scliwer 
liislichcii , kurzen Prismen. All(. tlicw Eigmscliaftc~n ikr Sornial- 
aniidov:tleriatis&ure brweisen dentlich, dass sic riic ti t id (:ii t is c h  ist 
mit der voii Gorup-13csa1iez brschriebeneii SLiirc. Durch Zusarritntm- 
stelleii der angegebcnen Eigeiischafteit der vwschiedrnen Amidov;ileri:tii- 
eiiuron in cine TiLbelle wird die Sichtidrntitlt  dcr Siiure von G or11 p -  
H e s a i i e z  auch rnit der V O I ~  C l a r k  uitd F i t t i g  dargcstcllte~i Amicio- 

Ueber die Einwirkung der Halogenwssserstoffe auf zu- 
semmengesetzte Aether von Eug .  Sa1)per (Ann. 211. 178--213). 
Der scAeinhare Widerspriich, dass durch die Gegenwart von 1I:tlopen- 
wasserstoffsluren die het.herifikatioii der SaiierstoKsliiren stark Re- 
fiirdert wird , und dass andererseits die zusanirnengesetzten Aether 
durch Einwirkung der Halogenwasscrstoffuallren zersetzt werden, hat 
Verfasser durch cine systemntischr Uiltcrsochiing diescr Rcaktintien 
zii heben gesucht. Es wnrden zuerst verschiedent? zusammengesetzte 
Aether rnit den gasfijrmigcii und wviisscArigen Sguren des .J, Isr, C1 und 
P1 bei 100" und bei gcwiilinlic:her Temperatur ltingere Zeit zusamnlen 
strlien gclassen und die fnrtschreiteiide Zersrtzting dcr Aether, die iin 
Siriiitt folgender Glcichuitg: SR + SIT = SII + RX erfnlgt (S = Siiure 
minus H ,  R = Alkoholradikal, X = Halogen), durch Analyse fest- 
gestellt. Dahei stelltr sich lieraiis, dass die Einwirkung, wclche 

I)as l'la t i n d o p p e l s a l z ,  
(C, H11 N)n € 1 2  P t  Cls ,  

isovnleriansiiure iinschaiilich geniaclit. l'i 11 tier. 



natiirlich bei Anwendung von gasfiirmigen Sguren schneller erfolgt, 
abhangig ist von der Menge der Saure, dass die Einwirkung anfangs 
am heftigsten ist, und mit. der Zeit inimer langsamer vorschreitet, so 
dass die vollstandige Zersetziing der Aether erst sebr spat erfolgt, 
dass die SchneIligkeit der Zersetzung ztinimmt mit, dein Molekiilarge- 
wicht der Halo~enwasserNtoffsSure, so dass die Jodwasserstoffsaure 
am schnellsten, die Fluorwasserstoffsliure am langsamsten wirkt, dass 
dagegen die Natiir der vrrschiedenen Saiireradikale in den Aethern 
keine erheblic.he Differenz zeigt. In so glatter Weise, wie die obige 
Gleichiing angiebt , werden niir die Aether der eigentlichen Alkohole 
xersetzt. die Aether der Phenole dagrgen erleiden tiefgreifende VerLn- 
derunpen. - Alsdann wurde diirch Eiiilriten der gasftirmigen Halogen- 
wasserstoffsliiren in  eiri Gemisch Iquivaleriter Mengen von Alkohol 
und Siiirire die Aetherbildung herrorgerafen wid durch Bestiminung 
der freicm . organischen Siiure untl der Halogenwasserstoffsaure das 
Vorschreiten der Aetherificiriing ontersiicht. Es zeigte sich hierbci, 
dass die Aetherificirung schon nach sehr kurzer 1)auer erfolgt, wahrend 
nur ein verhiiltnissniassig sehr kleiner 'l'heil des Alkahols in Alkyl- 
halogen uhergefiihrt wird . dass die Tenipcratur beim Einleiten der 
rIalogenwasserstoffsaure ohne Einfluss ist. uiid class beim nachherigen 
Erhitzen der llasse der vorher entstaiidcne hether  wieder zersetzt 
wird. Es wird dnher nir  .Erkliirung der Actheritication mittels der 
IIalojieriwasserstoffsauren die von F r i  e d e l  aufgc1stellte Theorie ange- 
nomnien, dass zuriiichst, das ITahi'dndiydrid der Siiure sich hildet, und 
dieses mit dern Alkohol zuin Aetlier sich uimetzt., z. H.: 1) KaJ3402 

-+ H C ~  + c2fr60 = C ~ H ~ , O C ~  + I I ~ O  + c:,xxCo; 2.1 C ~ I J ~ O C X  
+ H2O + C12H60 C2HB02C2IIa + 11:,0 + HCI; 2b)  CaHsOCI 
+ HzO + C Z I ~ O  = C 2 H 4 0 2  + CzI160 + 11C1. Dass in der That  
auch bei Gcgenwart voii Wasser das IIaloidanhydrid der Siiure 
wenigstens zuni Tlieil sich mit derri Alkohol zum Aether umsetzt, 

Einwirkung des Jods auf Naphtalin bei hoher Temperetur 
von A. H l e u n a r d  und G. V r a u  (Compt. rend. 94, 534). Durch Er- 
hitzen von Toluol miit cJod auf '750" hat S c h i i  t z e n b e r g e r  eiiie 
lleihe wasserstoffarmerer Verbindungen :;us dem Toluol gewonnen. 
ITrn die allgemeine Anwendbarlieit dieser Reaktion zu versuchen, haben 
die Verfasser Jod niit 21/2 'l'heilen Xnphtalin 12 Ptunden lang in ge- 
scblossener Rijhre auf 250° rrliitzt. und dabei eine schwarze Masse 
erhalten . die durch Auskochen rnit Kalilange und Wasser von J o d  
befreit ein schwarzes Pulver liinterliisst. IXeses Pulver liist sich zuiii 
kleinen The3 i n  Reiizol und giebt an dieses zwei sauerstoff'haltige 
Verbindungen ab: von denen die eine leicht, die andere schwcr in 
Aether lBslich ist, die aber nicht, von einander getrennt werden 
konnten, wahrend der griisste Theil unlijslich in den gebduchlichen 

wurde durch besondere Versuche erwiesen. Piriner. 



Liisungsniittelii bleibt und jodhaltig ist. dus der Aiialyse berechnen 
die Verfasser fijr das schwarze l'ulver die Zusarnniensetzung Cd"H23J, 

Ueber die zwischen dem Naphtelin und Acenaphten sie- 
dendsn Steinkohlentheerole. 2. Dimethylnaphtalin vori A ii g 
E n i n i e r t  und F r i e d r .  R e i n g r u b e r  (Ann. .  21 1 ,  St;5-:371). Nach 
iniihevollcm Fraktioniren u. s. m. haben die Vcrfasser jctzt die bei 
25-2-270" siedenden Antheilc des Steiiikohlentheerijls, nach I3eseitigiiiig 
aller sauren, basischen. saucrhtofflialtigeri und krystallisirendcri Be- 
staridthcile, als Gernenge rerschiedener I>iinethylnaplitaline erkanrit, 
deren T ~ ~ I ~ I I U I I ~  weder cturch 1);irstellung der Pikrate. rioch dtrr Hroni- 
substitute, iioch der Yulfosduren gelatig. 111 dieseni Gernenge ist 
jrtlenfalls d a s  einzige bis jetzt geworinene aus santoniger Saure von 
C a i i n i z z a r o  nnd Carrie111 t t i  (diese Berichte XIII, 1516) dargestellte 

Ueber das Furfurol voii E m i l  F i s c h e r  (Ann. 211, 214-232). 
Der vom Verfasser iii diesen Berichten XIII. 1334 mitgctheilten Xotiz 
iiber die Darstelliing des dwri I3enzoi'n analogen Puroi'ns urid des 
13enzfuroi'ns ist, Folgendos Iiinziizut5gcn. Die Oxydation dcs Benz- 
fiiroi'ns. C12ITl003, zu Hei iz f r i r i l ,  C12IIsO3, gelingt am besten durc.h 
scliwach alkalische F e  111 i 11 g 'sche Liisung bei ca. 50". Das Henzfuril 
sclieidet sich aiis seiner Liisung als langsani crstarrrndes Oel a.b, 
schmilzt hei 410, vereinigt sich tnit Broni zu I )o i iz fur i l t , e t rab loni id ,  
Cl2 118 0 3  I3x-4, welches schwer l6slich in Alkohol ist und daraus in 
grlben Nadeln krystallisirt, Lei I'L(i" erweicht, bei 127-1 28'' sclirriilzt 
uiid sich unter Rrom- uiid Hromwasserstoffentwickelung zu zersetzen 
beginnt. Durch verdiinnte Alkalien wird das Benzfuril in B e n z -  
f u r i l s i i u r e ,  Clz 1-110 01,  iibergefiilirt, welche bestiindiger ist als die 
Furilsiinre und deshalh isolirt warden konnte. Sie bildet farblose, 
kurze Prismen, schmilzt bei 1 0 X O  urid zersetzt sich in menig hiiherer 
Temperatur. I n  concmtrirtcr Schweklsiiure lijst sich die f e s  t e I3enz- 
fiirilsiiure rriit blutrother , bald braiiiiroth werderider Farbe , die ails 
Acther iilfiirmig zuriickbleibendt: Sinre niit rothvioletter, bald blan- 
vio1et.t werdender Farbe. Aus letzterer Liisiing wird diirch Wasser 
ein scliwarzhlauer Parbstoff gc4illt. der i t i  concentrirter Schwefelsinre 
init blauer, in Alkohol und Alkalien iriit braunrother Farbe sich liist. 

Darstellung von Cymol. - Einwirkung von Zinkstaub auf 
Terpendichlorid von L a u r e n t  S a i i d i n  (I!zd. soc. chinz. 37, 110 
bis 1 1  1). Wenn man durcli Terpentiniil, welches aiif - 15') ;ibgekiihlt 
ist, trockenes Clilor M e t ,  so werdcn 2 Atome des Halogens aufge- 
nonimen urid der Kolilenwasstmtofi gelit. unter achwac,her Rosalgrbuiig 
uiid Verdic.kung in CloIIl~CJ12 uber , vielches durch echwaclies Er- 
wiirrnen in Salzsiiure und Cyniol? C1,Hld , zerflllt; letztercs siedet 

so dass es das ,Todid von Cj, 1124 = 4 C,,, €16 wgre. l'ittner. 

Z~irnethylnaphtalin in griisseror Merige nicht enthalten. l'inner. 

Pinnrr. 



zweimal, iiber Satrium destillirt, bc?i 175O. Oder man llsst die Ab- 
sorption des Chlors in einem Terpentiniil (rein), welches mit 4 pCt. 
Phosphortrichlorid versetzt ist,  or sich gehen bei eincr Temperatur 
von 25"; dabei findet eine sehr gleichmiissige Salzsaureerltwicklutig 
statt. Das Trichlorid dient als Chloriibertriiger. Kach beendeter 
Reaktioii wird die Masse niit Wasser gewasclien , iiber Chlorcalcium 
getrocknet und iiber Natrium - im es rhlori'rei zii erhalten - de- 
stillirt. Ausbeute: 75 pCt. (Vgl. O p p e n h e i m ,  diese Bericiite V, 628). 
- Durch Spuren von Zinkstaub wird das CMorid, CloH16C12, bei 1000 
sturmisch zerlegt. Salzsaure entweicht in Stromen und der Ruckstand 
enthalt Cymol iind Diterebeii, im Verhaltniss 38 : 56 bei Anwendung 
von 150 Theileii Chlorid. Gabriel. 

Notiz iiber Tolandijodid von E. F i s c h e r  (Ann. 211, 233). 
Reim Erwarmen von Tolari rnit Jod  his ziim Schmelzen des letzteren 
vereinigen sich heidc zii einer durch Cmkryst;tllisiren ans kochendem 
Chloroform zii reitrigendeli Verbindung C14 ITlu Ja, welche farblose 
Hlattchen bildet, sehr schwcr in Alkohol, etwas leichter in Chloro- 
form sich liist und beini 1':rhitzeii in Tolaii uiid Jod zrrfallt. 

Pi nnor. 

Ueber dae Galactin von A. M u  n t z (Compt. rend. 94, 453). Es 
ist Verfasser gelungen, ein iieiies Kohlehydrat, welches G a l a c t  in 
genannt wird und im Pflanzenreich sehr verbreitet ist, zii isoliren. 
Man zieht gepulverte Luzernekiirncr mit Wasser, welches etwas Hlei- 
ziicker enthalt, ailsl setzt ziim Auszug einen kleinen Ueberschuss von 
Oxalsiiure, entfernt ails dem Filtrat die Oxalsaure rnit etwas Kalk- 
wasser utid fiigt zur klaren Fliissigkeit das a.tiderthalbfache Volumen 
92 procentigen Alkohols hinzu. Den weisseii Xiederschlag, der an dem 
Stab, niit welchem die Flfissigkeit geriihrt wird, haften bleibt, wiischt 
man mit stark alkoholhaltigem Wasser ails, liist ihn wiedcr in Wasser 
wid f d l t  ihri zum zweiten Male init Alkohol. So dargestellt erscheint 
die Substanz in weisseii, darchscheinenden, riierenfiirmigen Massen, 
quillt in Wasser auf und liist sich dann Iangsam zii einer dicken, 
klaren Pliissigkeit, aus welclier sit? nicht durch Hleizucker, wohl aber 
durch Bleiessig gefallt wird. Ihrc %iisaninieiisetziing ist CsHloOs, ihr 
Drehungsverm6geii ( u ) D  = + 84.6". Bei der Oxydation niit Salpeter- 
saure liefert sie grosse Mengen Schleimsbiire , beim Kochen mit ver- 
diinnten Saiireri geht sie in ztickerartige Substarmti uher, von denen 
eirie leicht krysta.llisirt iind, wie ein vergleichendes Studium ergeben 
hat ,  CT a l a c  t o s  e ist. Die Ueberfiihrung dcs Galactins in Galactose 
findet nicht durch Speichel oder durch Parikrcassaft stat.t. Verfasser 
macht darauf aufmerksani , dass der Milcliziicker , der niit Sicherheit 
kaum im Pflanzenreich iiachgewiesen worden ist (nur eininal von 
B o u c 11 a i d  a t )  und dessen Yorkorninen in der Milch der Saugethiere 



bis jetzt eiii Rzthsel wiir: jedenfalls seine Entstehiing deni so ver- 

Ueber Phytoeterin und Paracholesterinvon O.EIesse(Ann.  211, 
283). Vor Idngerer Zeit hatte I le  s s e  (Ann. 192, 175) n:icligewicsen, 
dass der vori I) ell e k e ;iiis Erbsen isolirtc: , cholestr.rinartigc Kiirper 
nicht Cliolestcrin sei rind demsrlbeii deli S:irrieri I’liytostrrin gegelicn. 
Neuerdings haben I t r i i i k e  nnd I t o d e w a l d  die Verniiithnng ausge- 
sprochen. d:iss das Pliytostcriii miiglictirr\\.eise eiii Gemciipe von Clro- 
lesterin uiid dem voii ihnen keniieii gelehrteii Pitracholcsterin sei. 
11 e s  s e hat jetzt naclrgcwiesctn , dass das Pliytosteriii gegeii Sc*liwc.f(Al- 
slure dieselbc Keaktion zeigt \vie Cholesterin (in Chloroform gcliist, 
mit Schweft4siiiire voii 1.76 spcc.itisclieiri Gewictit prscliut trlt, wird das 
Chloroform prirpurroth gefiirbt) , dass es dwlialb krill 1’~~r:tc:liolesteriii 
enthalteii Itiinne. Znglcich alwr rnacht A e s s e d:ir;iuf aufriierksam, 
d:tss die Aiialyscn dcs l’ar~icliolesterins voii R e i  rikc imd KO d (: wa 1 d 
mehr auf die Formel (12,; II4,;O als aiif Cpt;IIda 0. \vie jc,nc :~ i in~~t i in~i i ,  

Studien iiber argentinische Quebrachodroguen von 0. 11 e s s e 
(Ann. 211, 249-282). 111 diesen Berichten XIII, 2308 h:tt IIr. H e s s e  
bereits kurz mitgetlieilt , dass er RIIS der (~1iebr;icIioriiide i i e I ) c ~ n  dem 
voii Prauclc isolirten i i s p i d o ~ p  e r i n i n  ciii zwcites Alkaloi’d. (las 
Qii el)  rachi i i  aiif’gefuiideii habe. In der vorliegeiideii hbliaiidliing. in 
welcher xiiiiiichst~ dic. iivlitc Qiiebracliorinde (vou Aspidospema Que- 
bracho :iris der itrgriit iiiischen Iic~piiblik) brsc1iriel~c.n wird , giebt 
Hr.  I1 c s s e  an dass iii dor Rinde niclit wenigcr als sc.clis Alk;iloi’de, 
wenn :inch nicht steis rind nicht iiiirner iii drrisc.ll)en .Mengenverli%lt- 
ninsen. vorkonimen. Den Scliw:tiikiingen ini V~irhantlenseiri dcr Alka- 
loi’dc d c ~  QiinlitLt uiid der Qriarititiit nach glaiibt 11 P S  st’ die YOII rer- 
scliiedenen Forschern vcrsc.hieden beobachtetcn Wirkungrn der Rinde 
zuschreiben zri miissrii. Die Isolirung dcr Alkaloi’cle gelirigt :tuf fol- 
grnde Wcise. Die zerkleinert tl Rinde wird mit Alkohol aiiagc~kocht, 
der Alkoliol verjagt mid der Kiickstaiid nach dem Ucbrrsiittipn riiit 
Katroiilaiige durch Actlier otlw Ch1oroti)rrn :rnsgrzogen T)er nach dern 
Vtwlimstcii dcs Liisringsiiiittels I ) ld)ende Itiickstmd des Aiiszuges 
wird in erwiirniter. verdiiniitrr Scliwefrlsiiure grliist a ~ i s  dem Filtrat 
init Natroiilauge das Alkaloi‘dgeiiirngc. pefiillt n i i d  der Siederschlag in 
weiiig kochciideni Weiiigcisi geliist. Rririi Erk:dteii krystullisirt. r i r i  
Gemerige von A s p i d o s p e r m i n  und Q n ~ ~ b r a c h i ~ i .  Die Mritttdauge 
wird verdampft . der Riickstarid an Essigsffurc gel~unden,  die 1,iisuiig 
mit Natriiimbicarboiiat vcrsctzt, ziinl Filtrat iiacli mid nacli kleilie 
Mengcri Ammoniak grfiigt , so larige eiii flockiger Niedcrschlag, 
A s p i d o s a r n i n .  entsteht, da:, E’iltrat. mi? Xatronlauge allraliscli ge-  
macht iiiid mit Aetlier niisgeschiittelt.. Dcr beim Verdiiiisten des 
Aethers bleibeiide Ruckstand wird niit wenig Iigroi‘n nusgekocht, 

breiteten Galactin vcrdankt. I’iiiiivr. 

hinwiescn. Pintier. 



woraus beim Erkal ten neberi aniorphen Massen A s p i d o s p e rm a t i n in 
Warzen sich abscheidet. Das in Ligro'in unlilsliche wird in Essig- 
siiiire geliist , mit Satronlauge die Liisung alkalisch gemacht und mit 
Aether das  H y p o q u e b r a c h i n  ausgeschiittelt. Das Gemenge von 
Aspidospermin und Quebrachin wird in alkoholischer Liisung mit 
1 - 2 Molekiilen Salzsaure zosammengebr:icht und verdunsten gelassen. 
ES krystallisirt dau Chlorhydrat des Quebrachins heraus. Die Mutter- 
h u g e  wiirde mit Ammoniak ausgefiillt und der Niederschlag aus Alkohol 
umkrystallisirt , wobei das Aspidospermin herauskrystallisirt, wlhrend 
Q ue  b r a c h  anr i n  in Liisung bleibt. 

Das A s p i d  o s p e r 111 i n  , C22 H30 N? 0 2 ,  krystallisirt in farblosen, 
spiessigen Prisnien oder in zarten Nadeln, die bei 205 - 206" unter 
geririger Sublimation schmelzen , bei hnherer Te1nperat.w sich vollig 
zcrsetzen und ziemlicli lcicht in absolutern hlkohol, weniger in Aether, 
Iigroi'n und Petroleumiither, leicht in Benzin und Chloroform sich 
liisen. Es reagirt nicht anf Lakmus. Es dreht nach links [(ab 
- _  - 100.2", p = 2 in 9iprocentigem Alkohol, t = 15"; in Chloro- 
forrnlijsung ist (a)D = - 83.G0, in Wasser + 3 Mol. I-IC1 
= - 61.6", in Wasser + 10 Mol. ITC1 = - 62.2OI. Durch Eisen- 
chlorid wird es nicht verandert, dagegen wird es durch Platin- 
chlorid zersetzt. und rs entsteht ein blauer Xiederschlag. Es ist e i ie  
sehr schwache Rase iind wird seinen Salzen diirch Aether Zuni Theil 
entzogen. Das neutrxle und satire Sulfat, das neutrale und saure 
Oxalat, ebenso das primlre und seciindiire Citrat und das Clilorhydrat 
sind amorph, das P j a t i n d o p p e l s a l z ,  (C2oH3oSzOz)zH21'tC& + 4H&, 
~ I I R  dem Chlorhydrat mittelst Natriuiriplatirichlorid dargestellt ~ ist ein 
gelber, arnorpher, bcini Venveilen in der Mutterlauge sicli rasch zer- 
setzender Niederschlag, das Golddoppelsxlz ein gelber, Bockiger, 
das Rhodanat ein weisser. Ilockigw, bei nilssigeni Erwarinen sich 
harzig zusarrinienzieheiider Niedersvhlag. 

1x28 Na 0 2  , \vclc.hes, wie obcn er- 
wiihnt, iieben aniorpheii \lassen in Warzen sidi aiivschcidet , wird 
dadiirch gereinigt, dass niitn clir Warzen nus der amorphen Masse aus- 
hricht. mit wenig kaltem Alkohol abspiilt und aus kochendem Ligroiii 
unikrystallisirt. Es ist sehr leicht in Alkohol, Aether, Chloroform 
lijslich. svhmilzt bei 162", reagirt alkaliscli. schrnec.kt bitter und ist 
linksdrehend (bei p = 2, t = 15" ist ( a ) ,  = - 72.3"). Gegen Ueber- 
chlorsiinre (Rothfarbiing), gegen reine und molybdiiiisfiiirelialtigc Schwe- 
frlsanre verhalt es sich wie Aspidospermin; dagegen bleibt es auch 
anf Zusatz \-on Kaliumbiehroniat zu seiner Lijsung i n  Schwefelsaure 
farblos, wlhrend Aspidospermin sich dabei brauiirotli, nacli kurzer 
Zeit dunkelgriin firbt. Es reagirt stark basisch und iieutralisirt die 
Sluren. Aus seirien Salzcir frisch gefiillt ist es zieinlich leicht in 
reinem Wasser , weniger bei Gegeiiwart von Alkalieii lilslich. Seine 
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Salze siiid anscheinend s b m t l i c h  arnorph. Das Platinsalz, ein niittelst 
h'atriumplatinchlorid erlialtener, gelber, aniorpher Niederschlag, ttnt- 

halt 4 HB 0. 
C22 H2s N2 0 2 ,  Gllt aus essigsaorer Liisung 

durch Ammoniak als volnminiiser ~ flockiger Niederschlag aus, der a.11 
Luft und Licht. sich gelblich I)is riithlich fiirbt: sehr leicht in Aethrr, 
Chloroform, Alkohol und Heriziii , srhr  schwer in Ligroi'n uiid I'ctro- 
lcuniathcr sich lost, bri ca.. 100'' sclimilzt, in alkoholischer Liisung 
stark basisch reagirt uiid bitter sclimeckt,. Es neutralisirt die Sauren 
und giebt init wenig Eisenchlorid braunrothe FBrbung. I n  reiner 
Schwefelsiiiire liist es sich niit bliiulichcr, in rnolybdiinslurelialtiger init 
blauer Farbe, durch Kaliunibichromat wird seine scliwefelsaure Lii- 
sung duiikelblau gefBrbt. Mit U-rberclilorsaure giebt es beirn Kocheii 
filchsinrothe Flrbung. Seine Liisung ii i  Sauren wird durch Natrium- 
bicarbonat k;tuiii getriibt. seine siilzaalirc Liisung hinterliisst beim Vcr- 
dunsten einen braunen, spriiden. in Wasser leicht liislichen Riickstand 
und gicbt init Rhodankaliurn eirien weissen, flockigen, leicht in 'ilk()- 
hol 1ii.slichen. mit Quecksilberclilorid einen weissen , niit Goldchlorid 
eiiien gelben , init ;?r'atriumplatitichlori~l eiiien blassgelbeii , amorpl~en 

DHR F I  j p  oq u e b r a c  hi n ,  C y I I I y t i  S2 0 2 ,  hintc~rbleibt beini Ver- 
dunsten wilier athcrischen Liisung als gclblic~her Firniss , dcr eiiien 
cigcnthiinilicheri , a11 Chinoliii erinnerndeii Geruch besitzt , drnaelben 
abcr beioi gelinden Erwiirmen unter Braiinflrbung rerliert. Es schrnilzt 
bei c:~. HO", ist leicht in Alkohol, Aethcr, Chlorofort-n liislich, schineckt 
bitter. bildet mit SBureii. die es viillig neutralisirt, gelbgcfiirbt e ,  
ainorpho, leicht in Wasser liisliche Salze und liist sicli iii reiner 
Schwef(1lslure fast farblosl a i r d  jc:doch darin allmiihlich durch 1nolyl)- 
d8n&urehaltige Siiurt: sofort, violett ge thbt  und fiirbt sich beim liochen 
rriit Geberclilorsiiure fuclisinroth. Sein in Wasser und Alkohol leiclit 
liisliclies Chlorhydriit gieht iiiit Eisriichlorid kirschrothe Fiirbung. rnit 
(+oldelilorid einen gc~lbrii, flockigen, fast sofort violett werdeiiden. iiiit 
Sat.riiimplatiiicli10rid rinon gelhen, brim Verweilen in der Mutterlallge 
blau wrrdeiiden Nic&rschlag (Crl Hz,;  Xz 0 2 ) ~ '  . ll? P t  C I S  + 4 €12 0. 

L)as Quebrachii i ,  C ~ I I I ~ ~ N ~  O;{ (vergl. diese Br i ich te  a. a. O. ) ,  
bildct zartc. ftrrblose . :in1 Licht sirh grlb fiirbende S:ideln ~ die leicht 
i i i  Chloroform rind kocheudcwi Alkoliol. wenig in kaltrm Alkohol, in 
Aether und Ligroiin sich liisen. bei 9 11 - 2 lG(' unter theilweisrr Zer- 
setzung schinelzen iind rechtsdrclirrid sind [ i n  alkoholisclicr r,iisrlng 
ist, ( ( L ) , )  = + 62.5O, i i i  Chloroforrriliisiiiig = + 18.6". p = 9 ,  t = 15"]. 
In miner Schwefelsiiure liist cs sirh zuiiiichst fast t'arblos , w i d  alier 
darin bald 1)l:iii. Setzt inair ztir Lijaung lileisupctroxyd. Molybiliinsiiure 
oder K:iliuiiil)iclir~irii~it , s o  ni rd  dirstdl)c sofort intensir blau. Seine 
Liisring in Ueberclilorsiiiirt: wird lwim Erwiirnien gelb. Ans essig- 
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saurer Liisung wird es diirch Alkalien urid deren Mono- und Dicar- 
bonate zuniichst aniorph gefallt. Seine Salze krystallisiren leicht. Das 
neutrale S ii If a t , (C.21 H 2 6  SZ 03) .  . Hz S 0 4  + 8 H20. bildet grosse 
Wiirfel oder kiirze Prismen, die in kaltem Wasser rind in Alkohol 
schwer liislich sind: das nentrale 0 x a 1 a t ,  (C211326 Nz O& Cz H2 0 4 ,  

sehr wenig in Wasser und Alkohol liisliche N:tdelguppen; das Tar- 
t r  a t. (c21 Hss Nz o& c1H6 0 6  + 6 H? o, atlasgllnzende, leicht in 
Wasser, schwer in Alkohol liisliche Tafeln; das C i  t r a t ,  (C21 H26 !S&& 
. C ~ H B  0 7 ,  warzenfiirmig gruppirte, schwer in kaltem Wasscr und in 
Alkohol liisliche Nadelii; das C h l o r h y d r a t .  C ~ I H ~ ~ N ~ O ~ .  HCl,  
secbsseitige, sehr schwer in kaltern Wasser und in Alkohol liisliche, 
kleine Tafeln , deren wsssrige Liisiung mit Quecksilberchlorid einen 
weissen, flockigen, rnit Goldchlorid einen gelben, flockigen, mit Natririm- 
pla.tinchlorid einen gelben, aniorphen xiederschlag ( (&H26~~0&H2PtC16 
+ 51120 giebt. Das Jodhydrat ist eiii Iiarziger, das Rhodanat zu- 
n&chst ein flockiger, bald aber krystallinisch werdender Yiederschlag, 
beide aus dem Acetat und Jod- , beziehringsweise Rhodankalium zu 
erhalten. 

l l as  Q u e b r a c h a n i i n  wird dorch Aufliisen in heissem Alkohol 
und Versetzen der Liisurig mit heissem Wassrr  his zur beginnenden 
Triibung, wobei es nach dem Erknlten ariskrystallisirt, gereinigt Es bildet 
langgestreckte, farhloae , atlasgliinzende 131iitter, schniilzt bci 142O, ist 
leicht in Alkohol, Aetlier , Chloroform , Berizin lijslich iind schmeckt 
intensiv bitter. I n  reiner Schwefelsaure lijat es sich init blaulicher, 
in molybdiinsaurehaltiger mit dunkelvioletter Farbe, beirn Kochen mit. 
UrberchlorsRiire gicbt cs eine gelbrothe J,iisung, die beim Erkalten 
sich triikit. Seiri Clilorhydrat hinterbleibt beirri Verdunsten seiner Lii- 
sung amorph und lIsst auf Zusatz vc.111 Alkalien die freie Rase als 
flockigen Niederschlag sich ausscheiden. 1)ieses Alkdoi'd ist von 
H e  s s  e niir einnial tind iii so gcringer M~ciigc: erhalten worden, dass 
seine Zusarnmensetzung nicht erniittclt wrrderi konntc. Ausser dieaen 
Alkaloi'den koiinte aus der weisscri Quebracliorinde drirch hrisziehcn 
niit Aether und wiederholtes Liiacn des bciiri Verdunsten des Aethers 
bleibrnderi schmierigen Itiickstandea in mijglichst wciiig kochenderrr 
Alkohol ein iii farblosen Hliittchen krystallisirender Kiirper, das Q u e  - 
b r a c h o l ,  C2011340. isolirt wcrden, der bci 12.5" schniilzt, bei hoher 
Temperatur unverdndert zti dest,illireri scheint , nach links dreht [in 
Chlorofi~r~ilijsuiig p = 4, t = 15" iat ( u ) ~  = -- 29.31 und Krystall- 
wasser enthiilt, welches er zum Theil sehr rasch an der Luft verliert. 
Das Quebrachol zeigt gegen Schwefels5iire dieselben Rraktiorieri wie 
das Phytosterin. Ueini Koclien riiit Essigs~iurc~:inhytlrid liefert es 
das A c e  t y 1q 11 e b r a  c h o 1. C?ulT:j:j 0 ( 3 2  113 0, welclies etwas schwerer 
lijslich ist,, wasserfrei krystallisirt rind bri 11 50 schmilzt. Der 
G e h d t  an Alkaloi'den iiberhaupt ist bei der weisacii Qtiebracho- 
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riirdc durchschnittlich 0.8 pet,. , steigt bei jiingereli Rinden auf 
1.4 iind fiillt bei iilteren auf 0.3 pCt. In der ro then  Que- 
brachoriiide (Losoptenj,qium Lorentzzi, Quebracho colorado), welche 
hauptsiirhlich einen rothen Gerbstoff, den H e s  s e als catec.hinart.igen 
Kiirper aiizusprecheii genoigt ist, wiihrend A ra  t a  denaelben als Q u e -  
b r a  clr o g r r b s i i  u r e  bezeichnet hat. I ~ O ~ I I I ~ I I  spurellmeis zwei Alka- 
loi'de vor. von deneii das eiiie durcli Khodiciikaliurii fSllbar ist nnd init 
vcqduiiritcAr Scliwefelsiimc I3lauf~rbniig giebt , das zweite , etwas be- 
stiindigcre, kein fdlbares Rliodanat liefert und mit Aminoniak nieder- 
geschlageli weisse, aniorplic Flocken bildet, dit. in den gebrluchlirhrii 
Liisungsmitteln, ausser in Wasser: leicht lijslich siiid , stark banisch 
reagirc.n, iriteiisir bitter sc.hmcc.kcn in  concentrirter SalpetersRme init 
bIutrother7 bald heller werdender Tzarbe, in Schwefelslure mit gelb- 
liclier, auf Zusatz voti vtwas Molytidiiiislore erst violctt, dam1 blau, 
a ~ i f  Zrisatz yon k'aliiinil~iclironiat~ violett werdrnder Farbc sich lijst 
urid rnit. L-eberchloraiiure beini Erwiirnien brauiirothe Fiirlmiig piebt. 
I)ic!ses eweite Alkaloid, Loxop t e r y p i n  genannt, schmilzt bei Sl'), 
zeraetzt sieh in hiiherer 'I'emperatur und scheint die Zusanimensetznng 
CZtj l-IsiS2 0 2  ZLI besiteen. Scliliesslich wird aut' die nahe Velwaridt- 
scllaft der verschietlenrn (~uebrachoalkaltri'de hinsichtlicli ilirer Zu- 
saiiiiiir?iisetzung linter eiii;rirdt.r uiid auf die niir iini 1-12 0 ditkrirende 
Zusarriiiieiisetzuri~ des J-Ivpo(liiebr;icliiIis, Czl H26 5 2  0 und tles Payt- 

Ueber aconitsaure Salze VOJI E. C4 u i n o c h r  t (Compt. rend. 94, 
455). Es wird eine Anzshl aconitsaurcr Stilze bcschriebeii, die durch 
i~nfl i isen der bereclineten Menge Base in der SIure dargestrllt wrordm 
siud. Das primhrc K a l i  u ~ r i s a l z .  Cc 115  I < O 6 :  bildet mikroekopisclie 
wassert'reie Prismen? die Lei 17" in 9 Theilen Wasser sich liken mid 
1)c.i 1 1  0" sich zii zerset.zen brginneri. I)as secundiire Salz. CS €1, Ks 0 6  

+ H Z O ,  bildet. kleine l'risnieii, l G t  sich hei 1 6 0  i n  2.65 Theilen b'asser, 
wild bei 130" wasserfki und zersetzt sich hei 1500. Das tertiare 
8:11z. CG €I:{ K:, 0 6  + dET2 0, bildet seitlengliiiizende Xadrln. ist zer- 
Hic~sslich verliert Lei 100" 1 €12 0 das zweite bei 1 9 0 0  mid zersrttzt 
sich bei 200". 1)as tertiiire S a t  r i II m s a lz ,  CG TI:! S a 3  0 6  + 132 0, 
wird bci 1000iind im Vacuum wasscifrei, das L i  tlii  ~ ~ n i ~ a l z ,  C6IIsI,i3OS 
+ 2 Hn 0 , bildet lcicht ul)ersiittigtt. Lijsiingeii, vcrlirrt bei 145" die 
eine EIllfte seines Krystallwasscrs. die aiidere b r i  1 SO" wid zcrsetzt 
sich oberhalb 200". Das srcundarc C a l c i u m s a l z ,  C G H ~ C R O ~  + H?O, 
ist amorph, lusserst leicht l6slich. vcrlicrt bci 100" I/? € 1 2 0 .  a i r d  
bci 1300 massrrfrei und zersc>tzt sich bei 145O. Das trrtiire C a l c i u i n -  
s a l z ,  (Cs 133 0 6 ) ~  C,a:j + 3112 0, hintrrbleibt, wenn es i r i  der Kilt(> be- 
witr t  ist,  beim Vcrdunsten seiner Liisnrig d s  Ieicht 13slic.hes Gunriui. 
Heirn I<ochen seirier Lijsung scheidct es sich in schiefm Prismni ah, 
die bei 210" 21120 verlieren, das dritte noch nicht bei 3100. Sie 

aniiiis. Gdl 1.12qN7.3 0, hiiigewiesen. 1'iiiiit.r. 
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sind sehr wen@ in Wasser liislich, gehen aber in Beruhrung damit 
allmahlich unter Uebergang in den amorphen Zustand in Losung. 
Das tertiiire s t r o n t i u m s a l z ,  (c6 I& 0 6 ) ~  Sr3 + 3 HzO, gleicht dern 
Calciumsalz, wird bei 2200 wasserfrei? zersetzt sich bei 2800 und 
sclieidet sich beirn Kochen seiner wiisserigen Losung (es Iiist sich bei 
160 in 16OTheilen H20) ab. Das primlire B a r y u m s a l z ,  (C&&)2Ra, 
is t  ein wasserfreies Krystallpulver, bei 170 in 21 Theilen Wasser liislich 
und bei 1300 zersetzbar. Das tertiiire Baryumsalz, (C6 Hs O& Ha3 
+ 3 H z 0 ,  wird durch doppelte Umsetzung als gelatiniiser, fast unliis- 
licher Niederschlag erhalten. Es verliert 1 H2 0 bei 1000, das zweite 
bei 1800? das dritte bei 2000 und zersetzt sich bei 2800. Das tertigre 
M a g n e s i u m s a l z ,  (CsH306)2 Mg3 + 3 H2 0, bildet Krystalle, die bei 
1800 wasserfrei werden und bei 17O in 26 Theilen Wasser sich losen. 
]>as K o b a l t s a l z ,  (c6 H3 0 6 ) 2  c03 + 3 Hz 0, ist ein rosafarbenes 
Pnlver, in 29 Theileii Wasser liislich, das bei 2000 tief violett, bei 2150 
wasserfrei und iiitensiv blau wird und bai 2200 sich zersetzt. Die 
Liisung von Nckelhydrat in  Aconitsaure liefert beirn Kochen einen 
blassgriinen Niederschlag, 0 6  H4 Ni 0 6  + '/2 Ha 0, der bei 1900 wasser- 
frei wird und bei 2250 sich zersetzt. Durch anhaltendes Rocheii geht 
d e r  Niederschlag fiber in das tiefer grun geGrbte Salz, (CgHsOs)zNi3 
+ 6 Hz 0, welches erst bei 2200 wasserfrei wird und bei 2300 sich 

zersetzt. Das C a d m i u m s a l z ,  (c6 HaOsbCds + 6 H z O ,  in gleicher 
Weise dargestellt, liist sich bei 170 in 906.5 Theileii Wasser, wird bei 
1500wasserfrei und zersetzt sich bei lXOO.  Das Z i n k s a l z ,  (C&@)2Z113 
+ 3 H2 0, durch anhaltendes Erhitzen seiner Liisung auf I10 - 1300 
dargestellt, verliert sein Krystallwasser bei 1250 and zersetzt sich 

Ueber dae Monobrompyridin von L. D a n e s i  (Atti d .  Accad. 
d. Lincei VT, 142). Die Eigenscliaften des von A. W. H o f m a n n  
(dime Rerichte XlI ,  988) dargestellten Monobrompyridins wurden ge- 
nauer festgestellt und es wird die Absicht ausgesprochen noch andere 
Halogenderivate, sowie Kitroderivate des Pyridins darzustcllen. Das 
Monobrompyridin , welches durch Bromiriing des salzsauren Pyridins 
bei 2000 erhalten wird,  erwies eirh identisch rnit dem von D e n n -  
s t e  d t durch Einwitkung von I3romoform auf Pyrrol gewoiinenen. Es 
siedet bei 169-1700, liist sich schwer in Wasser, leicht in Salzsaure. 

Ueber die Einwirkung von organischen Halogenverbindungen 
auf PyrroUcalium von C i a m i c i a n  und D e i i n s t e d t  (Atti d .  Accad. 
d. Lincei VI, 115 und Gazz. chim. XII, S4). Clilorkohlensiiureiither in 
iitherischer Losung zersetzt Pyrrolkaliurn unter Hildung von Chlorkalium 
rind ))Tetrolurethamcc Cr & N . C 0 . 0 115, welches eine farblose, 
schwere, unter 770 mrn Druck bei 180" siedende Flfissigkeit darstellt. 

oherhalb 1500. I'inner. 

>lyli its.  

Berirhtc d. D. chem. (;eaellschaft. Jalirp. XV. Gi! 
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I3ei 110" mit Amnroniak digerirt liefert es bei 1G7O schmelzenden T e  t r o  I -  

Ueber Pfeffermiinzcamphor (Menthol) und einige seiner 
Derivate von R. W. Atk i i i son  und I-I. Y o s h i d a  (Chem. SOC. 1882, 
49-56). Aris Menthol v o m  Schmelzpunkt 42.2 und Siedepunkt. 212O 
(corr.) wurde nach N o r i y a  (diese Berichte SIV. 1110) durch Oxydatiori 
nlittelst Richromatrrrischung Iwi 1350 ,M e n t h o n ,  Clo Hi8 0, dargestellt. 
Daesrlbesiedet ljei 206.30 (corr.). bcsitzt das specifische Drehungsrerrniigen 
[ I L ] ~  = + 21.160. bei 00 die Dichte 0.9126, bei 1 0 0  0.9048. bei 100" 
().8.35,5 und die IMolekiilarrefrnktioii 75.3. - M en t h e 11, Clo HIS : wurde 
ebenfalls genauer untersucht. Es siedet hei 167.40 (corr.), lwsitzt die 
specifische DreEung [a]j  = + 13.25"; bei 0" das Volunigewiclit 0.8226, 
bei 100 0.8145, bei (ion 0.776 1 und die ~olekolarrefrakt.ioti 71.045. - 
10 Theilc Jodwasserstoffshre von 1.7 specifischem Gewiclit mit 6 Theilen 
>letitliol an1 Riickflusskuhler 3 Tage lang erhitzt lieferte ein Oel, 
welclres nicht unzersetzt destillirlmr war und mit Xatronlauge einen, 
cymolartig riechenden Kohlenwasserstoff gab, der, wcil er sich bei 
dcr Destillation polynierisirte durch Stehenlnssen iiber Katriuin ge- 
reinigt werden musste. Die Zusummensetzung desselbcn ist Clo 1116 

oder CJO 1.118, seine specifisclie Drchung [a]j = + 5 . 2 0 ;  seiii specifisches. 
Gewicht bei 00 0.8254: bei 100 0.8178, bei 600 0.7943, die Molekular- 

Ueber Maltose von 1 4 2 .  M eissl  (Journ. pr .  Chenb. [2], 25, 114). 
I)as specifische Drehungsvermiigen der Maltose (Priiparat ron S oxh  1 e t) 
wird rnit steigeiider Concentration und Tetnperatur kleiner und lisvt 
sich fur das Natriumlicht durch die Formel [.ID = 140.375 - 0.01837P 
- 0.095 T ausdriicken , wwin P die Gewichtsprocente wasserfreier 
Maltose und T die Temperatur bedeutet. Diese Formel gilt genou 
geriommen nur fur Liisungen von 5-35 pCt. und bei Tempemtoren 
zwischen 15 und 35". Ninimt. man aber an, dass die Aenderiing dor 
specifischeii Drehung in demselben Verhiiltniss fortschreitet , so findet 
man das specifische Drehungsvermiigen der wasserfreien reinen hlaltose 
A D  = 136.90 bei 17.5". Das Drehungsvermijgen frisch bereiteter 
Maltoseliisungen ist 15 bis 20° geringer; nach 10 - 13 Stnnden wild 
es constant; durch Erhitzen sofort. Die Concentration einer Maltose- 
liisnng, d. i. die Gramme wasserfreier Maltose in 100 ccm Lijsung, 
ergeben sich bis auf f 0.05 g genau durch Multiplication der unter 
Anwendung einer 200 mm langen Riihre im Wild'schen Apparat bei 
17.5" abgelesenen Drehungsgrade mit 0.36'2. S u n d w i k  (diese Be- 
richte XIV, 2694 urid Za'tschr. Phys. Chem. 5 ,  427) hat die Drehung 
der Maltose fiir Natriumlicht = 150.040 gefunden. Er hat aber den 

a .  100 Fehler gemacht, dass er in die Gleichung [a]= = fir c die 
1 . c  

Gewichtsprocente einsetzte, anstatt. die Grarnme fester Substarlz ill 

h:irIistoff, P y r r o l c a r b a m i d ,  C 4 H s . K .  CO .NH:,. Mylit is .  

refraktion bei 180 = 73.28. Nyl ios .  
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100 ccrn Losung. Rechriet niari seine Angaben urn, so fand er  [aID 
schwankend zwischen 130.3 und 148.0. Die Maltose setzt der In- 
version unter dern Einfluss verdiirinter Sauren einen etwa fiinf Ma1 
starkeren Widerstand entgegen , als Itohrzucker. Sic geht vollstiindig 
in Dextrose uber bei dreistundigem Erhitzen rnit dreiprocentiger 
Schwefelsaure. Fijr 100 g krystallwasserhaltiger Sfaltose wurden zwar 
nie mehr als 98.6 g Dextrose erhalten; allein dies riihrt, wie durch 
einen Controlversuch dargethan wurde, daher, dass eiri Theil der 
Dextrose beim Kochen zerst.iirt wird. - Chlor wirkt scliwacher auf 
Maltose, als auf Dextrose ond Saccharose. Die dabei entstebende 
Saure ist weder rnit C*luconslure, noch rnit Glycolsaure identisch. 
Kalk- und Barytsalz krystallisiren schwer oder gar nicht; die Kalk- 

Beobachtungen uber Styrax von E. M y l i u s  (Phann. Central- 
halle 1882, 79 - 81). Wird der in kochendem Benzin und Petroleuin- 
iither liisliche Tlieil des Styrax in Mengen von je  5 g mit gleichern 
Gewichte Schwefelsaure angeriihrt , nach einigeri Minuten mit Wasser 
ausgekocht und das entstandene Harz rnit Aether behandelt, so hinter- 
bleibt. eine wcisse Krystallniasse, welche durch Lijsen in wenig 
Chloroform und Fallen rnit Aethrr gereinigt werden kanri. Der  in 
zarten Krystallflittern erscheinende Kiirper ist sehr schwer lijslich in 
Aether, Alkohol, Henzol und Renzin, leichter in heissern Toluol oder 
Arnylalkohol, sehr leicht in Chloroform , schrnilzt. bei etwa gleicher 
Temperatur wie Bloi und verfliichtigt sich bei noch hoherer fast unzersetzt. 
Unter den1 Mikroskope erscheint er in auffallend gestreckter beider- 
seits eweispitziger, an die Feldspathzwillinge erinnernder Form. In  
Xatronlauge lost e r  sich nicht; aber farblos urid unzersetzt in con- 
centrirter kalter Schwefelsiiure. I n  warmer Schwefelsiiure liist er 
sich mit. gelbrother Farbe. Die aus letzterer Lijsung durch Wasser 
niedergeschlagenc! Substanz krystallisirt nicht rnehr. Der (schwefel- 
freie) KBrper ergab 77.9 c und 9.95 13; die Forrnel c26 €14" O:( ver- 
langt 75.0 C und 10.0 H. In  Chloroforrnliisniig rnit Rrorn behandelt 
giebt derselbe sauerstoffiirrnere Subst.itntioiis~~rod~~kte, die aus Alkohol 
und Aether in  Nadeln krystallisiren. Das schwerstl6sliche schmilzt 
bei 2600 und enthiilt 52.21 pCt. C, 6.45 pCt. H und 37.59-38 pCt. Rr, 
den Formeln H39 Br3 0 oder c26 H37 13r:j 0 entsprechend. Die 
Darstellung des beschriebenen, vom Verfasser S t y  r o g e n i n  geiiannten 
Korpers wird erschwert durch die Nothwendigkeit rnit sehr kleinen 
Mengen zu arbeiten , damit die durch die Reaktion hervorgerufene 
Erwiirmung nicht iiber die enge zuliissige Grenze hinaus gesteigert 
werde. Versuche das Styrogeiiin aus anderen bereits bekannten Be- 
standtheilen des Styrax in glatter Reaktion zu erhalten , blieben ohrie 

salzliisung wird durch Bleiessig nicht geflllt. Schotten. 

befriedigendes Resultat. Schertel. 

ti2* 
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Ueber Aetherunterechwefligs%uen von W. Sp r i  II  g und E in. 

L e g r o s  (RuZl. de 1’Acad. R.  de Belg. [ 1111, 2, 463-466). Nachdein 
friiher 11. R u n t , e  (dieee Rerichte VII, 646) durch Einwirkung von 
Aethylbrornid auf unterschwefligsaures Natriuni rind W. s p r i n g  (diese 
Berichte VII, 1 1  62) durch Hehandlung eines (femeiiges voii Mercaptan 
und schwefligsaurem Natrium niit Jodlthyliiiiterschwefligsaures Natriuni 
dargcstellt hatten, habrn Verfasser rersucht, auf erstereni Wege ituch 
andere ReprLsentariten diescr Reihe zu gewinneri. Durch Digeriren 
gleiclier Molekiile Jodmethyls nnd iinterschwefligsauren Natriums am 
Riickflnsskiihler, Abdampfen deu Reaktiorisproduktes ond Aufnehmen 
in heissem Alkohol erhalten sie ein racunmtrockenes Salz voii der %ti- 

sammensetzung 2 (CFIs SzO3 Na), H? 0, das M e t h  y I n  n t  e r s c h  w e f l i p -  
sai ire  N a t r i u m .  Es ist weniger bestgiidig als die Aethylverbindung, 
entspriclit ihr aber in seiiien iibrigen Eigenschafteii vollkomnien. - 
Es wurde auch, bisher jedoch vcrgeblich , versucht, propylirte wid 
butylirte Derivate darzustellen; die Verfasser behalten Rich weitere 
,Clittheiiungen tber dieseii Gegenstand vor. P. hleyer. 

Ueber die Einwirkung von Chlor auf tertiilren Butylalkohol 
von d ’ O t r e p p e  d e  R o u v e t t r :  (Bull. de I’Acad. R. de Be1,q. [III], 2, 
487-493). Durch Eiiileiten VOII Chlor in tertisren Hutylalkoliol (Tri- 
methylcarbinol) , znletzt linter gelindem Erwiirmen, hatte L o i d l  
(diese Berichte VIII, 101 7) Peritaclilorbutylen , Cd N:jCI:,, crhaltrn. 
Nach des Verfassers ilngabeii, der seine Cintersucliung ruiabliiingig von 
L o i  d l  ausgefuhrt hat. nnd am Schlnsse der Operation nicht c’rwhrmte, 
entstehen Rutanderivate, von denen er das Monochlorbutan, (CI?a)3 C C1, 
Dichlorbutan, Cd HR Cl2, und ‘l’richlorbutaii, Ci 117 Cls, nachgewiesen hat. 
Durch Hideiten vnn trockener salzsiiure iii tertilren Hutylalkohol 
erhielt er ebenfalls C4H9 C1, so dass die Reaktion zwischeri Trinit:thyl- 
carbiiiol und Chlor in hlgcnder Weise zu vc?rlaufen aclieiut: 
C j  Hs OH + Cl2 = C4 Ha C1 OH + H C1; und Co HH C1 OIf + €1 C1 
= ClHs CIS + Hz 0; die freie Salzsaure und der Alkohol lieferii daneben 
Cq H9 C1, so dass dieuea uiid c~E-18 Clz die primiireii Reaktionsprndrlkte 
vorstellen; die hiiher clilorirteri Rutaiie bilden sich erst bei fortgesetztrr 

Ueber die Einwirkung von Chlor auf organische Sulfon- 
verbindungen und Oxysulfiire yon W. S p r i n g  and C. W i n s s i n g e r  
(Hull. de 1’Acad. R. de Belg. [ 1111, 2 ,  466-486). Siehe diese Be- 
richte S V ,  445. 

Ueber das am dem Kohlenstoff des Gusseisens erhaltene 
Kohlehydrat voii (f. Zabudsky.  (Protok. d. J. d .  rws. phys.-chem. 
Geaellsch. 1882, (1) 3.) Bei der Zersetzung durch Kupferchlorid (oder 
durch ein (feiiiisch voii Cu S 0 4  init NaC1) eines nicht nianganhaltigen 
Grisseivcns , das weder Graphit, iioch Schwefel oder Phosphor, abcr 

Eiriwirlrung des Chlors in eineni sccundiiren Processe. 1’. Me! er. 
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4.104 pCt. chemisch gebundcnen Kohlenstoff' und 0.23 pCt. Kieselerde 
entliielt , schied sich der gebundeiie Kohlenstoff als eiue dunkelbraune 
Substanz aus, die sich wie I<ohlehydrat verhielt. Die Analyse der- 
selben ergab Resultate, die sicli durch die Formel ClzHs 0 3  ausdriicken 
lassen. Cngefahr dicselbe Zusaniniensetzung hatten die Riickstande, 
als die Zersetzung des Gusseisens durch Chlorsilber uiid auf elek- 
trischem Wege ausgefiihrt wurde. Das Kohlehydrat aus dem Guss- 
eisen l a s t  sich leicht nitriren und giebt Haloi'dderivate. Der Jod- 

Ueber die isomeren Korper von der Formel CaHloS01 von 
N. S t e m p n e w s k y .  (J.  d. russ. phys.-chem. Gesellsch. 1882, (1) 95.) 
Da durch die Arbeit von M a z u r o w s k a j a  (Joum. fCr prakt. Chem. 
187G, 13, 178) es xmeifelhaft gewordeii war, ob der von W e t h e r i l l  
(Ann. Chem. Pharm. 6 6 ,  11 7) erhaltene Kiirper wirklich der iieutrale 
S(.hffefelsgureiithylester sei, unternalim Verfasser die synthetische Dar- 
stellung sowolil dieses Kiirpcrs, als auch die des isomeren Aethylesters 
der Isathionsaure. Ziir Darstellung der letzteren wurde das ails 
Isathiorixaure mittels kohlensaureii Silbers in nadelfiirmigen, hiichst 
hygroskopischen Krystallen erhaltene isathionsaure Silber rnit einer 
aquivalenten Menge voii in Aether geliistem Jodathyl auf dem Wasser- 
bade eine Stunde laiig erwarnit wid das Reaktiorisprodukt rnit Alkohol 
ausgezogen. Nach Verdiinstung des Alkohols blieb eine syrtipartige 
Fliissigkeit zuriick, die als der Aethylester der Isathionsiiure angesehen 
werden muss, da sie beim Kochen mit Wasser in Alkohol und Isathion- 
satire zerfillt. Das Raryumsalz letzterer Saure, (C, H9 SO& Ba, 
scheidet beim Erwarmen rnit Salzsiiure keirie Spur ron schwefelsaurem 
Haryuni aus. Der  isomere Sch\vefelslnreltli3.lester wurde durch Er- 
wiirmen von schwefelsanrerri Silber mit eirier Itherischen LBsung \-on 
Jodathyl erhalten. Derselbe bleibt iiach den1 hbfiltriren der Aether- 
liisung, Verdunsten derselben, Schiittchi mit. Quecksilber zur Entfernung 
des Jods und eridlichern Austreiben des noch a.nhaftenden Jodiithyls unter 
der Luftpumpe, als eine iilige , nach Carripher riecliende Fliissigkeit 
vori brennendem Geschmack zuriick. Das specifische Gewicht des 
Esters ist 1.167. Zwischen 120- 160° destillirt er fast urizersetzt und 
erst bei '2000 beginnt die Zersetzung unter Ausscheidung von Kohle 
und schwefliger Siiure. Nur bei langerem Kocheri rnit Waaser zer- 
fiillt der Ester in Aethylschwefelsiiure , Schwefelsaure und Alkohol. 
Der vom V e r f a s  s e r dargestellte neutrale Schu.efelslureathylester ist 
also identisch niit dem von W e t , h e r i l l  aus Schwefelsaureanhydrid 
und Alkohol erhaltenm KBrper und nicht rnit der von M a z u r o w -  
s k a j  a aus Alkohol und Chlorsulfosaure erhalteneil Verbindung. Dass 
M a z u r o w s k a j a  es aber aucli nicht rnit dem Aethylester der Isathion- 
saure zu thun hatte, ist schon daraus zu ersehen, dass ihre Verbindung 
bei der Zersetzung niit Wasser Aethylschwefelsiiure giebt. Was fir 

verbindung entspricht die Formel CS" H29 JO15. Jaweiii. 
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eiiie Verbindung iiun eigentlich bei der Einwirkung von Chlorsulfo- 

Ueber die Bildung der Chinolinbesen bei der Destillation 
von Cinchonin mit Keli von Oe(:h s n e r  d e  C o n i n c  k (Compt. 
rend. 94, 87). h u s  den zwischen 205-230° siedenden I3aseii wurde 
T e tiva h y d r o c  h i  II o 1 i 1 1 ,  Cg H I 1  N . vom Siedepunkt 2 10-21 5 0  uiid 
Vnlumgewicht 1 .OG isolirt. 11:s ist iu Wasser unliislich , bildet leicht 
liisliche Salzc mid rcdricirt (foldsalze und Eisenchlorid. Durch Kry- 
stallisation der 1'latiiis:ilzn von der sehr kleiiien Fraktion 220-226" 
w i d e  ein schmelzbares Salz erh:tlten , welches bci der Analyse ituf 
L) i h y d r o cli i 11 n l i  n stirnmendc Zalilen gab; niiiglicherweise aber auch 
eiii C;eincwge von Tetrahydrochiriolin und Chinolin war. - Fraktioii 
226-23 1 ') enthiilt eine Hase von dcr Znsamrnensetzuiie dea Cliinolins, 
wrlche noch nicht viillig reiii erhiilteii worden ist. (Veigleichti jedoch 

Ueber das vom Cinchonin stammende Chinolin voii 0 c.ch s- 

n e r  d c  C o n i n c k  (BUZZ. SOC. chi~/ i .  37, 20$-209). IXe s t d i  salz- 
saiire Liisiing der Fraktion 226-23 1" wurcle durch inehriwiliges h i s -  
schiittcln init Acther von einer neiitr:tlcn, stark iircheiidcAii. h i  4.20" 
sirdenden Beimengnng brfreit: nunmehr roch die abgeschiedene, f a r b  
lose I3aw nicht rnelir unangeiiehm, verhiclt sich wie eiii rcincr Kiirpctr, 
fiirbte eicli aber selbst vor Licht und Luft gescliiitzt zienilicli schiiell. 
Ilas reiiie Chinolin riccht siiss und angciiehm, hat bcli O o  resp. 11.5" 
die Dichte 1.1055 resp. 1.0965. Es sicdet zwischrn ? 3 6 - 2 3 i o  
(cmrigirt) bci 7 7 5  mm Druck (vttrgleichc Grorg  F r i c , s c ,  diese Re- 
richte SIX, 2804). 1)rirc.h Gegenwart des neiitr:ilcn KBrpors wird der 
Siedepunkt iini  4 herahgedriickt. - Das Cliinolirichlorl~ydrat bildct 
kleinc . glanzlose. weisse Warzclirhn ; zerfliesst , entwickelt C,hinolin- 
geruch (wie die anderen Salze) iind schniilzt bei 93-94" zu oilier 
farbloscw Fliissigkeit. Es lost Rich sehr leicht in Alkohol, Chloroform, 
heisseni Wasser, Aether, Henzol. etwas weniger in kaltein Wasser und 

skire auf Acthylalkohol entsteht, bleibt unentscliiederi. Jaweiii. 

das folgeiide Referat.) > I : l i w .  

wcwig in  kaltern Aether und I3eirzol. I ~ i i b r i e l .  

Ueber die Einwirkung von Zinkmethyl auf Chloral von 
H. R i z z a  (Journ. d .  russ. phys.-che?n.  Cese lbch .  1x82, (1) 99). Da 
die Reaktion des Zinkmethyls anf Trichloracctylclilorid ganz analog 
derjenigen auf Acetylclilorid ist (diese Berichte  XIV,  206G), so war 
vorauszusetzen , dass eine ihnliche Analogie such in den1 Eiriwirkeii 
zinkorganischer Verbindungen auf Acetaldehyd (dime Berichte VIII, 
1683) und denijenigrn auf Trichloraldehyd bestehen wiirde. Die 
letzterc Reaktion nahm jedoch einen anderen Verlauf (diese Berichte  XV, 
358). Das durch allmiihliches Zugiesscn von vollkommen trockeneni 
Chloral zu Zinkmethyl erhaltene Reaktioiisprodukt erstarrt erst nach 
Monaten zu einer festen , braunen Masse mit Camphergeriich, aus der 



nach der Zersetzung mit Wasser ein schweres Oel urid eine wassrige 
LBsung erhalton wird. Rein1 Siittigen dieser Liisung uud der Wasch- 
wasser des Oeles schwamm eine farblose Schicht aaf, die nach dem 
Trocknen niit 13aryt und mehrmaliger Fraktionirung cine Siedetempe- 
ratur von 11 7-120" zeigte. Phosphorpcntachlorid fuhrte diese Fliissig- 
keit in das Chloriir CgH13C1 ii1)t.r. Bei der Oxydation derselben 
wurden nur Acetoii und Essigsaure erhalten. Die vollstiindige Iderititat 
mit dem Dimethylisopropylcarbinol wurde durch Ccbwfiihren derselben 
rnittelst des Jodiirs in das bei 73" siodende Tetramethylhthyleii, dessen 
Bromur bei 168 - 169O schmolz: bewiesen. Das endgiltige Hesultat 
drr wahrscheinlich in mehreren Phasen verlaufenden Reaktion , bei 
wc4cher also eine Uml:igt?ruiig stattfiiidet, lasst sich durch die Gleichung: 

c Cls C H  (C H 3 ) h  

C O H  (C:Ns)z ,  
2 I + ~ % I I ( C H : + ) ~  + 2H20 = 2 ; C O H  

+ 3ZnC12 + 2%n(HO)e + 2CH4. 

Propylabkiimmlinge und Zersetzungsprodukte des Acetessig- 
athers \-on R e w e r l y  s. 13or ton  ( h e r .  cheni. jounz. 3,  385-395). 
P r o p y  l a  c e  t e s  s i g e  s t e r wurde dargest,ellt, indem man 2 g Katrium 
in 270 g absolutem Alkohol geliist mit 152.7 g Acetessigather und all- 
rniihlich 206 g Propyljodid versetzte , die Mischung einige Stunden bis 
zum Eintritt. der Neutralitiit am Riickflusskiihler erliitzte, da.rnach den 
Alkohol verjagte und den Riickstand niit Wasser versetzte; dabci hob 
sich ein Oel (1 17 g)  an die Oberfliiche, welclies gewaschen und ge- 
trockiiet grijsstc~itheils zwischen 208 - 209" siedete und bei 0" die 
Dichte 0.98 1 aufwies. Die Substanz hat. die Forniel 

ausdrucken. .Jawein. 

C IT:, C 0 . CII (C, I&)C 0 0 Cp Hj. 
D i p r o p y l a c e t e s s i g e s t e r  liess sich in analoger Weise aus  27 g 

Katrium, 270 g Alkohol, 202.2 g Propylacetacet.at und 200 g Propyl- 
jodid gewinneii. Bus dem Rohprodukt (1 19 g )  wurde der Kiirper 
C Hs . C 0 . C (C3€I7)2 C 0 0 C? H, vom Siedepunkt 235 - 236" durch 
Fraktioniren abgeschieden; cr ist, wie der vorhergehende , eiri farb- 
loses, angenchm riechendes Fluidum, und zeigt bei 0" die Dichte 
0.9585. - Mit Alkali verseift zersetzen sich die beiden Aether, dem 
Acetessigiither analog, theils (A) in Mono- resp. Dipropylketon, Kohlen- 
siiure und Alkohol, theils (B) in  Essigsiinre, Mono- resp. Dipropyl- 
essigsaure und Alkohol; aus quantitatiren Versuchen berechuet sich 
fur die Hetrage der Spaltungen nacli A iind €3 folgende Tabelle: 
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- _ - -  - - - - -- - . _. - - 
?don o p r o p ? I  verb i 11 (1 ung 

niit Kalil8sung von 

10 pct. 20 pct .  

Ketone 11. Kohlen- 
k n e  . . . . 71.68 ' 55.16 

Organische Sahe . 25.73 44.41 

- _  - ___ 

D ipr  o p y 1 verb i  n d u n g 
mit I<alili,sung von 

10 pct. 20 pct. 

~ 

34.24 13.22 

5S.i8 S6.ti9 
I 

D i p r o p  y less igs i iure .  20 g nipropylacetcssigather werden mit 
201 ccm 1 riprocentiger. alkoholischer Kalilauge mehrere Stunden auf 
dern Wasserbad am Hiickflusskiihler digerirt, darnach init Wasser das 
entstandene Keton als Oslschicht abgeschieden und rracli deni Vcr- 
dampfen der niit Schwefelsliure neutralisirten, wiissrigen Schicht das  
Salz der organischen Siiure rnit absohitcm Alkohol ausgezogeii; es 
bildet eine zerlliessliche Masse. Daraus w i d e  drirch SQure die Di- 
propylessigslure . (CaII7)z,CH . COOH, als farblosea, schwach saures, 
weiiig wasserliisliclies: den hijheren Fettsiiuren iihnlich riechcndes Oel 
abgeschieden; es siedet bei 219.5" iurd zeigt bei 0" dic Dichte 0.9215. 
Das Baryumsalz ist leicht (Unterschied von d r r  bei 232" siedendeir 
isornereii Caprylsaure), das Silber-, Knpfcr- wid Hleisalz schwer liis- 
lich. Der A e t h y l l t h e r  (aus dem Silbersalz und Jodathyl) siedet 
bei 183'. - Die erwlhnte Oelschicht ist I ) i p r o p y l a c e t o n ,  (C:3Hi)CH 
. C O  . CHz, siedet bei I73  - 174" ond bildet rnit Natriunihydrosulfit 
anscheiiiend keiiie krystallinische Verbindung. - I k i  der Einwirkuiig 
von Natrinmamalgam auf Dipropylacetacet (das freiwerdende Alkali 
wurde von h i t .  zti Zeit abgestuiiipft.) entstand nicht Dipropyl-/3-osy- 
buttersiiure soiidern Dipropylacetou und Dipropylessigsiiure. 1)urch 
Einmirkung voii P h o s ~ ~ h o r p e i i t a c h l o r i d  (18 g niit Oxychlorid 
(15.8 g) geniischt) auf Digthy1 - $  -oxybuttersaures Natrium (33.1 g) 
wurde Dilthylessigsiiure (Silbersalz, Siedepurikt 190-1 92O) rind nicht, 
gegeii die Erwartung, a-Diathylisocrotoiis~~ire erhalten (vgl. S ch napp,  
diese Rerichte X, 1'353; XIII, 431). Ebenso bildet sich Diiithylessig- 
sanre (statt der erwarteteii TriBtIiylessigsaure), wenri I)ilthyl-+- oxy- 
buttrrsaures Xatriurn mit dern G facheii Gewicht, an rauchender Jod- 
wasserstoffsaure gernischt ;tuf 120- 125O erhitzt wird, desgleicheii meiiii 
man eiri Gemisch derselben Substanzen (1 : 5 )  oder eine Mischung des 
Natriumsalzes ( I  Theil) rnit rauchender Brornwassersto~sanre ( 3  Theile) 
einigr Stunden bei gewiihnlicher Ternperatur stehen liisst. 

Oxydation von Substitutionsprodukten der aromatischen 
Kohlenwasserstoffe. - XI. Verhalten des Nitro(nL)xylols gegen 
Oxydationsmittel von J. Rernsen und M. K u h a r a  (Amer. Chem. 
Journ. 3, 424-433). Dass dern durch Nitrirung des Metaxylols ent- 

G ~ , I , ~ ~ ~ I .  
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stehenden Nitroprodukt die Constitution NO? : CH3 : CH3 = 1 : 2 : 4 
zukommt (vgl. W r o b l e v s k y ,  diese Ben'chte IX,  498) und dass in 
letzterem bei der Oxydation init Kaliumbichromat und Schwefelsaure 
das in der p-Stellung zur Nitrogruppe befindliche Methyl in die Carb- 
oxylgruppe verwandelt wird , zeigen die folgenden Versuche der Ver- 
fasser. Kiiufliches Xylol (meta) wurde durch 30-40stiindiges Kochen 
mit verdiiiinter Salpetersaure von der Paraverbindung miiglichst be- 
freit, d a m  nitrirt und der unangegriffene Antheil (siehe unten) mit 
Wasserdampf abgeblasen. Die Oxydation des Nitrokorpers geschah 
am besten nach H e i l s t e i n  und K r e u s l e r  (Ann. C h a .  Phurm. 144, 
167). Die erhaltene Sitro(ni)toluylsaure, CSEIB. CHs . C O O H .  N02, 
erwies sich als durcliweg einlieitlich ; sie schmolz bei 2 140 (uncom.), 
ihr Kalksalz, (C, €16 N O& Ca + 2 Hz0, verliert das Krystltllwasser bei 
150'' und nimnit an feuchter Luft 1 Molckiil HzO wieder auf. - Die 
Xitrosiiure wurde durch Zinn und Salzsaure in die Amidosaure ver- 
wandelt, dann in moglichst wenig verdiinnter Salpetersaurr gelost und 
unter Iiiihlung durch eiiieu langsamen Stram salpetriger Saure ge- 
sattigt; etj fie1 in weiszen Krystallen die D i a z o v e r b i n d u n g  aus, 
welche m f  unglasirtem Porzellan getrocknet mit vie1 kochendem 
Wasser zerlegt wurde. Die mit Amnioniak versetzte Losung ward 
eingeengt, die SLurc ausgefiillt, in Wasser gelijst und durch Thier- 
kohle entfarbt. Die entstandene O xy-m- t 01 II y 1 sa u r  e ,  CBHB 0 3  

+ "12 H2 0, feine, seidenglanzende Nadcln, schmilzt bei 148.~5O-149.5~ 
(corr.), krystallwasserfrei bei 174O, und ihre Constitution wird, da  sie 
mit der o-Homo-p-oxybenzoesiiure identisch ist (vgl. Ti e m a n n  und 
S c h o t t e n .  dime Um'chte XI. 767, R e r n s e n  und I les ,  ibid, X88), ails- 
gedriickt durch : 0 €I : C 11s : C 0 O H = 1 : '2 : 4. Damit ist zugleich 
die Constitution des angewandten Nitroprodukts festgestellt. - Ans der 
Diazoverbindung und concentrirter Salzsaure resp. Bromwasserstoff- 
saure wurden noch die C h l o r t o l u y l s a u r e .  C ~ E I ~ C I O t  [d. h. GI:  CHs 
:CO2H= 1 : 2 : 4 ]  resp. die B r o m t o l u y l s i i u r e ,  CsHiHr03 [analog 
constituirt], berqitet; ers  t e r e  lost sich leicht in heissern hlkohol, nur 
wenig in kocheiidcm Wasser, bildet fast farblose. feine glanzende 
Xadeln, schmilzt bei 204" (corr.), sublinrirt leicht und ist identisch mit 
dem von V o l l r a t  h aus Chlorxylol erhaltenen KBrper (Juhresber. f. 
1866, 605) ; 1 e t z t e r e ist fast nicht loslich selbst in heissem Waaser, leicht 
in heissem Alkohol, schmilzt bei 208-209' (corr.) und wurde bereits 
von F i t t i g ,  A h r e n s  und M a t t h e i d e s  (Juhregber. f. 1867, 696) aus 
Bromxylol gewonnen. - Bei Zcrsetzung der Diazoverbindung mit 
Alkohol entstand eine bei 198" schmelzeede , noch zu untersuchende 
Saure. - Das bei der eingangs enviihnten Oxydation unverandert ge- 
bliebene Nitroxylol gab nun wiederholt oxydirt inliner neue Mengen 
derselben Nitrotoluylsaure, kann also als einheitliches Produkt gelten, 



was auch dxraus hervorging, dass es bis aiif Spureri in a - A c e t -  
x y l i d i d  voni Schnielzpunkt 127-  12W ( S H C O C H ~ : C I I 3 : C E l ~  
= 1 : 2 : 4 ;  vgl. W r o b l e v s k y ,  diese Berichte IX, 497; S c h n l i t z ,  
Ann. Chem. Pharm. 193, 177) rerwaiidelt werdem konnte. ~ ~ i , ~ i ~ i .  

Physiologische Chemie. 
Photometrie des Absorptionsspectrums der B l u t k o r p e r c h e n  

von E. <J e s  s e n  (Zeitsclrr. f. RioZogie XVII, 252) .  Die Hlutkiirpcrchen 
wurdeii intact erlialtenl indeni das Ulut iiiit einer Liisiuig von Zacker 
uiid Salz in Wassrr verdiinnt wurde. Die Uiiversehrtheit der Kiirper- 
clirn wurdc vor jcclerri Versiich durch die niikroskopische C'ntersnchung 
coiistatirt. Die Verdiirinuiifi war hri verscliiedenen Blotsorten ver- 
schicden : die in 'ralwllen aiigegcbeiic.n Werthe sind f i r  100 fache Ver- 
duniiung iimgerechnet. Verfasser ging roil eiiier Lijsriiig von 22.5  g 
Zucker und 1.7 g Salz in 500 ccni Wasser aus: welche dann nach He- 
durfniss weiter verdunnt wurde. Die Ulutkiirperchen iilterer Thiere 
erwiesen sich rc&teuter. Es ergab sich iiuii, dass die LichtstArken, 
im /Ibsorptioiisspc?ctruIIi der Kiirpt~chen im Grossen und Gaiizen den- 
selhen Gang zeigen, wie in der Hlutlosung; die A b s o r p t i o n  durch 
die I 3 l a t k i i r p e r c h e n  ist aber bedeiitend s t i i r k e r .  Die Differenzen 
dcr E:sst,iiictioriscoi;f~(~ienten i II  d e n  E i n z e l  r e  g i o n  e n tl e s  Sp e c- 
t r u m s  sind fur die 13lutliisiing riel grijsser, als f ~ r  die Hlutkiirperchen. 
Die daraus bercchrieten Differenzen der Exstinctionscoi:fficienten des 
Hlutkiirperchens t r o  Inas  sind sehr gering; d. h. die Lichtabsorption 
dcs Stronias ninimt im Allgemeinen wenig zu, und zwar in der Itich- 
twig von Rotli gegen Violett; im Verhiiltnisse zur Absorption der 
Liisung ist sie also am griisstcn in Roth und Orange und, abgesehen 
von den zwei Al)sorptioiisbRiiderii, :ini klcinsten in1 Rlau. I)ie durch 
Zusatz voii coiicentrirter Koc.hsalzliisnng ziim Blut geschrumpf'ten Rlut- 
kiirperchen absorbiren selir vie1 weiiiger Licht, als die intacten. Den 
Verlauf der Zerstiirung der RlotkOrperchen durch Wasser ersieht n im 
daraus, dass die Lichtabsorption der Mischungeii von 9/10 his i/lo Ulut- 
gehalt (mit Zuc,kerliisuiig auf das 200 fache verdunnt) allmiihlich ab- 
nimnit. bei 6/lo rapide fiillt und bei 5/lo sich der Lichtabsorption der 
Liisung genahert hat. Die Absorption ( h e r  durch Zusatz von Aetz- 
natron bereiteten Liisung ist griisser, als die eines durch blossctn 
Wassereusatz veranderten Hlutes. Mit zunehmender Schichtendicke 
nimint die Lichtabsorption der IHutkiirperchen naturlich zu; docli 
sinkt der fur die Scliichteneinheit herechnete 11:xstiiictioiiscokffi~ierit 
erheblich; weniger erheblich sinkt der Coiifficient mit zunehniendem 
Gelialt an Blutkiirperchen bei gleicher Schichtendicke. Sehotteii. 
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Zusammemetsung der Eiweisskorper der Ranfsamen und 
des krystallisirten Eiweisses aus Hanf- und Ricinussameh von 
H. R i t t h a u s e r i  (Journ. pr. Chem. [2], 26, 130). Das Eiweiss wurde 
aus den Pressruckstanden niit 10 pCt. Chlornatriumliisung extraliirt, 
die Liisung mit Wasser, ohne Einleiten von Kohlensaure, gefilllt, und 
nach dem Dr e c h s  el’sclien Verfahren (Journ. pr .  Chem. 28, 97) die 
Krystallisation bewerkutelligt. Die Analysen ergaben folgende auf 
aschefreie Substanz unigerechnete Werthe: 

Aus Hanfsamen Aus Ricinussamen 
gefiillt krpstallisirt krystallisirt 

c 50.94 5n.w 50.88 
H 6.85 6.92 6.98 
s 18.62 18.73 18.57 
s 0.85 0.82 0.77 
0 22.74 22.55 22.79 

Wie in dr r  Zusanitiit,ns(,tziiii~, so stinirnen die Kiirper aus Haiif- 
rind Ricinussainen such in der Krystallforni und im chemisclien 
Verhalten iiberein. Sie liiseii sich in Gljcrrin und werden durcli 
Wasser nicht gefallt; sie sind leicht lijslich in Wxsser von gewcihn- 
licher Temperatur, wenn die in verdiinnter Salzliisung abgeschiedenen 
Krystalle mit Wasser bis ziir Eritfernung der Salzliisung gewaschen 
werden. Schotten 

Ueber die Zusemmenseteung des krystrtllieirten Eiweisses 
aus Kiirbissamen \ o t i  H. R i t t h a u s e n  (Journ. pr .  Chem. 25, 137). 
Verfasser farid in von Herrn Grii b l  e r iibersandten Praparaten ale 
Durchschiiitt von 5 Analysen 51.78 pCt. Kohlenstoff und 7.22 pCt. 
Wasserstoff, w&hrend Grub1 e r  53.30 pCt. Kohlenstof und 7.28 pCt. 
Wasserstoff gefunden hat. Vrrfasser verbrelint gcwiihxilich die Sub- 
stanzeri ini Porzellanschiffchen, mit ausgegliihtem Tridciumphosphat  
oder Kupferoxyd oder Bleichroniat gernischt , niit vorgelegteni ge- 
kcirntem Kupferoxyd und Kupferdrahtnetz und leitete zuin Schluss 
Luft oder Sauerstoff durch das noch gluhende Rohr. Die hicr ange- 
fiihrten 5 Verbrennuugen sind nicht ini Schiffchen , sondern nach 
Mischen der Substanz rnit Bleichromat niittelst eines Drahtes ausge- 
fiihrt worden. Zuni Schluss ist aber ebenfalls Luft oder Sauerstoff 
durch das Rohr geleitet worden. Schotten. 

Zur Kenntniss der Cholesterine von E. S c h u l z e  ond J. R a r -  
b i e r i  (Journ. pr .  Chem. [2] 25, 159). Die Samen und Cotyledonen 
der Keimlinge von L up ine i i  enthalten ein Cholesteriii, welches in 
seinen Eigenschaften nur so wenig von den] gewiihnlichen Cholesterin, 
dem Paracholesterin und dem Phytosterin differirt, dass es von den 
Autoren nicht niit Sicherheit als von ihiien verschieden betrachtet wer- 
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den kann, eine Auffassring, die natiirlich auch die Annahme in sich 
schliesst dass die an den genannten Varietiiten beobachteten Unter- 
schiede nur durcli fremde Heimengnngen bedingt sind. Das Cholesterin 
ails deii Lupinensamen gleicht dem gewiihnlichen in der Krystallform, 
es enthiilt Krystallwasser, welches es bei 100O abgiebt und es @bt 
dieselberi Reaktionen mit Chloroform und Schwefelsiiure wie mit 
Eiucnchlorid. Dagegen schmilzt es bei 136-1 37 O, die specifische 
Drehung betriigt ( a )  D = - 36.4 die Benzoylverbindung krystalli- 
sirt aiiders urid m a r  in diiniirri Blattchen, welche unter dem Mikro- 
skop ah  rechtwinklige Tlfelcheii, meist doppelt so lang als breit, er- 
karnit werdcm. Sicher verschieden v o ~ i  deii geiiannten Cholesterinen 
ist aber das aus der Wurzel urid dern liypocotylen Glied der Keim- 
liiige gewonnene C a u l o s  t e r i n .  Dasselbe schrriilzt erst bei 1.58-159O; 
die Dreliung betrAgt (u)D = - 49.6. Die Reaktion mit Chloroform 
und Schwefelslore ist dieselbe. I3eide von den Autoren bescliriebene 
Cholesterine waren diirch lieberfiiliren in die 1)enzoylverbindriiigcn nnd 
hiiutiges Unikrystallisiren gereinigt worden. Die r e lat iv  e n  Gehalte 
der verschiedenen Pflanzentheile an Cholesterin betrugen in zwei ver- 
schiedenen Ernten, A und B: 

a €3 
Ungekeinite Samen . . . . . . 0.153 0.135 pCt. 

Cotyledonen der glcicheii Sanilinge 0.392 0.39 1 ') 

Iieimlinge . . . . . . . . . 0.30ti 0.324 )) 

Uebrige Theile Y' 1 0.227 0.258 )) 

Aus diesen Bestimmungen folgt, dass die Cholesterine nicht ZII 

denjenigen Samenbestaiidtlieileri gehoren, welche wiihrend der bei Licht- 
abschluss stattfindeiiden Keimung verbraucht werden. Man sielit auch 
ails der 'I'abelle, dass die a b s o l u t e  Menge der Cholesterine gestiegen 
ist. da die Trockensubstariz der Keimlinge wiihrend der Keimung nrir 
wenig abnimmt. Es bestlitigt diese Erfahrung die von H o p p e -  
S e y l e r  in seinem Lelirburch ausgesprochene Annahme, dass das Clio- 
lesterin wahrscheinlich eines der bei den] allgemeinen Lebensprocese 
der Zellen resultireriden Spaltungsprodukte ist.. - I n  griinen, am Licht 
erwac.hsenen Lupineiipfliinzchen fanden sich nur Spuren von Cholesterin. 
Drr bei Beginn der Keimung vorhandene Vorrath wird also bei der 
im Licht erfolgenden Ent.wicklung fur irgend welche Stoff bildungen 
verbraucht. (Vergl. auch €1 e s s e unter Organische Chemie.) dchotten. 

Zur richtigen Wfirdigung der ,,Bemerkungen des H e m  
J. L. W. Thudiohum zu der Abhandlung: Ueber einige neue 
Qehirnetoffe von Eugen Parkue" ron E. D r e c h s e l  (Journ. pr. 
Chsm. [2] 25, 190). Verfasser weist die Remerkungen T h u d i c h u m ' s  
uber die unter seiner Leitiing ausget'iihrte Untersuchung des Herrn 



P a r c u s  zariick, indem er die von T h u d i c h u m  aus dessen analy- 
tischen Daten gezogenen Schliisse einer scharfen Kritik unterzieht. 

Ueber das Vorkommen von Allantoih und Asparagin in 
jungen Baumblattern von E. S c h u l z e  und J. B a r b i e r i  (Joun.  
2)'. Chern. ['2] 25, 145). Asparsgin ist schon von J .  n o r o d i n  ( B o t a -  
nische Zeitung 1878, 802) in den Blattknospen vieler Holzgewiichse 
aufgefunden worden. Verfasser haben es in den Knospen der Birke, 
der Rosskastanie und der Plattine nachgewiesen. Die Kastanien- 
knospen enthalten ansserdem Leucin, die Plataneriknospen All  a n  t o  in. 
Letzteres wurde durch die Analyse, seine Umsetzungsprodukte und die 
Krystallform zweifellos als solches erkanut. Vom Asparagin wurde 
es getrennt, indem die wassrige Lijsung beider mit Kupferoxydhydrilt 
versetzt wurde , wobei sich das schwer lijsliche Asparaginkupfer ab- 
schied. Die 
an abgetrenntcn und in Wasser cultivirten Zweigen entwickelten 
Sprossen enthielten 0.5 bis 1 pCt. der Trockensubstanz. Geringe 
Mengen Allantoi'n lassen sich durch Fiilleii mit salpetersaurem Queck- 
silberoxyd oder rnit Silbernitrat und Ammoniak irachweisen. sLhotten. 

Ueber Fleisch- und Fettproduktion in versohiedenem Alter 
und bei verschiedener E m m g  von W. H e n n e b e r g  (Zeitschr. 
f. Biologie XVII, 295-350). Die an IIamm e l n  ausgefiihrten Ver- 
suche bezweckten die Beantwortung der Frage, wie sich bei diesen 
Thieren j e  nach dem Aufzocht- und Msstverftrhrem das Verhaltniss 
zwischen Muskelfleisch und Fett gestaltet. Die Versiichsergebnisse 
sirid in einer Anzahl von Tsbellen niedergelegt, an welche sich cine 
Besprechung derselben schliesst , auf die aber an dieser Stelle nicht 

Einige Bedingungen der Pepsinwirkung, quantitativ etudirt 
von A. M a y e r  (Zeitschr. f. IlioZogie XVI, 351-360). Das Pepsin 
wurde dargestellt, indem die Schleinihaut porn Mdgen eines frisch ge- 
schlachteten Schweins mit Glycerin iibergossen wurde und nach mehr- 
wiichigem Stehen die filtrirte Liisung durch Alkohol gefallt wurde. 
Als Verdauungsohjekt dienten Eiweissstiickchen. Die Tiidtungsternpe- 
ratur des Pepsins wurde zwischen 55 und G O o  gefunden. Bis zu 55O 
steigen die Wirkungem des Pepsins mit der Temperatur. Als Opti- 
mum der Salzsluremenge ergab sich eine Saure von 2 p. Mille. Weniger 
gut als Salzsiiure wirken in folgender Reihenfolge: Salpeterslure, 
Oxalsaure, Schwefelsaure, Milchsiiure, Weinslure, Ameisensaure, Reni- 
steinsaure , Essigsaure. Keine Einwirkung zeigten Ruttersaure und 
SalicylsBure. Die Gegenwart von I3acterien schadigt (lie Wirkung des 

Enthillt der Kartoffeleucker gesundheitschtidliche Stoffe? 
von v. M e h r i n g  (Deutsche Vierteljahrsschnyt fiir $entl. G w n d h e i t s -  

Ychotteii 

Die Menge des Allantoi'ns in den Knospen ist gering. 

eingegangen werden kann. Schotten. 

Pepsins nicht. brhotten. 



p j e g e  XIV, Heft 2 ) .  Nach den Versuchen des Verfassers sind die 
unvergiihrbaren Restandtheile des Kartoffelziickers (I)ext,rine) nicht 
niir unschiidlicli , sondern sic besitzen sogar einen bedeutenden Nahr- 
werth. Es wurden Quant,itBten bis zu 1 k Kartoffelzucker in kurzer 
Zeit von Menschen und Thiwen ohlie Xachtheil genossen und mit dem 
gleichen Erfolg 3-4 g Dextrin Thieren subcutan injicirt. Das Uextrin 
war atis der vergohrenen Zuckerlijsung durch Alkohol extrnhirt und 
rnit hether  gefiillt worden. Es zeigte Drehung von 104" iind redii- 
cirte Kupferliisung z/s so stark wie Traubenzucker. - Dass andere 
Autoren wie S c h m i t z  (Inauguraldiss. KZn  1878) und N e s s l e r  
( Wochenbl. d. landw. Treereins in Baden 1880, No. 45)  zii dem entgegen- 
gesetzten Resultat kamen, wird dadurch zu erklaren gesucht. dass ersterer 
bei seinen Thierversucheii iibermassig grosse Dosen injic,irte und 
3 e s s 1 e r bei seinen Versuchen am Menschen die Giihrungsriickstande 
stets im abgedampften und wieder verdiinnten Zustand nnwandte. Im 
abgedampften Zustande genossen, kann der beste Weiii und das beste 
Bier ekelerregend wirken, indem hierbei die Extract ivstoffe einr Ver- 
Gnderung in ihrer Heschaffenheit erleiden. Svhotren. 

Analytische Chemie. 

Ueber Schwefelbestimmungen im Harn der Herbivoren von 
H. W e i s k e  (Za'tschr. f. Biologie XVJI, 273). Zur Bestimmung des 
Schwefels ist der Harn der PRanzenfresser, ebenso wie der der Fleisch- 
fresser und der Menschen, einzudampfen und der Itiickstand mit Kali 
und Salpeter zu schmelzen. Reini Eindampfeii ist ein Zusatz von Kali 
llicht nothweiidig. Im Harn eines rnit Hea wid Hohnen gefiitterten 
Hammels fanden sich beispielswrise folgende Schwefelmengen pro Tag: 

a) als schwefelsaure Salze . 1.108 g = 48.8 pCt. Schwefel, 
b) alsatherschwefelsaureSalze 0.906 )) = 40.0 )) )) 

c) durch Kochen mit Salzsiiure 
als Hz S austreibbar (als Rho- 
danverbindung) . . . 0.0496 )) = 2.1 )) )) 

d) nach E:ntfe~nung von a, b, c 
durch Schmelzen mit Kali und 
Salpeter nachweisbar . . 0 206 'I) = 9.1 )) )) 

._ 

2.269 g 100 pCt. Schwefel. 

Chemische Zusammenaetzung der Ammenmilch von C. K r a u c  h 
( A r c h .  Pharm. XX, 201). Es wurde an Beispielen festgestellt, dass 
die Smmenmilch keineswegs inimer im Stande ist, die Muttermilch zu 

Schotten 
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ersetzen , vielmehr zuweileii sehr hedeutende Abweichungen VOII der 

Vnterscheidungen der Leichenalkaloide von den Pflanzen- 
alkaloPden von H. H e c k u r t s  (Arch. Pharm. XX, 104--lC)6). Es 
wird hestitigt., was bereits durch S p i  c a (diese Berichte XV, 263) aus- 

Einwirkung von Aether und Alkohol aufTabak, sowie die 
Destillation der dadurch gewohnenen Extracte von J. S k a1 w e i t 
(Arch,. Pharm. XX, 113). Dc:r Verfasser theilt seine Methode der 
Tabaksanalyee niit (Ausziehen rnit srhwefelsaurehaltigem Alkohol u. s. w. 
siehe diese Berichte XIV, 1582 b), welche e r  insofern modificirt hat, als 
er die Erhitzung von Anfang a.n im Wasserstoffstrom vornimmt und 
nach erfolgt,er Destillation den Itiickstnnd durch ein rnit dem Destiliations- 
kolben vc-rbundenes Trichterrohr rnit 5 ccm Wasser anfeuchtet und auch 
dieses nocli iibert,reibt. Von der Trennbarkeit des Ammoniumsulfats 
rom schwefelsaurem Nikot,in durch absoluterl Alkohol hat er sich 
wiederholt iiberzeugt. Er bedient sich des letzteren daher, um aus 
dcm durch SchwefelsBure titrirten und eingedampften Dest.illat etwa 
vorhandenes Ammoniak abznscheiden. - Der  rnit Alkohol uiid Schwefel- 
siiure nac.h Vorschrift hergestellte Tabaksauszng enthllt iibrigeiis selbst 
fast. keine Schwefelsiure , sondern eine organische Saure im freien 

Zur Bestimmung des Kupfers im Fledermausguano von 
M. G i u n t i  (Gazz. chim. XI], 17-18). Der  Verfasser weist den ihm 
von Hrn. S c h i f f  (diese Berichte XIII, 204) und von Hrn. K a r w o w s k y  
(diese Ben'chte XIV, 1274) gemacliten Vorwurf zuriick, dass er Control- 
versuche nic.ht gemacht. habe. Aus dem Wortlaut seiner ersten Publi- 
kat.ion fiihrt. er den Nachweis, dass e r  diese keineswegs unterlassen habe. 
Auch neuerdings hat er in drei Mustern von sardinischem Fledermaus- 

Einige Versuche iiber Wirkung von organischer Substane 
auf Silbersalze von H. L e f f m a n m  (Anahpt 1882, 33). Am- 
maniakalische Silberl6sung wird zur Untersucliung des Trinkwassers 
aiif organische Substanz empfohlen. E s  scheint dem Verfasser un- 
bckannt: dass ein auf Anwendung alkalischer Silberliisung fur den ge- 
nwnnten Zweck begriindetes Verfahren bereits ausgearbeitct worden is t  

Gelatingallerte als Dialysator von It. C .  W o o d c o c k  (Chem. 
N6WS 45, 79). Ein Wiirfel aus Gelatine, etwa 11/4 Kubikzoll gross, 
in eine mit 0.00025 g Strychnin versetzte, aus Speisebrei erhaltene 
Losung - 2.5 L - gebracht, hatte nach 60 Stunden atis derselben 
eine zum Nachweise hinreichende Menge des Alkaloi'des aufgenommen. 
(Nach Abscheidung der Gelatine durch Eindampfen nuf dein Wasser- 

Zusammenset,zung der normalen E'rauenmilch zeigt. li>lius. 

einander gesetzt worden ist. Mylius. 

Ziistande. Hyliun. 

guano Kupfer angetroffen. Mylius. 

( F l e c k ,  Journ. p .  Chem. 4, 364). Mylius. 



bade uiid Behandeln des Riickstandes init Alkohol und Aether, wurde 
stets eine an organischen, colloidalen Stoffen so arme Lasung erhalten, 
dass es genijgte, den Abdarnpfriickstand ( h e r  aclitstiindigen Hehandlung 
mit einigen Tropfen concentrirter Schwefelsiiure bei 600 C. (1400 F.) 
zii uiitenverfen, urn die anliiingcnde organisclie Substanx zu zerst6ren.) 

Eine chemische Anomslie (Chem. News 45, 50). Bei der 
Elementaranalyse kaukasischen Petroleums erhielt S c h u  t z e n b e  r g e r  
hiiufig 101-101.5 pct .  Kohlenstoff mid Wasserstoff. Der  Ursache 
iiachgehtmd, will er beobachtet haheri, dass dieses Petrolenrn, ebenso 
wie Benzol und Anilin, durch Destillation fiber Natriuni oder Kupfcr 
die Eigenschaft gewinne. bei der Elementaranalyse rnelir als 100 pCt. 
zu geben; im Dunkeln behalte, durch Belichtung verliere es diese 
Fiihigkeit. F i r  diese im Lichte nicht ausharrende Eigenschaft jener 
Kiirper glaubt S c h ii t z e n b e r g e r  riirgend aiiderswo die Ilrsaclie 
finden zu kiinnen, als in der Unsicherheit der Grundlage unseres 
wissenschaftlichen Gebiiudes: er nimmt an, dass die Zusarnmensetzuiig 
\'on Kohlensiiure und Wasser riicht constant sei, oder dass das Atoiii- 
gewicht in engen Grenzeii schwanke uiid scheint also Willens zu sein, 
die beruhmte Controverse zwisclien B e r t h e l o t  uiid I ' roust  gegen- 
wgrtig, iiach den Arbeiteii vnn S t a s ,  wieder zu eriiffnen. 

Auf5dung vonGold und Pletin inGegenwart von Arsen, Zinn 
und Antimon von G i a c o m o  C a r n p a r i  (Annali di Chiinica LXSIV, 
1-8). %or quantitativen Trenniing dieser Metalle kocht der Verfasser 
die Sulfide niit conceiitrirter Salzsiiure und schmilzt nach L6sung von 
Zinii und Antirnon den getrocknet.en RUckst.aiid init Oyankaliurn, urn 
Arsen nachzuweisen und die Schmelze auf Platin und Gold zu unter- 

Aufandung von &inn in Gegenwert von Antimon von 
M. M. P a t t i s o n  M u i r  (Chem. News 46, 69). Die Sulfide werden 
mit concentrirt.er Salzsaure erwlrnit. und eiii Theil der LBsmig etwa 
10 Minuten niit Rupferspiihnen gekocht, wodurch das Zinnchlorid zu 
Chloriir redwirt w i d  und durch Quecksilberchlorid nachgewiesen 

Eine Heber6hre mit Filter eum Abheben von Aether u. s. w. 
von C. J. H. W a r d e n  (Chern. iVmS 45, 69). D e r  Apparat ist eine 
Spritzflasche rnit Heberiihre, welcht? an ihrem in die Fliissigkeit huelienden 

Ein Luftthermometer, construirt ron 0.. Ye t t  e r  ssnn, ausgefiihrt 
~ 0 1 1  F. M i i l l e r  (Journ. yr .  Chem. [2], 26, 102). Die Messung dep 
Luftvolumens geschieht bei dem I)eschriel~enen Instrumente nach 
R e g n a u l t ' s  Principe bei constantem Drucke. Da die Ausdehnuog 
d e r  eingeschlossenen Luft vorn iiusseren Luftdrucke unbeeinflnsst hteibt, 

Srhertel. 

setlellrl. 

suchen. Rrhwtel.  

werden kann. Srhertel. 

Elide ein Baumwollenfilter tragt. Srhertel. 
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so wird die sehr complicirte Forrnel R e g n a u l t s  zur Ternperatur- 
berechnung fine hijchst einfache. Das  Thermonieter, dessen Einzel- 
heitcn im Originale nachzusehen sind, urnfasst die Temperaturen bis 

Verf-en zum Manipuliren mit Schwefelwasserstoff von 
G. S. d e  Capar iema (Zeiischrifl anal. Chem. 20. 519). Der Verfasser 
bringt die rnit Schwefelwasserstoff zri fiillenden Losungen in eiiie 
Plasche, welche mit eiriem doppelt durchbohrten Stopfen verschlossen 
ist. Drirch die eirie Hohrung geht ein kniefhnig  gebogenes Rohrchen, 
das mit dem Schwefelwasserstoffapparat in Verbindung gebracht wird, 
durch die andere eine birnforrnig aufgeblasene Pipette, die bis auf den 
Boden des Gefiisses herabgedriickt werden kann. Unter haufigem 
t‘mschwenken des Geflsses wird das Gas i n  die Flasche geleitet, bis 
die Fliissigkeit in der Pipette auf constantem Niveau stehen bleibt. 
Um den Geruch vijllig zii vermeiden, kann man auf die Pipette eine 
niit in Bleizuckerlosung getrankten Papierschnitzeln gefiillte Rijhre 

Beitrage sup Weinanalyse von J. N e s s l e r  und M. B a r t h  
(Zeitschr. anal. C h a .  21, 43-63). 

1. U e b e r  E x t r a k t b e s t i m m u n g  irn W e i n .  Die Extrakt- 
bestimmungen werden im Allgemeinen nach zwei verschiedenen Prin- 
cipien ausgefiihrt, j e  nachdem man unter Extrakt nur die iiicht un- 
zersetzt fliichtigen Bestandtheile, oder den vori Wasser, Weingeist und 
den fliichtigen Sauren befreiten Wein versteht. Darnach trocknet man 
entweder 5-10 ccrn des Weines zunlchst irn Wasserbad, dann im 
h f t b a d  bei 1100 oder besser unter der Liiftpumpe bis zur Gewichts- 
constanz, oder man halt das Glycerin moglichst vollstandig im Extrakt, 
indem man Temperaturen iiber I000 vermeidet, oder dern Wein Zusiitze 
giebt, welche auch bei 110-1150 das Glycerin verhindern, sich zu 
verfliichtigen ( G r e t r ’  s Verfahren diese Berichte XIII, 1171). l)as 
erstere Verfahren scheint aus praktischen Griinden fur die Regutachtung 
eines Weines nicht empfehlenswwth. Ein darnach rrhaltenes glycerin- 
freies Extrakt gestattet keine Unterscheidung eines Naturweines von 
einem ebensolchen, der einen Glycerinziisatz erlialten hat, wie dieses 
beim Scheelesiren geschieht, oder eines niit Wasser und Weingeist oder 
Zuckemasser verdiinnten Weines ohne Glycerin , von einem in dieser 
Weise gcstreckten und nachtriiglich durch Glycerinzusatz vollmundig 
gemacht,en. G r e  t e ’ s  Extraktbestimrnung, die durch eine Reihe von 
Versuchen gepriift wurde, erfiillt zwar gut den wissenschaftlichen 
Zweck, in essigstich-freien Weinen einen miiglichst genauen Werth fur 
die absolute Sumrne aller vorhandenen Extraktivstoffe zu erhalten, 
wiirde sich aber in der Praxis ohne gleichzeitige Essigsaure- und 

3000 und gestattet die Messung von Grad. Schertel. 

aufsetzen. Will. 

Berlcbte d.  D. ehem. Gescllschaft. Jahrg. xv. 63 
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Glyceriiibestimrnung in vielen F d l e n  nicht bewahren. Nach ihr wird 
ein Wein, der einen Essigst.ich bekornmeri hat, erheblich extraktreicher 
gefunden, ausserdern unterscheidet sich das barythaltige Xxtrakt von 
10 ccrn eines mit Glycerin versetzten, gestreckten Weines durch nichts 
von dern eines Naturweines. Fiir die Glycerinbestirnmung diirften aus 
der Differenz der nach beiden angefiihrten Methoden erhalterien Zahlen, 
wenn gleichzeitig die fliichtige Saure bestimmt wird, brauchbare Resultate 
erhalten werden. - Die Verfasser verfahren bei Extraktbestirnrnungen 
in der A r t ,  dass 50 ccm des auf  dem Wasserbade bis zur Syrup- 
consistenz eingeengten Weines bei 1 OOo C. 3 Stunden getrocknet werden. 
ills Trockenapparat dient dabei cin Kupferbleclikasten niit doppelter 
Wandung. Verglcichende Versuche in einer Luft- und Leuchtgas- 
Atrnosphlre zeigen, dass der Luftzutritt dabei keinen Einfluss auf die 
Gewichtsmenge des Weinextrakts ausiiht. Nach dreistiindigern Trocknen 
zeigen sich bei zwei aufeirianderfolgenderi WBgungen nur noch solche 
Differenzen, wie sie durch die Fliichtigkeit des Glycerins bedingt sind. 
Enthl l t  ein Wein 1 pCt. Glyceriu, so verliert e r  wahrend des Ein- 
darnpfens und Trocknens durch die Fliichtigkeit desselhen etwa 0.1 4 pCt. 
Mit Abnahme des Glyceringehaltes verringert sich dieser Verliist. 
Wcine niit irgend erheblichern Glycerinzusatz gebm nach dieser Methode 
ein weic,hes, schmierig-klebrigrs Extrakt , wahrend das Extrakt der 
Naturwcine hart und rneist voluminijs blasig, oder bei starkern, durch 
Galirung erzieltern Alkoholgehalt liartteigig, plastisch ist. Bei fast 
allen vijllig normalen Weinen stirnrnt die Menge des auf diese Weise 
gefiindenen Extraktes mit der  nach der H a g e r '  schen Tabelle (Zeitschr. 
anal. Chem. 17, 502) aus deni spccifischeri Gewicht errnittelten uberein. 
Enthalt der Wein noch unvergohrencn Zucker oder abiiornie Mengen 
Glycerin, so wird die bcrechnete Ext.raktmenge hijher, resp niedriger 
sein, als die wirklich gefundene. Es empfiehlt sich deher, die riach 
dern H a g e  r'schen Verfahren berechnete Extraktmenge niit dcr nach 
obiger Mlethode bestimmten zu vergleirhen. Die Verfasser haben 
mtJhrere hundert Extraktbestininiongeri in den vcrschiederisteri, zweifellos 
ec.hten Weinen ausgefuhrt. Die fnlgenden Zahlenangaben geben irrimer 
die untersten Grenzen der erhaltenen Extraktwerthe, wobei l)enrerkt 
wird, dass die absolute Menge dcs in reineri Naturweinen enthaltenen 
Extrakt.es iniierhalb sehr weiter Grenzen schwankeri kann. Die in 
aosgegohrenen Katurweinen vorhandene Extraktmenge steht. in ge- 
wissem VerhLltniss zu der vorhandeiien Saure. Sic betrigt nach Abzug 
der freien SLure bei keinem der untersnchten echten Weine wenigrr, 
als 10 o/oo. Man wird aber einen hiihereri Gehalt, als 10°/00 abziiglich 
der Gesammtslure verlangen: 

1 )  bei Weinen, welclie noch vie1 urivergohrenen Zucker 
enthalten j 
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bei Weinen bestimmter Gegenden, welche erfahruiigsmbsig 
korperreiche Weine erzeugen ; 
bei Rothweinen. Hier ist die untere Grenze von saure- 
freiem Extrakt meist 12 O/OO. Doch kommt auch aus- 
nahmsweise 10 O/O,) als Minimum vor. 

Auch aschereiche Weine stehen in ihrem Extraktgehalt iiber der 
angegebenen Grenze. Weine von hohem Aschengehalt, die wenig 
Extrakt geben und deren Asche leirht schmelzbar ist., ohne beim 
Gliihen schwarz zu bleiben, bestehen erfahrungsgembs zum Theil aus 
Hefewein. - Das siiure- und zuckerfreie Extrakt kann sehr ver- 
echieden zusammengesetzt sein. Die durch Giihrung erzeugte Glycerin- 
menge kann zu 7-10 pCt. der erzeugten Alkoholmenge angenommen 
werden. Reife zuckerreiche Trauben geben vie1 Glycerin und wenig 
Pektinstoffe. Die Aschenbestandtheile betragen dnrchschnittlich etwa 
10 pCt. des Gesammtextraktes. Doch kann dieses Verhaltniss innerhalb 
weiter Grenzen schwanken. Die Gesammtmenge der Asche wurde 
nicht unter 1.4 o/oo gefunden. 

2. U e b e r  e i n e  M o d i f i k a t i o n  d e r  N e u b a u e r ’ s c h e n  P r i i f u n g  
v o n  W e i n e n  a u f  K a r t o f f e l z u c k e r  u n d  i i b e r  d a s  o p t i s c h e  V e r -  
h a l t e n  r e i n e r  u n d  g e z u c k e r t e r  W e i n e  (dime Ben’chte VIII, 
1285b, X, 827f. a, XI, 1833). Kartoffelzucker enthalt nach Versuchen 
der Verfaaser aucli in seinen besten Sorten 15-18 pCt. unverghhr- 
barer Stoffe von denen je 1 pCt. in 200 mm langer ltiihre 1.50 W i l d  
nach rechts dreht. Im Mittel entspricht also 1 0  W i l d  Drehung des 
vergohrenen Weines einem Zusatz von 4 k g  Ih-toffelzucker apf 1 hl 
Wein. Bei Gegenwart von noch unvergohrenem Zucker ware das 
Resultat in entsprechender Weise zu modificiren (1 pCt. Zucker dreht etwa 
1.250 W i l d  rechts). 10 W i l d  Drehung von unvergohrenem Kartoffel- 
zucker herriihrend, wiirde einem Gehalt von etwa 8OOg chemisch reinem 
Traubenzucker irn hl entsprechen. Schlechtere Sorten Kartoffelzucker 
enthalten aber aucli 26-33 pCt. solcher rechts drehender unvergaibr- 
barer Stoffe, welche F e h l i n g ’ s c h e  Liisung nicht rcduciren. - Das 
von N e u b a u e r beschriebene Verfahrcn , hei geringer Rechts- 
drehurig einen normalen von einein kartoffelziickerhaltigen Wein zu 
unterscheideii, kann in eineni Fnlle zii Irrthiiinern fuhren , wcnn der 
betreffende Wein erhebliche Mengen frsier Weinsiiiire enthalt. WLhrend 
die Aetherfallung bei diesem Verfahren in Wcgfall komrnen kann, da  
der Aether aus der w~sserig-alkoholiacheii Flussigkeit. krine auf das 
polarisirte Licht einen Einfluss aiisiibenden Substanzon hcrausnimmt, so ist 
es wesentlich, die Weinsiiure ganzlich abzuucheidcri, was leicht durch 
essigsaures Kali gescliehen kann. Darnach kiinnte das N e 11 b a u e  r’sclie 
Verfahreu in folgender Weise modificirt werdcn: 210 ccm Wein werden 
unter Zusatz von einigen Tropfen concentrirter Kaliumacetatlijsung 

G3’ 
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zum diinnen Syrup eingedampft, init 90 gradigem Alkohol iii bekannter 
Weise behandelt, die filtrirte Losung unter Zusatz rori etwas Wasser 
und Thierkohle auf etwa 15 ccni eingedampft , filtrirt , ausgewaschen, 
das Filtrat auf 30 ccm gebracht uiid polarisirt. Bci einer Drehurlg 
von mehr a13 0.60 W i l d  ist der Wcin sicher kartoffelzuckerhaltig. Will 
man die Priifung auf KartoRclzncker rnit der auf Weinsiiure verbinden, 
so riimriit man die Fiillung der Weinslure nach der Alkoholabscheidung 
vor, indein inan die alkoholisclie Losung eindampft, rnit Wasser auf- 
nimmt, mit phosphorslurefreier 'I'hierkohle entfarbt und darn Filtrat 
essigsauren Kalk susetzt, wodurch sich bei Gegenwart freier Wein- 
saure in kurzer Zeit ein Niederschlng von weinsaureni Kalk bildet. 
Dus Filtrat wird auf 30 ccm gebracht und polarisirt. Das Vor- 
handensein anvergohrenen Itohrzuckers wird durch eine auffallende 
Rechtsdrehung bei Polarisation des so erhaltenen Filtrats und arinahernd 
entsprechende Linksdrehring nach den1 Eindampfen rnit etwas Salzsaure 
erkannt. Vollstiindig vergohrener Rohrzucker IGst sich rnit optischen 
Mitteln nkht  mehr nachwcisen. Carsmelzusatz iibt keinen Hinfluss 
auf das optische Verhalten dcr Weine. 

3. U e b e r  C h l o r b e s t i m m u n g  u nd C h l o r g e h a l t  i n  W e i n e n .  
Die Bestimmung des Chlors im Wein ist zuweilen von Interesse, in- 
sofern der Mange1 an Aschehestaiidtheilen bei verliingerten Weinen 
lilufig zu decken versucht wird durch einen Zusat.z von Kochsalz oder 
Verwendung cines an Riickstand reichen Rrunnenwassers, das meist 
vie1 Chlorverbindungen enthalt. Weine mit abnormem Kochsalsgehalt 
geben eiiie Asche, die sich nicht so leiclit weiss brennt. Eine Chlor- 
bestinmurig der Asche giebt den Chlorgehalt des Weines stets zu 
niedrig. Am zweckniassigsteri wendet man eine Modifikation der V 01- 
hard 'schen Methode an: 40-50 ccm des entfarbten Weines werden 
mit Salpetcrsiiure ausgesauert, riiit iiberschiissiger titrirt.er Silberlosung 
versetzt und titrirte Rhodankaliumfiissigkeit zugesetzt., bis ein Tropfen 
in Eisenalaunliisung eine rothe Flrbung zeigt. Der  normale Gehalt 
der Weine an Chlor bleibt unter 0.005 pCt,. , meist. iiiiter 0.00'2 pCt. 

4. U e b e r  E r k e i i n u n g  f r e i e r  W e i n s l u r e  im Weill. Hierzu 
dierit am besten die obeii bei den1 N e i i b a u e  r'schen Verfahren erw&liiite 
Fiillung der Weinsaure nach Abscheidung des Weinsteiris rnit Alkohol, 
iii dein eiiigedarnpften und rnit Wasser wieder aufgenoninier~e~i Filtrat 
(bis zii '/I" Volumen dcs urspriinglichen Weines) mit etwa 11/2--2 ccm 
einer 20 proceritigen Liisung vori essigsaureni Kalk. Noch 0.0 1 pCt. 
freier Weinsaure gab in 2 Sturidcri deutliche Krystallchen vo11 wein- 
saurem Kalk. Die Meiige der Weinsiure iibersteigt riach den Resultatell 
der Verfasser nienials '/6 der vorhandenen nicht fliichtigen Qanre. 

5. U e h e r C i t  r o n  e n s Z u  r e b e s t i m m u n g  i m W e  in. Diese Siiure 
wird zuweilen iibermiissig gestrecktcn Weinen entweder hi Substanz 



oder , iim das Aussehen eines alteri Weines hervorzurufen, in Form 
von Tamarinden zugesetzt. Das zweckmlssigste Verfahren zum Nach- 
weis derselben ist folgendes: 100 ccm Weiii werden auf 7 ccm ein- 
gedampft, nach dem Erkalten init 80 procentigem Alkohol alles darin 
Unliisliche abgeschieden, nach eiiistiindigem Stehen filtrirt, der Alkohol 
verdampft, mit Wasser bis rtuf 20 ccin versetzt, mit etwas diinncr K d k -  
milch abgestumpft, (bei Rothwcineii giebt m;m etwas Thierkohle zu) 
uiid filtrirt. Das noch deutlich sailre Filtrat wird init Wasser auf das 
urspriingliche Volumeri des Weines gebracht und otwa 0.5- 1 ccm eirier 
kalt gesiittigten Lijsung von neutralem essigsaurem Blei linter Um- 
schiitteln zugesctzt. Der Nederschl,ag wird :tbfiltrirt, mit kaltem Wasser 
ausgewaschen und mit Schwefelwasserstoff zersctzt , das Filtrltt nach 
dem Verjagen des Schwcfc?lw:isserstoffs init Ralkmilch schwach alkalisch 
gernacht. (zur Abscheidung drr P1iospliorsLoi.e): :ins drrn Piltrat hiervon 
durch Arissuern mit EssigsRurc? die Weinsiiure entfernt. zur Entfernung 
der Ess igshre  eingedampft , init heissem Wassc~r ;infgeiiornmen und 
concentrirt . bis dcr citronensanre Knlk sic+ :tbsclieidet. Einmal aus- 
geschieden liist Rich dersell)c nicht mehr in heissem Wasser. Xach 
dieser Metliode wiirdrii norh 20  mg Citroneiisiinro in 100 c,cm Wein 
dentlich nachgewiescn. Die meisten Natiirwrino wwiescn sich frei von 
Citronensiiiire, einigc. enthitilten Spuren ( O . O O ~ - - O . O O ~  pC,t.). 

Beitrgge zur Chemie dee Trtbttks von R. K i s s l i n g  (Zeeitschr. 
anal. Chem. 21, 64). Nach eincr eirigehrnden 13esprechuiig der zur 
Hcstimmnng des Nicotins irn Talxik enipfohlenen Mcthoden giebt der 
Vcrfasser das vnn ilim angewandto Vcrfahren i u i d  die znr Priifung 
dvsselben durrligefiihrten Versuchc. Der aiisfiihrlichcn Reschreibong 
ist Folgerides zii cntnehmen: 20 g ‘ra1)akpulvc~r w d e n  mit 1 0  ccin eirier 
verdiinnt,en alkoholischen Natronliisung (ti g S:r O H  i n  40 ccrn Ha 0 
mit 60 ccm 95 procentigeni Weingeist versetzt) iiiiprRgiiirt u r i d  hierituf 
in einer Extraktioiisriihre (nach ‘I’ollcns) cstr:ihirt. Kacli zwei his 
drei Stnnden ist der ’rabak erscliiipft. Der Acther wird bchutssni nicht 
vollstlndig iibergetricbt:n, der Riickstand r i d  50 ccrn einer ver- 
diinnten Nat.ronlBsung (4 NaO IT: 1000 cciri Wasser) versttzt wid Linter 
Vorsichtsmaassregeln , drirch wclche ein Uebersprit zen der Pliissigkeit 
vermieden wird (siehe das Origiiial), der Drstillation irn nampfstrom 
unterworfen. Nur bci sehr iiic’otiiireichen T a b a k m  ist cs nijthig, mehr 
R I S  400 ccm abzudestillireii. Je 100 win werdeii gesoiidert anfgefaiigeii 
und mit 8c.hwefelslure u1itc.r Anw:iidiing voii Rosolsiiare als Indicator 
tit,rirt. - Zum Schluss ist cine Ileihe von Sicotiiibestirnimirigen niit- 
getheilt , welche zeigen , dass der Xicotingclialt vielcr ‘raliaksorten 
innerhalb sehr weiter Grenzen schwankt. so dass die vielfach in der 
Literatur sich findenden Zahlrnangahen iiber den Sicotingelialt einer 
hestimmten Tabaksorte werthlos sitid. Der Sicotiiigehalt variirt nicht 
nur nach dcn versehiedenen Ernten. auch in drrnsclben Jahrgange, in  

w i l l .  



derselben Packung finden sich erheblichc Unterschiede. Im Allgemeirien 
sind die trnckenen, diinnen Tabaksbl6t.ter nicotinarai, die dicken, saft- 

Ueber dss Verhslten des chromawen Bleies bei Ver- 
brennungen und zu Ssuerstoff voii El. Ri t t . hansen  (Joum. pr. 
Chem. 25, 141). Verfasser hiilt. es fiir unerllsslich, hei Anwendung 
yon I<leichrornat grgen Ende der V~~rbrennning Luft oder Saurrstoff 
dorch das noch gliihende Rohr zu leitcn, da ohnc diese Maassregel 
der Kohlenstoff selbst durch schmelzendrs I3leicliromat niclit vollst&ndig 
verbraunt wiirde. Verfiisser fand fiir 0.25 g Substanz ein 1)cficit von 
0.36 pCt I<olilenstof'f; welches sich in dem Rleichromat durch spgteres 
Ueberlritcw vnn Qauerstoff als KohltwsBure nachweiscn liess. 

reicheri nicotinreich. IVill. 

Srliotlrri. 

Ueher arsenhaltiges basisches Wismuthnitrst \-on It. 11. C h i t-  
t e n d e n  und S. W. L a m b e r t  (Amer. c h a . j o u m .  3, 396-402). I k i  
der gerichtlichen Untersuchung finer Leiche waren in den King(?- 
wvctidcn 2.38 Grain, in  dem Muskel- und Knochengewrbe 2.84 Grain 
arseniger Slure  gleichnibssig vertheilt, in1 Magen uiid Milz Wismuth, 
5.38 Grain basischen Wisniuthnitrats (HiN 0 4  + 112 0) mtsprecheiid 
gefunden worden. Um den Eiiiwantl dcr Vrrtheidiguiig: das Arsenik 
riihre voin Wismuth her, welches die verstorbene Person reichlich als 
Arznei genossen , zu priif'eii ! stellten die Verfasser folgende Versuche 
an: 1. Nachdem constatirt, dms die Bestimmung des Arsens riach der 
Methnde von Ch i t t . enden  und D o n a l d s o ~ i  (diese Rm'chte XIV, 373) 
durch Gcgeiiwart von Wisniuth niclit gestiirt wird (angcwandt 0.00303, 
0.00303. 0.00277 g Arsenik; gefunden a) ohiie %usat,z VOII Wismuth: 
O.OO:WO, 0.0029, 0.00225; b) nach Zusatz von Wismuth: 0.0029, 0.0028, 
0.0021 g Arsenik) wurden 14 v e r s c h i e d e n e  Must.er W i s m u t h  ge- 
priift: nur e i n e  e r w i e s  s i c h  arsenfrei, die sndercn 13 eiithiehn von 
0.00440 bis zu 0.05847 pCt. Amen, und zwar im Mittel (auf arsenige 
Sbure umgereclinet): 0.01302 pCt. 2. Um festzustellen, ob beirn fnrtge- 
setztcn Genuss arsenhaltigen Wisniuthsnbnitrats das Arseii sich irn Thier- 
kilrpcr anhiiuft oder immer wieder abgeschieden wird, fiitterte man eiiien 
Hund 5 Wochen lang niit Xahrung, welchcr steigende Portionen arsenigen 
Wismut.hsubnitrats zugesetzt.wurdrn: letzteres waraus eiiiem 0.01226pCt. 
arseniger Siiure enthaltendenwismuth bcreitet. Dcr EIurid erhielt tiglich 
3 Doseri und zwar jede zu 0.0648 g, schliesslich zu 6.48 g; letztere wur- 
den die 3 letzten Wnchen hindurch verabreicht. Im Ganzen waren 
539 g Subnitrat d. h. 0.06608 g arseniger Saure verfiittert. 24 Stunden 
nach der letzten nosis ward der Elund getiidtet. Es fanden sich im 
Magen 0.00036 g, in den grossen Eingeweiden 0.0006, in den kleinen 
0.0002 g Arsen; in Leber, Milz, Gehirn, Ulut dcutlich wahrnehmbaro, 
aber unwtigbare Mengen, in Xieren, EIerz, Lungen und Muskel (Schen- 
kel) ausserst minimale Spuren Arsen. 111 Magen und Eingeweiden 
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betrachtliche Meiigen, in Blut und Leber nur Spuren von Wismuth. 
Hieraus ist zu schliessen , dass der griisste Theil des verabreichten 
Arsens nicht resorbirt. war;  denn selbst angenommen, dass Abschei- 
dung und Resorption sich ins Gleichgewicht geset,zt, hatten die Nieren 
namhafte Mengen Arsenik enthalten miissen (vcrgleiche J o h n s  o n und 
C h i t t e i i d e i i  diese Zlel-ichte XIV, 853). - Die Nichtaufnalime des Ar- 
seniks ist im vorliegenden Fall durch seine Verbindungsform bedingt : 
als arsenige Skure sollte ea sich in Wasscr liisen; dementgegen gab 
eirie Probe arsenhaltigen Wismuthnitrats (HIIS einem der erwahnten 
Wismuthmuster bereitet) an die 70fache Menge heissen Wassers keine 
Spur Arsen , dagegtm an verdiinnte Schwefelsaure die Gesammtmenge 
ab. - hiis den Vcmuchen ist zu schliessen, dass die untersuchteii Wis- 
rriut.lisubnitratproben bei einem wlgbaren Gehalt an Arseiiik selbiges 

Quentitrttive Scheidung des Hrtrzes von Fetten von T h o m a s  
S. G l a d d i n g  ( h e r .  chem. journ. 3, 416-419). Die vom Verfasscr 
vorgeschlagene Metliode griindet si’ch aaf die Liislichkeit des harz- 
sauren. und die L?iiliislichkeit des fettsauren Silbers in nether. Er 
verfiihrt wie folgt: Etwa 0.5 g des harzhaltigen Fettes werden in 
einer klttinen F,lasche mit 20 ccm 9 5  pCt. Alkohols bis zur Liisung 
geschiittelt , niit eiriem Tropfen Phenolphtalei’n und tropfenweis 
mit alkoholischer Kaliliisung versetzt. bis zum Eintritt der Alkalitat 
(tiefrothe Farbung) : nach Zugabe einiger weiterer Tropfen Alkali 
wird die Flasche 10 Minuten auf dem Wasserbade bis zur Siede- 
tetnperatur des Alkohols erhitzt, uni die letzt,en Spuren des Fettes 
zu verseifen. Der  erkaltete hihalt des lose verkorkten Flaschchens 
wird in einem Messcylinder (100 ccm) durch Zusatz von Aether auf 
100 ccm verdunnt wid eiiien Augenblick durchgeschuttelt. Dann wird 
etma 1 g chemiscli reineri n e u t r  a 1 e 1 1 ,  staubfeiri gcpulverten Silber- 
nitrats zugegeben und nun 10-15 Minuten lang stark geschuttelt, bis 
sich der flockige Niederschlag von stearin- rind iilsaurem Silber zu- 
sammengeballt und abgesetzt hat (den1 Chlorsilber Shnlich); von der 
obrnauf stehenden Fliissigkeit 1Ssst mail 50 ccm (wenn nicht klar 
diirch ein kleines Filter) in einen zweiten Messcylinder laufen, und 
iiberzeugt sich durch Zusatz voii etwas Silbernitratpulver, dass alle 
Fettsauren ausgefdlt sind, d. h. dass eine flockige Fallung nicht mehr 
hervogerufen wird. Jetzt fugt mail 20 ccni einer Mischung von Salz- 
s&ure und Wasser (1 : 2) hiiizu, schiittelt kriiftig, liisst das Chlorsilber 
sich absetzen, hebt eiiieri aliquoten Theil der iiberstehenden Fliissig- 
keit ab und ISsst ihn iii eiiier Platiiischale auf dem Wasserbade ver- 
dunsten : der hiiiterbleibende Ruckstand wird gewogen : er besteht aus 
dem Harz mit einer Beimengung von Oelsaure, und zwar sind, wie 
Versuche ergaben, fur jede 1 0  ccm Aether, die zum L4usschiitteln der 
salzsaaren Fliissigkeit in Verwendung kameii; 0.00235 g vom Gesammt- 

riicht in leicht reuorbirbarer Form enthalten. Gnbriel. 
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gewicht der in nether  geliisten Substltnz als Oeldure  in Abzug zu 
bringell. Priifung von reineri odcr rriit I-Iarz versetzten Pettssuren 
aus Seife oder Leinsameniil gab befriedigende Resultate. 

Abscheidung und indireate Bestimmung von Kali und Natron 
in Pflanzenaschen, Diingemitteh etc. vou C l i f f o r d  R , i c h a r d s o n  
(AnLer. Chem. Joum. 3, 422-434). Stir weiin reirle Chloride des Iia- 
h m s  und N'atriiirns vorliegeii , liefert die indirekte Analylse brauch- 
bare Resultate. Verfasser rerfiihrt deshalb ft)lgendermxtsser~: die Asche 
wird init Salpetersaare mehrnials cingedanipft . dann fiilirt 1lia11 die 
wtstandenen Nitrate dolch %us:ltz einiger Grxmm Oxalsiinrc nnd 
1-2 maliges Eindampfcn auf den1 Wasserbade in Oxalatc: fiber, u11tl 

vcrwa.ndelt diese durch sclrwacliev Gliilien iii Carbonate. Heini I,iisc:n 
niit Wasser und Ii'iltrirtw durch eiri kleilies Filter bleibell Calcium- 
carboiiat, -sirlfat uiid -1)liosphat sowie Jlagriesitini als Carboriat gr 
the& zuriicli. das Viltrst wird niit cinem geringcn Uebersclluss von 
Barytliisnng aufgekoclit und. iini die Magnesia viillig abziwhrideu. ztlr 
Trockniss gebracht: den Ruckstand laugt rnan niehrninls rriit je 5 ccm 
Wasaer aus. giesst durch ein Filter von 7 cm I)urrh1riesser, fiigt reiiies 
Ammonc;irboriat Zuni Filtrat. danipft ziir Trockniss. nirnnit mit Wasser 
auf mid filtrirt durch ein k1eint.s Filter in cine gewogtme Platinschale. 
Nach Ziiratz voii Salzsiiure, Eindampfen, scliwachrotheni Gliiheri. 1,iis;en 
in Wasser. Filtratioii voii ciiicni koliligen Riicksitand. Eindampfen des 
Filtrates uiid Erliitzeri aiif 130" bleiben die reinen Chloride viillig 

Ein neuer Apprtret zur Bestimmung der Schmebpunkte v o ~ i  
C .  F. C r o s s  wid E. J. B r v a n  (C'iiem. SOC. 1884, I 1  1 - 113). Ein 
dG111ic:s etwa 20 nirn langes ui i t l  10rnm breitcs Eiseiihlcv.li iht .  mit eiiieni 
Ausschilitt(? zur Aufiiahme der TliermoIrietcrkrigel wid c.iiier 1.5 nim 
tiefell, 2 ~ n ~ n  im Dnrchmesser haltendeii Vertiefting aasgestattet. Eine 
diiIlme Glasriihre. ili dereli uiiteres kogelfiirniig aofgeblaseiies Eride ein 
feher :illj.gepl~ittcter und L- fiirniig gebogener Platindraht eingeschmolzen 
ist, dielit als Schwimmer. In die Vortiefurig des Hleclies wird c k e  
kleine Menge &r 211 nntersncl~rndc?n Substain cingeschmolzen, uiid niit 
deni ringetauchteri Platiridmht des Schwinimers erslarren gelansen. 
Nun wird das 'rherlllorneter in die OefYnung gebracht und das Game 
in eill klt.illes Becherglas niit Quecksilber gescnkt und larigsarn er- 
,.,kitmt. Sobald der Schmelzpunkt erreicht iat. sleigt der freigrwordcne 
Schwimnier in die Hiihe. 

Volwetrische Bestimmung von Antimon neben zinn vori 
E. F. H e r r o u n  (Chetn. A'ews 45, 101). Die 1Cigerisch:ift des Aiitinion- 
pentachlorids durch Jodwasserstoff unter Freiwerden vori Jod zu  Anti- 
niolitrictilorid reducirt, zti wrrderi , wird als Grundla.ge der Metliodc 
erripfohlerl; Relege werden jedoch nicht, rnitgetheilt. 

(;ahriel. 

weiss und geeignet zur Chlorbestirnniung zririick. C. iibrie I. 

SchcrtcI. 

Srhertrl. 




