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R e f e r  ate.  

Allgemeine, physikalische und anorganische Chemie. 

Chemische Symmetrie, oder der Einfluss der Atomanordnung 
suf die physikelischen Eigenschaften ron Th. C a r i i e l l e y  (Philos. 
Mug. 1382, 112 und 180). 

Ueber des Vorkommen der Borstiure in bemerkenawerther 
Menge in den Sahseen der Jetztzeit und in den natiirliohen 
Salinen von D i r u l a f a i t  (Ann. C h a .  Phys. XXV, 145-167). 

Ueber die Coemcienten der Contraction und Expension 
durch Warme fiir Jodsilber, Kupferjodiir und fiir Mischungen 
dieser Jodide voii G. F. R o d w e l l .  Mitgetheilt von Professor 
A. W. W i l l i a m s o n  (Royal SOC. XXXllI, 143). (Auszug.) Diese 
Arbcit bildet die Fortsetziing frulirrer Untersuchungen iiber die nnomale 
Ausdehiiung gewisser Jodide i n  dcr WLrme. (Siehe Royul Soc. XXV, 303 
uiid diese Herichte XV, 524). Die untersochten Mischurrgen, welcht~ auf 
1 Molekiil Kiipferjodiir 1 ,  2 .  3 ,  4 ,  12 Molckiile Jodsilbcr enthielten, 
besitzen theils drei, thcila ewei Puiikte gleicher Dichte bci vcrschicJdeiieii 
Temperaturen. WRhrtrid aber hei den Chlorobl.onijodiden dea Silbers 
und den Silberbleijodidcn die Contractioii durch Erwiirmung etwa 
1 8 O  C. niedriger rintritt als beini Silbr.rjodid. wird durch Kupferjodiir 
die Temperntur. hei wclcher Contraction beginnt . selir 1)etr~ichtlicli 

Ueber den Schmehpunkt von E d  111. J .  hl i 11 5 (Ro?jal SOC. XXSIII, 
203-206). Auszug ails einer der Royal society \ orgclegten hbhand- 
lung , worin eiri Apparat ziir Schn~elzpunktbestin~miiii~ beschrieben 
wird, dessen Renutzung die Fehler ansschliesst . welche Lei der gewiihn- 
liclien Methode durcli Fliis~igkeitsstriimii~igen hervorgeriifrn werden. 
Die bei der neuen Methode vorkoninienden l'ehler sollcri nur 0.0 15O 
betragen. In der T h a t  werdeii 33 Sclinielepunkte auch \)is ziir dritteri 
1)ecimale mitgetheilt , z. H. fur Trinitropheiiol 11 1.U82". Wie diest. 
Genanigkeit rrzielt wird. ist iiicht ersichtlich. da nach der bcigrgrbcnrn 
Zeichnung augenscheinlich (.in gewiihnliches Quecksilbertherinometer 

Eignet sich nicht ziini h a z u g .  

erhiiht. hcliertrl 
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zur Beobachtung dient. Ails der Zusammeiistellung von 3 (oder eigent- 
lich nur 2, denn schon beim dritten stimmt es nicht recht) Schmelz- 
punkten mit dem Molekulargewicht der betreffenden Substanz wird 
das ))Gesetzc( abgeleitet, dass fiir gewisse Gruppen orgariischer Sub- 
stanzeli Constanten existiren , welche, mit dem Molekulargewicht 
multiplicirt, den Schmelepunkt geben. Verschwiegen wird aber nicht, 
dass dies ))Gesetzcc auf isomere Substanzen keine Anwendung findet. 

Ueber die Elektrolyse des destillirten Wassers von 
D. T o i n m a s i  (Compt. rend. 94, 948). Verfasser hat die Thatsache, 
dass sdbs t  verhiiltiiissmbssig echwache elelitrische Strijrne durch reines 
Wasser liindurchzugehen und dassclhe zu zersetzen vermiigen, dadurch 
zu erweisen gesucht, dass er den Strom von 2 Daniel l ’schen Bechern 
in Wasser leitete und als positive Elektrode ciiieii Silberdraht benutzte. 
Nach 18 Stunden bringt alsdann Salzslure in dem Wasser eine deut- 
liche Triibuiig ron Chlorsilber hcrvor, die nur ron gelostem Silber- 
oxyd herriilireii kanri. Bei Anwelldung von G I3 un s en’schen Ele- 
menten beobnchtet nian auf dcm Boden des Gefssses theilweis redu- 
cirtes Silberoxyd. Wird statt des Silbcrdrahtes ein Kupferdraht benutzt, 
so befindet sich inch 18 Stunden auf dem Boden des Cefisses eine 
Schicht von reducirteni Kupfer und ebenso hat reducirtes Kupfer sich 
auf dern als negative Elektrode I)eniitztcn P1:iiindraht abgesetzt. Diese 
Erscheinung karin nur dnher riihreri, dass sich Kupferoxydhydrat voraus 

Ueber die Zusammensetzung des Kohlens%urehydrats von 
S. W r o b l e w s k i  (Compt. rend. 94, 954). Wie bereits friiher (S. i 2 6 )  
mitgetheilt, rereinigt sich die Kohleiisiiure hei bestimmtern Druck mit 
Wasser zii eiiiern Ilydrnt. Verfasser hat jetzt die Zusamrnensetzung 
dieses Hydrats aus dcr Menge der mit einer bestimmten Quantitiit 
Wasser sich vcrbindenderi Kohlcnsiiure in eineni diirch Zeichnung 
wranschaulichten Appnrnt ermittelt und bei O0 ulid 1 G L4tmosphlren 

Ueber Schwefelwasserstoffhydrat von de F o r c r a  nd (Compt. 
rend. 94, 967). Verfasser hat mit IIilfe des App:irates vnn C a i l l e t e t  
die Tension des von W o h l e r  (Ann. 3 3 ,  125; 8 5 ,  376) kennen ge- 
lehrten krystallisirten Schwefelwasserstotfhydrats fiir verschiedene 
Temperaturen untersucht nnrl fnlgende Werthe gefundcn: 

Mylius. 

gebildet hat. Pinner. 

Druck zu C 0 2  + 8 H-2 0 gefiinden. I’iiner. 

Tension 
I Temperatur 5.8 htmosph. + 0 9  1.1 Atmosph. 1 17.5O 

+ 2.00 1.4 )) 1 19.8” 7.1 )) 

Temperatur Tension 

5 0  1.7 )) 1 23 .00  9.2 )) 

90 2.5 )) ~ 250 11 Y, 

14.50 4.25 )) I 

11.80 3.5 1 28.50 16 )) 

Derirhte d. D. chem. Gesellscbaft. Jahrg.XIV. 77 
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Rei 29-300 zersetzt sich das Hydrat unter jedem Druck, so dass 
es bei dieser Temperatin eirie Art  kritischen Zersetzungspunktes be- 
sitzt. Die Zusammensetzuiig des Flydrats scheint Ha S + 15HzO 
zii sein. Piliner. 

Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf die Salzlosungen 
des Nickels und der Metalle derselben Gruppe von 13ai lbigJiy 
(C‘ompt. rend. 94, 961). Um die Aiiwendbarkeit der Methode zur 
Trenriurig des Zinks von den Metallen derselben Gruppe durch Schwefel- 
wasserstoff bei Gegenwart freier Essigsaure nochmals zti priiferi , hat  
Verfasser unter Fcststellung sammtliclier zu beriicksichtigender Ver- 
hiiltnisse, wie Temperatur, Verdurinung der Liisung, Mengenrerhiiltniss 
der Essigsaure zum Salze , gewogeiie Mengcn V O J ~  Nickelacetat (durcli 
Zusatz der berechnetcn Menge hmmoniurnacetat zu Sickelsulfat dar- 
gestellt.) nach Zi1sat.z vori Essigsiiure niit Scliwefelwasserstoff bci 00 
gesgttigt und in zugeschmolze~iern Kolben bei gewiihnlicher Teitiperatur 
stehen lassen. Bei Anwendung von 140 g H20, 1.256 g Xickelacetat 
und 17.03 g C2H402 entstand iii der mit H2S gesgttigtcn Fliissigkeit 
schon nach einer Stunde Triibung und nach 24 Stuiiden hattc sich 
samnitliches Nickel als krystallinisches Schwefelriickel abgeschiedeii. 
I n  verdiiiinterer Liisung (auf 1 4 0  g € 1 2 0  0.2284 Sickelacetat und 
9.29 g CZ H d  0 2 )  begantien erst nach mehreren ‘ragen einzelne Krystall- 
partikcl sich abzusetzen und langsam sich zu vergriissern. Maii muss 
daher bei der Treiinung des %inks rom Kickel iiicht ~iiir auf das 
Verhaltriiss der Metige freicr Essigsiiiire zur Fliissigkeit, sondern auch 
ziim Nickelsalz Riicksicht nch~neii und um so mehr frcie Saure an- 
wendeli, jc  niehr Sickel vorhanderi ist. I’iniim. 

Ueber Ammoniumsulfhydrat und Ammoniumcyanid \-on 
I s a m b e r t  (Compt. rend. 94: 958). A m  seirieri fruheren Cnter- 
suchnngen iiber die Tension des Animoniumsnlfhydrats bei Gegenwart 
eines Ueberschnsses cairies seiner beiden gasfiirmigen Componenten 
leitet, Hr. l s a n i b c r t  das Ckesetz ab, dass das Ammoniak umd der 
Schwet’elwasserst.ofl’ in dem Gemciige denselberi Druck aosiiberi, mBgen 
sic frei oder verbonden sein, dass dcmnach der Druck eines jeden 
im iimgekehrt.en Verhffltniss zum Drnck dcs arideren steht. FTr. I s  a m  - 
b e r t  hat feriier jetzt die Tension vorn Ammoniumcyanid bei Ueher- 
schuss eines der beiden Rcstandtlieile fiir verschiedene Temperaturen 
bestimrnt iind gefundcii, dass die Tension des Cyanids bei Gegenwart 
iiberschussiger RlausHurc dieselbe ist wie die der Blausaure allein, 
so dass das von E n g e l  und M o i t e s s i e r  aufgestellte Gesetz, dessen 
Geltiing Verfasser friiher (diese Berichte XIV , 2678) angegrilferi hat, 
dadurch eine Bestiitigung ZLI fiiiden scheint. Allein Verfasscr hat  
durch Analyse n:ichgewiesen , dass das Gas alsdanri nicht lediglich 
ails Ulausaure besteht, sondcrn dass in demselben die f?ir die betreffendc 
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Temperatur berechnete Menge Cyanammonium (dissociirt,) enthalten 
sei, dass daher die Tension der Blausaure bei Gegenwart von Cyan- 

Untereuchungen iiber Ozon von Abbi: M a i l f e r t  (Compt. 
rend. 94, 860). Verfasser hat die Einwirkung von Ozon auf eine 
Anzahl von Metallverbindungen studirt. Quecksilberoxydulnitrat wird 
schnell rollstandig oxydirt und es entsteht neben geliistem Queck- 
silberoxydnitrat basisches Oxydnitrat als gelber Niederschlag. In  der- 
selben Weise wird Quecksilberoxydubulfat oxydirt. Quecksilberchlorur 
wird langsam in Quecksilberchlorid und rothbraunes Oxychlorid ver- 
wandelt , ebenso wird das Bromur umgeiindert , wiihrend das Jodiir 
nur ausserst langsam angegriffen wird. - Silbernitrat und -sulfat liefern 
schwarzes Superoxyd, welches in der Flussigkeit sich wieder zersetzt 
und das ursprungliche Salz giebt. Silberchlorid urid -cyanid werden 
nur wenig und dann unter Hildung vom Superoxyd vorn Ozon ange- 
griffen. - Palladiumchloriir urid -nitrat werden hi Palladiumdioxyd 
verwandelt, bei Gegenwart von Kalilaugc entsteht Kaliumpalladat. 
- Cobalt- und Nickelsalze werden langsam von Ozon tiligegriffen, 
dagegen werden die Oxydule selbst leicht in Peroxyde verwandelt. 
- Rasische Rleisalze, ebenso das Acetiit Formiat,, Carlwnat, Sulfat, 
Chlorid , h’itrat, Oxalat und Phosphat werdeil in  braones Superoxyd 
verwandelt. - Manganoxydulsalze liefern einen braunen Niederschlag, 
eine violette Losung oder cine braune, rothe oder gelbliche Liisung. 
Der braune Xiederschlag, welcher stets sehr schnell entsteht, \venn 
die Salze nicht in sehr grosser Verdiinnung angewendet werden, ist 
meist Mangansuperoxyd, kann aber auch eine andere Zusammensetzung 
haben, so Mnz03, M n 2 0 5  u. s. w.; die violette Liisung enthiiat natiir- 
lich Permanganat, die brxune 11. s. w. Liisung. welche nur bei sehr 
verdiinnten Losungen eritsteht , eersetzt sich allmiihlicli unter Hildring 
von Uebermangansaure und hbscheidung eiries brauneii Niederschlags, 
der die Zusammensetzung xMns08 oder Mnr 011 besitzen sol1 (vergl. 
iibrigens beziiglich der Einwirkong yon Ozon auf Maiiganoxydulliisungeli 
die Untersuchung von Maquenne  diese Herichte S V ,  1076). - Aus 
Chromoxydsalzen entsteht Chromshre , aus Wisrnuthoxytl Wismuth- 
siiure, aus Eisenoxyd bei Gegenwart von Iiali Eisensiiure. 

ammonium sich vermindere. Pinner. 

Pinner. 

Reduktion des Bromsilbers durch dae Licht von D. T o m r n a s i  
(Bull. SOC. chim. 87, 29 1-293). Frisch gefiilltes, feuchtes Brornsilber 
(30 g) wnrde mit Wasser (4 L) ubergossen, 3 Monate laiig (hugmt- 
Oktober) dem Sonncnlicht ausgesetzt und dabei fiir Lest.iindige Erlleuerllrig 
der Oberflache des Rrornids sowie fur zeitweiligen Ersatz des Wassers 
Sorge getragen. Das braiin gewordene Silberbroniid hatto nach dieser 
Zeit einen Verlurt voii 2.3 pCt. Brom editten (Mittel aus 5 Be- 
sthmumgen, welche 40.13-40.49 pCt. Brom ergabeii, wiihrend zlgJ3r 

77 * 
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Der kritischc Puiikt liegt Lei 105". - Dcr verfliissigte Kiirpor 
ist farblos, lcicht beweglich, stark lichtbrecheiid. 1 3 4  pliit.zlicher Druck- 
vc:rminderung vcrwandelt, er sich in klcinc feste, iiur kurzc Zcit be- 
stiindige Plocken. Bei langsamem Driicknachlasa gcrlth die .Fliissigkeit 
in ITolge der Ternperatur- und L)ichtigkeitsiiiideruiig~ii in httl'tige Be- 
wegung $ die in Folge des starkcn 1,iclitbrechungsvcrriiiigeiis ein glln- 
zendes Schauspiel gewiihrt. L);is fliissige Iiohletiosysulfid lijst Scbwefel; 
es rnischt sich mit Alkoliol nnd Aethor, niclit rnit Wasscr oder 
Glycerin. (:nbriel. 

Sulfocarbonate des Magnesium8 und Natriums von ,J. 1 a yl n r 
(CJtm.  LVeas 45, 125). Ein Streifen Magnesiiintband um ein Stuck 
Platiiiblec~li gewickelt urid i n  einer Flasche halb mit Scliwefelkohlen- 
st off, l i it lb niit Wasser bedeckt , giebt unter Entbindurig von Kohlen- 
oxyd und Wasserstoff riach zwri bis drei Tagen cine goldgelbe Losung 
voii ~~agrncsiunisulfocHrbonat. D:is Satrinnisalz wird durch TSinwirkung 

41.2O 45 Atrnosph. 
63.00 5:) 2 

(j9.0° 65 )) 

74.GO 74 )) 

85.00 so )) 
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42.55 pCt. Rrom enthielt). Die zersetzte Uromsilberrrienge ist nach 
des Verfassers Annahme der Oberflache , der Insolatio~isdauer uiid 
der Lichtintensitiit proportional (vcrgl. Torn nias i ,  diese Berichte XII, 

Einige physikslische Constenten des KohlenoxysuEds von 
I l o s v a y  (BUZZ. SOC. chin&. 37, 291-296). Die I te in ig i i i ig  des 
Kohlenoxyst~lfids von beigemrngtem Scliweft~lkohlt,iistoff l lss t  siclt iiach 
dem Verfasser besser als durch iiicht vulkaiiisirteri Kautschuk (von 
T h a n )  oder durch Triiit,liylphospliin (A. W. TIofmaiiii) durch ge- 
gliihte Holzkohle bewerkstelligeii. - Aus Sit hyln~onosulfokohlensaure~n 
K d i u m  (CS 0s. CzHj . K) uind Schwefelslure rntsteht ein rriit Mer- 
captnn, ~cli~vef(?l~~,asserstoff, Kohlcwiiure 11. s. w. reruiircinigtcs Kohleii- 
oxysulfid, - Der A u  s d e  h n u n  gs c o e f f i c i e n  t wurde bei constantein 
Volumm und bei constante~n I h c k  bestinimt. Trri crstereri Fall 
wurden 9 Restiinmungen vorgenoiiinien, das Gas 5 ma1 erneuert. Der 
Druck schwankte von 0.74129 111 bis 0.7662 m. Es ergab sich fiir 
1 + 100a bei constariteni Volumcii: 1.37317 (blsximum: 1.37337, 
Mininium: 1.37229 und fur 1 + l0Oa bei constmtem Druck: 1.37908 
(Yasinium: 1.37970, Minimum: 1.37834). - In C a i l l e t c t ' s  Apparat 
verflussigt zeigte Kohlenoxysulfid folgende Spannungeri: 

136). (;al)iiel. 

Der kritischc Puiikt liegt Lei 105". - Dcr verfliissigte Kiirpor 
ist farblos, lcicht beweglich, stark lichtbrecheiid. 1 3 4  pliit.zlicher Druck- 
vc:rminderiing vcrwandelt, er sich in klcinc feste, iiur kurzc Zcit be- 
stiindige Plocken. Bei langsamem Driicknachlasa gcrlth die .Fliissigkeit 
in ITolge der Ternperatur- und L)ichtigkeitsiiiideruiig~ii in httl'tige Be- 
wegung $ die in Folge des starkcn 1,iclitbrechungsvcrriiiigeiis ein glln- 
zendes Scliauspiel gewiihrt. L);is fliissige Iiohletiosystilfid lijst Scbwefel; 
es rnischt sich mit Alkohol nnd Aethor, niclit rnit Wasscr oder 
Glycerin. (:nbriel. 

Sulfocarbonate des Magnesium8 und Natriums von ,J. 1 a yl n r 
(CJtm.  LVeas 45, 125). Ein Streifen Magnesiiintband um ein Stuck 
Platiiiblec~li gewickelt urid i n  einer Flasche halb mit Scliwefelkolilen- 
st off, l i it lb niit Wasser bedeckt , giebt unter Entbindurig von Kohlen- 
oxyd und Wasserstoff riach zwri bis drei Tagen cine goldgelbe Losung 
voii ~~agrncsiunisulfocHrbonat. D:is Satrinnisalz wird durch TSinwirkung 
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von Natriumamalgam aiif Schwefelkohlenstoff bei Gegenwart ron 

Darstellung und Eigenschaften der Salze des Chromoxyduls 
voii H. M o i s s a n  (Ann. chim. P h p .  [ 5 ]  26, 491-421, s. diese Be- 
n'chte XIV, 1102, 1282). 

Eigenschaften und Bereitung des Chromoxydulsulfates ron  
H. Moissar i  (BUZZ. S O C .  ch im.  8 7 ,  296-298).  Den friiheren Angaben 
(Wese Berichte XIY, 11 0 3 )  ist Folgeiides hinzuzofugen. Chromoxydul- 
sulfat , CrsO4 + 'i 132 0, w h l  diirch siedendes Wasser nicht zerlegt; 
100 ccm W:tsser liisen 12.35 g Salz. In Alkohol ist es spiirlich l i i s -  
lich. Die wiissrigc Liisurig git:bt iriit Alkali rinc schwar~e ,  ini Ueber- 
schuss unliislichc; rnit Ammoiiiali eine schwarze, iin Ceberschuss init 
blauer Farbe lijsliche; niit Alk:ilirarbonateii ciiic riithliclie j rnit Kalium- 
chroniat eine braunrothe j rnit Animoiiiummolyl)dI.lt eiiic scliwnrzbrarine ; 
rnit Kripfersalzen cine zitgelrothe; mit Alkalisulfhydrat cine schwarze; 
mit Schwefelwasserst~off keiiie Fiillung; Goldchlorid wird zu Metall 
reducirt. -- 1)a.s ails Chroiriosydulacetal odcr -carboilat uiid stark 
iiberschiissiger Scliwc,fels&nre entstelicwle weissc, schon krystallisirte 
Chromoxydulsiiltt hat die Foriiiel CrSOi + 1 1 2 0  und ist an der 
Lrift besthdiger als das l)l:~ue Salz niit 7112 0. in wclches es arif Zu- 

Wsser  erhalten. Srhertrl. 

satz voii Waswr iibcrgdi t.  Galiriel. 

Einwirkung des Ozons auf Kohlenwasserstoffe von L. 
M a q u e n n e  ( h Z 1 .  S O C .  chirn. 37. 2!W--300). Wemii niaii Leuchtgas 
niit Ozon zusammenl)ringt. so entstehcn dichtc, wctisse Sebr l ;  welche 
sich zrirn Theil in den1 Rohre selbst, in  dein die Gase auf eiriander 
trefferi, verdichteii. Dabei steigt die Temperatiir selir bedentend wid 
man muss, rim die Hcftigkeit der Explosionen, welclie ziiwc:ileri erst 
11' dC ah 2-3 wiicheutliclicm , tiii~iuseesetztem Uetriebc eiiitretrri, abzu- 
schwiic.hen, eirie WaschtIascIIe rnit Ycliwefelsiiurc: einschaltcn, daniit 
das verbrennlic,lie Gasgenienge nicht bis ziiiii Ozoiiisator zuriic:kstriirnt. 
Die uicht condensirten D h i p f e  werdeii \ o n  siedciider AIk:ililxuge 
a.bsorbirt , welche dariiach eiiien Gchalt an Arne i s e n s a i l  r e  aufweisl 
( 1 . 1  g Uleiforiiiiat iinch 5 stiindigerii Versucli bri eincr elektrisclicn 
Sp:iiiiiuiig von 5 rnni Fuiikeiil~nge niit Condriisat or). 1);ineberi ent- 
steht M e t h y l a l  d e h y d :  denn cinerseits cwtlifilt die Kalilauge kleine 
llengeu einer Substnnz, welche F ehliiig'sclie Liisuiig reducirt, beim 
Erhitzen nach Caraniel riecht und wahrscliciulirh >I e t  h y l e n i t a n ,  
Ci €31406, ist, andereracits kaiin nach Eirilciten des Gases in Schwefel- 
wasserstoffwasscr der Kriohlaucligerocli dcs Trisiilfoiriethylens C3 €T6 s3 

erkannt werden. - Die irii Itohr condensirte Pliissigkeit enthiilt, einen 
unliislichen Kiirper voii griisserer Diclitigkeit, als Wasser, er zersetzt, 
sich spontan nnd wurde riiir i n  ungeniigtiider Menge gewonnen 
(Azokiirper?). Die Uebersalpetrrsiiure , welche stets in  ozonisirter 
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Luft elithalten ist (vergl. H a u t e f e u i l l e  und C h a p p u i s  diese 
Berichte  XIV, 357 iintl SOS), wirkt leicht auf Kohlcriwasserstoffe: liisst 
man elektriscli ozoriisirte Luft auf Renzol, welches mit etwas reiner 
Schwefelslure versetzt ist, ntir ‘/z Stunde reagiren, so kann man Nitro- 
beiizol deutlich erkerinkii. - Keines Grubengas wirkt nicht auf Ozon; 
menn man es aber niit Sauerstoff gemischt dorch eiii Ozonisationsrohr 
leitet, so bildet sich wic: oben Mothylaldeliyd rind .4meisenslure. 

Cabriel. 

Ueber Chlorzinkemmoniekverbindungen von G. A n  dr  6. 
(Compt. rend. 94, 903). Vcrfasser hat eine Rcihe von Chlorzink- 
ainmoniakverbindnngeii dargestellt. Ziuilchst wurde die I3ildungs- 
miirme einiger schoii bekannter derartiger Verbindungen bestimmt. 
Leitet man Amrnoniakgas diircli eine Lijsurig von Chlorziiik in coii- 
ceiitrirtcin Ammoniak uiid erhitzt nian darauf die Flussigkeit bis ziim 
Verschwinden des krystallinischen Nederschlags, so scheidet sich, wie 
schon D i v e r s  (Jahrsb. 1868, 239) gefundcii hat, das Salz ZnCIa 
. 5 N  H g  . 112 0 in grossen octadrisclien Krystallen ans. Dieses Salz 
erzeugt beirii Auflijacari iii  verdiinnter Salzslure 4G.9 Cal., woraus sich 
seine Mdungswiirmc: ZII i4.67 Cal. (112 0 fliissig) oder 73.24 Csl. 
(IT2 0 fest) herechnet. Beini Durchleiten von Ammoniak durch eine 
lieisse concentrirte (:hlorziiikliisuiig bis zum Verschwinden dcs zuerst 
eiitstantleneii Niederachlugs ( K a n  e )  erliklt man das Salz 4 Zn CIS 
. A NIIs . TI2 0,  welchcs beim Liisen in verdlnriter Salzslure 27.5 Cal. 
entwickelt , folglich bei seiner Bilduiig 88.08 Cal. (IT20 fliissig) oder 
87.37 Cal. (Hs 0 fest) frei Inacht. Liist man gefalltes Zinkoxyd in 
kochcitder concrwtrirtcr Salmiakliisung bis zur Slttigung auf, so erhklt 
inan bcim Verdaznipti~n der Fliissigkeit bis auf cin halbes Voluni Kry- 
s td le  ro i i  der %usainiiiensetzu~ig 2 Zn Clz. 4 N  Hf .Hz 0, dagegcn schcideu 
sich beim Stelien der Fliissigkeit Krysfalle BUS, welche 5Zn Cl2 . 10N IIs 
. 2 Hz 0 zusammengesetzt sind. L i i s t  m:tn wasserfreies Chlorzink ill 
concentrirtcni Ammoniak ohne Abkiihlung auf, so erhitzt sich die 
Fliissigkeit bis zum Hochen uiid beini Eindiimpfen erhhlt man Kry- 
stalle, welche G Zn Clz . 12 S ITg . ZnO . 4 112 0 zusammerigesetzt zu sein 
scheinen. Dampft man eine Losuiig ron 2 Theilen Chlorzink und 
1 Thri l  Salniiak ab, so scheiden sicli grosse, sehr leicht losliche Tafelu 
am, wc~lcllc 3 Zii CI? . G S €Ia C1. I-12 0 zussinmengesetzt sirid urid beim 
Aufliisen in Wasser 3.23 Cal. entwickeln, so dass ihre Bildungswarme 
+ 8.39 Cal. (IT20 fliissig) oder 7.68 Cal. (1320 fest) bctragt. Erhitzt 
man Chlorzink niit Zinkoxyd und S~liniakliisung , bis die Fliissigkeit 
klar geworden ist,  so scheidet sich beim Erkalten e i ~ i  Oxychlorid ab 
uiid ans dcr Mutterlauge erhllt man brim Eindarnpfen auf die Hllfte 
das Salz 2 Zn Cl2 . 8 XHdC1 . Zii 0 (Bildungswarrne = + 3.24 Cal.) 
und bci weiterem Eindampferi noch das Salz 3ZnCl-2 . 10h’IlrCl. ZnO 
(Bildungawiirine = t 3.71 Cal.). Pintier,  
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Einwirkung alkslischer Losungen auf Zinnoxydul ron  
A. D i t t e  (Conipt. rend.  94, 864). Wie friiher der Einfluss der Sauren 
auf den Uebergang des Zinnoxydulhydrats in Zinnoxydul (vergl. dieee 
Berichte XV, 1077), so hat jetzt Hr. Di  t t e  den Einfluss dcr Alkalien 
auf diesen Uebergang studirt und etwas abweichend von den bisher 
angenommenen Thatsachen Folgendes gefunden. Sehr verdiinnte Kali- 
lauge vermag bald das Hydrat in Oxydul schon bei gewohnlicher 
Temperatur iiberzufiihren. Es liist sich nanilich liierbei das Hydrat 
zunachst in der Lauge auf und geht in diescr Liisung in das weit 
schwerer lijsliche und daher in Krystallen sich ausscheidende Oxydul 
iiber. Da jedoch die Auflosung des Hydrats und die Umwandlung 
desselben in Oxydul ununterbrochen erfolgt , so verinag eine geringe 
Neiige Kaliumhydrat allmiihlich posse Mengen von Zinnoxydulhydrat 
zu entw&sern. Die Loslichkeit. des Oxydulhydrats ist um so griisser 
und daher aiicli seine Umwandlung in Oxydul uni so schneller, je 
concentrirter die Kalilauge ist. Gleichzeitig erfolgt aber stets theils 
auf Kosten des in der Lauge geliisten Sauerstoffs, thdils durch Auf- 
nahme atmosphdrisclien Sauerstoffs eine theilweise Oxydatioii des Zinn- 
oxydulhydrats zu zinnsaurem Kali. Ueberschreitet jedoch die Con- 
centration der Kalilauge einc gewisse Grenze (bei 15O ca. 400 g K H O  
auf 1 L Wasser, bei hoherer Teniperatur schon bei niedrigerem Kali- 
gehalt) , so wird das zuniichst gebildete Zinnoxydul seinerseits wieder 
zersetzt und es entstehen metallisches %inn und zinnsaures Kali, welches 
wegen seiner geringen Liislichkcit in concentrirten Laugen in schiinen 
Iirystallen sich absetzt. Geriau wic Kalilauge wirkeii diejenigen Basen, 
wclchc Zinnoxydulhydrat aufzuliisen vcrmiigen, \vie Natriumhydrat 
und Bariurnhydrat, dagegen verhindert sogar das Amnioniak, in welchem 
Zinnoxydulhydrat unloslich ist , die Umwandlung des Hydrats in 

Ueber die Aluminiumsulfate veil S p e n c e r  G m f r e v i l l e  P i c k e -  
r i n g  (Chem. News 45, 121). Die Cntersuchung ist als Fortsetzung 
der Arbeit des Verfassers iiber die basischen Sulfate dcs Eiseiioxydes 
(diese Berichte XIV, 511 a) anzusehen. Einc Liisung von Aluminium- 
sulfat wird durch weitgehcnde Verdiinnung mit Wasser nicht zersetzt. 
Als Liisungen dieses Salzes von versehiedener Verdiinnung mit ver- 
schiedenen Mengen yon Natriumcarbonat versetzt wurden, zeigten die 
entstehenden Niederschlage erst. eine allmlliliche Abnahme , dunn eine 
stetige Zunahme an Basicitat, bis sie, wenn etwa 3.5 Molekiile Xatrium- 
carbonat auf 1 Molekiil Aluminiumsulfat angewendet waren, aus reinem 
Aluminiumoxyd bestanden. Durch theilweise Fdlung mit Amnioniak 
gelang es nicht, das roil M a u s  (Pogg. Ann. XI, 80) beschriebene 
Salz A1203 . SO3 mit 56.OG pCt. A1203 zu erhalten. Die Zusammen- 
setzung der Niederschlffge veranderte sich beim Stehen, indem sowohl 
Schwefelsaure rrls auch Aluminiumoxyd sich in der Fliissigkeit wieder 

Oxydul. Pinner. 
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lijsten, besonders wenn dieselbe grijsfieren Sulfatgehnlt besass. Wurden 
sehr verdiinnte Liisungen angeweridet und der Niederschlag sogleich 
filtrirt, so beobachtete Verfasser wieder eine rnit zurichmender Menge 
des I~allungsmittcls erst abnehmendc, danii sich verstirkeiide Basicitjit 
der Siederschliige, welche 67.17 bis 98.835 pCt. A12 0 3  enthjclten. 
Liisongen dcs normalen Sulfa.tes niit Aliiniiniiimoxydhydrat geltocht, 
nalimen je nach Coiicentration verschiedene hleiigeri desselben :id. 

Die Liisungen der basischen Salzc blieben klar beini Sfehen und triibten 
sich bei Verdiinnung; sic cwtliielteii 34.83 bis 33.53  pCt. A 1 2  Oa. ent- 
spracheri ebcnfalls keiiier Iwstinimten b'orrnel (A12 0:j . 2 S 0:; vwlangt 
38.95 pCt. Alz 0,) und waren in ihrer %iisarni~ihiisetziii~~ iiur voii 
physikalischcn %iistiiiideri d r r  T,iisiiiig bcdingt. - Marzii  e r i  t e (Coniptes 
rendus Sc, 1354) will diirch 1':rhitzeJi von i~iniiioiiiakal:iiiri. Liiseii 
des Jluclrstandes in kochendeni Wasser urid Abc1anipfi:ri rhorribocclrisclia 
vierseitige Pyramidcn des Salzes A12 0 : j  . 2 S (I:$ . 12 112 0 erhalten 1i:tLen. 
Verfasser erhielt bei Wiederholuiig dc.s T'erfithrens jetlesiiial eiiw klcine 
Mengct, fi-eilich nicht rlioriiboeclrisc?lii,r~ Iirystallc: VOII fast. gleichern 
Srhffefelsiiuregeliiilt wic: M B r g i i e r i  t e s Verbindiing (33.71 G pCt. gegen 
33.84 pCt.) welche jedoch niir 1ialial;iuii warcii, (lor in jedeiii Iriiiif- 
liclicii Arnirioniakalaiiii gefiinden wird. Auch nach 1) c 1) ray ' s  Vwfahren 
(Bull. Soc.  Chhim. [11] VII, 9); wrlcher i~luriiiJiiuiiisulf~tt mit nicta1lischc.m 
Zink in einer Platinschale erhitzte. oder h i  gewiihnlicher Teiiiperatiir 
S Tage stc:ht:n liess und den Niederschlag als 5Alp03. :)SO3 (68.843 pCt. 
Al, O:% h :il tend) beschrieben hat, w urdeii n iir I'rodiik t c sc hwniikcnd (?r Z ii- 
sainmarisetzung gewonnen. Die Xiedersrhlige. welclic sich ails Liisliligen 
basischcr Thoncrdcsulf~ite Lei rnehrtl'igigciri odcr irii:lirwiicliigc.ni Strhcn 
ausschriden, sind riicht const:tnter Zos:iriimensetznii,rr: cbonsowciiig die 
durcli weitere I*erdiiiiiiiing ails basischen Liisiingeii ansgefl'illten; der 
Grad der Verdiiiiniing sowie die Uasicitiit dcr urspriiiiglicheii Liisiing 
bediiigcri das Verhlltniss zwiscttieii 0 3  iiiid S O:j in dcr Aussclieiduiig. 
Verfasser schliesst nus seiiieri Versiichcn, dass die siinirntlichcn 1):isisctim 
Aliiniiniurnsulfate aiis der List(: der Verkiindimgc~n constmiter Znsammeii- 
setziirig gestrichcn werderi ~iiiiswii. Die 1);irsfellriiig eiutrs smmi 

Holland's V e r f a h r e n I r i d i u m  zu schmelzen yon 11'. I,. 1)iidley 
(Ciiem. Neux 45, 168). 1)as Iridinin - ziir Anfertigiing von Spitzen 
an Schreibfcdern dieneiid - wird in l'iegrln zur Wvissgluth gt.lracht 
und rasch I'hosphor ziigesetzt. Ma11 crhiilt eiii geschiii olzenes, nach 
Analyse~i von F. W. C l a r  k c  i . 5 2  bis 7.74 pCt. Phosphor ent~h:ilteiides 
Metiill, wrlches fast so hart ist wie Rubin, Gins leicht schneidet, und 
den besteii Feilen wiederstcht. Es hat Stahll'arbe, wird vori SPuren 
nicht angegriffen und 1Cuft nicht an. Sol1 ihin der Phosphor eiitzogen 
werden, so wird es, in passeride Foriii gegossen, iri liessischen Tiegeln 
in Kalk eiiigebettet nnd wiederholt holicn ITitzgraden ausgesetzt. 

Sulfates gelang nicht. s?ll?rl,.!. 

Schertel. 
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Ueber die Einwirkung von Schwefel auf Ulas von W. 
S e l e z n e w  (Joum. d .  r u m  phys.-chem. Cesellsch. 1882, (1) 124). Nach 
deli Reobachtungen von E b e  11 (diese Berichte XI, 1136) k m n  Schwefel 
als starker Indikator fur die Alkalitat eines Glases diencn. Es fand 
sich namlich, dass wenn ein Glas aaf 2.5 Theile liiesels8ure mehr als 
1 Theil eines Alkalis entliblt, es beim Schmelzen mit Schwefel eirle gelbe 
oder braune Farbe aniiimmt , in Polge von Hildung eiiies Sc.hwefe1- 
alkalis. Hci Wiederholung diescr Versuche kam Vrrfasser jedoch zii 
etwas abweichendeii ltesultaten. Als e r  ~iiinilirh zu geschmolzenem 
Glase verschiedener Ziisaninien~etzang, von 1.5 bis 3 Theile Kieselsaure 
auf 1 Alkali elithaltend, Scliwefcl, und zwar zu jeder Sorte gleiche 
Merigen d a w n  hincinwarf, wChrcnd die gcschmolzene Masse mittelst 
eiiies Liiflels aus feucrfestern Thone scharf durchgrriihrt wurde, so 
zeigtt? es sich , dass in  den naeh dern Verbreniwn des iibrrschiissigen 
Schwefels helausgeiioinniene~i Proben keiiie scharfr: Grenze in der 
.vbrbung beobachtctt werdeii konnte. Wird das liiulichc Cilas zuerst 
rnit dem Schwefel gemengt und dann geschmolzcn, so entsteht immer 
cine Flrbiing. einrrlei 011 alkalisches oder s;iiires Glas angewandt wird, 
n u r  ist auch hier wirder, ebenso wie bei den znerst angefiihrten Ver- 
suchen, die Farbe desto intensiver, je mehr das Glas Alkali enthllt, 
selbstverstiindlich imrrier gleiche Schwefeliriengen vorausgesetzt. TSimmt, 
man dagrgen sehr vie1 Schwefel . so crhiilt man irnmer ?in schwarzes 
Glas. Hei fortgesetztem Schmclzen ini offenc~n Ticg&l brrnnt die 
schwarzo Parbring allmiihlich aus .  Znr Ihts(:hridung drr Frage, ob 
die durch Schwefkl ent stehendc IGirbniig wirklich diircli Bildung cirxes 
Schwefe1:dkalis bedingt. wird , erliielt Verfasser verscliiedene Sorten 
lijslichen Glases tagelang (bis z11 einer Wnchc) im Schmelzen. Die 
aiigewandten Glaser enthiclten auf 1 Theil Alkali I .5 bis 3.5 Riest:lsaure 
und wurden mit 15 bis 25 pCt. Schwcfel gcmeiigt. Die t5glich heraus- 
genonirnenen Probcn wurden zerkleinert, rnit Wasser ausgelaugt nnd 
rnit vcrdiinntcr Schwefklsliure beliandrlt,. J e  duriklrr nnd matter die 
Proben waren, desto mehr Schwefol wurde hierhci aiisgeschieden und 
desto griisser w a r  die Entwickelung von Scli\~efelwassc.rstoff. Die 
durchsichtigereii I’robeii gaben wcniger Scliweftlwasserstoff und gar  
krinen Schwefel, wora.os Verfasser schliesst , dass die Fh.bung durch 
alkaliache Polysiilfide bediiigt w i d .  X t t r l s t  Schwcfel ganz schwarz 
gellirbtes Glas enthiilt Schwefeleisen und nicht, wie 1’61 i g o t  annimnit, 
eine schwarze, allotropische Form des Srliwefels. Weiterhiri wurden 
die Versuche von E b e  11 wiederholt, iii welc,hen Katronglas verschiedener 
Zusamrnenwtzung iri  Wasser grl i ist nnd mit Schwefelblurncii gekocht 
wurde. Anch hier erwies es sich, class alle untersuchten Gliiser beini 
Kochen gelb wurden, mit essigsaurem Blei schwarze Niederschlhgc 
gaben und rnit SBriren Schwefelwasserstoff entwickelten. Dass die 
Farbe des Niederschlages ijfters bedeutend heller ist , wird durch das  
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gleichzeitige Ausscheiden von Kieselerde mit dem Schwefelblei bedingt. 
Werden gepulverte Kali- und Xatronsilikate von der Znsammensetzung 
3 und 6 Theile Kieselsaure auf 1 Alkali in zugeschrnolzeneri Rijhren un- 
gefahr 2 Ta.ge lang bei etwa 500" mit 1 Aequivalent Schwefel und 
auch niehr erhitzt, so erfolgt eine fast vollstlindige Zersetzung, denn 
beim huslaugen des Inhalts der Itijhren bleibt ein 98 bis 99 pCt. SiOz 
enthaltender Ruckstand znriick. Aus echten GlLsern von der Zu- 
sammensetzung GSiO2 . C a O  . "an01 GSiO2. C a O  . KaO und GSiO2 
. Pb 0 . Kp 0 konnten, nach eincr gleichen Behandlung, aber mit ihrem 
halben Gewicht an Schwefel, durch Wasser 13.5 pCt.. KpO,  15 pCt. 

Experimentrtluntersuchugen iiber die Zusammensetzung der 
Cemente und iiber die Theorie bei ihrer Darstellung von 11. 
L e C h a t  e l i e r  (Conzpt. rend. 94, 867). Durch Untersuchung frischen 
Cements mit dem Po1aris;itionsmikrosk~p urid Verglcichung mit kiinstlich 
dargestellten PrLparaten hat  Verfasscr folgcnde Hestandtheile des Ce- 
ments unterscheiden kijnnen : 1) eine Substanz, welche auf polarisirtes 
Licht nicht einwirkt, uiid als Calciumaluminat Cas 8 1 2  0 6  angesprochen 
wird; 2 )  eiiie Substanz, welche schwach auf polarisirtes Licht einwirkt 
uiid in gut ausgebildeten Krystallcn erscheint. Dieselbe soll Kalkperidot 
2 C a O  . S i 0 2  und die vorziiglichste, wenn nicht die einzig wirksame 
Substanz der Cemeiite win;  3) eine stark brauii gefarbte und auf 
polarisirtes Licht wirkende Substanz, ist voii den Cemeiitbestaridtheilun 
am leichtesteii schmelzbar und soll ein I<alkferrialuminat 3 CaO 
. 2 (Aly Fez) 0 3  sein; 4) kleirie Krystalle, welche stark auf polarisirtes 
Licht einwirken, in geririger Menge vorhanden sind und durch Wasser 
nicht veriiidert wcrden, wahrscheinlich ~agiiesinmverbiiiduiigcii Beiin 
Hehandeln des Cements rnit Wasser entsteht namentlich ein in scchs- 
seitigen UlLttchcn krystallisirender Kijrpt-r , der aus den1 Kalkperidot 
sich tddet ;  ausserdem aber tritt, noch und nameritlich aus schnell ge- 
branntem Cement eiii iii langeii verfilzten Kadelii krystallisirender 
Kiirper auf, der an trockener Luft verwittcrt und beirn Zusammen- 
bringen mit 500 warmern Wasscr zu  Pulver zcrfiillt. Er entsteht BUS 

Ueber den Einfluss des Drucks auf die Harte des Stahls 
von L a n  (Compt. rend. 94, 952). Veraiilasst durch eine Mittheilung 
von C I P m a n d o t ,  dass Stahl durch Zusammenpressen gehiirtct werden 
kijnnc, theilt Verfasscr mit, dass in den Werken von St. J a c q u e s  in 
11 o n  t 1 u c on  (Allier) sclion seit niehreren Monaten iii grossem Maass- 
stabe der rioch fliissige Gussstahl cinem Druck VOII 1000 bis 1500 Atnio- 
sparen in hydraulischen Pressen ausgesetzt und unter diesem L h c k  
erstarren gelassen wird. Dadurch wird die HLrte des Stahls be- 
triichtlich verniehrt. Zugleich hat muii daselbst durch vergleichende 
Versuclie gefunden, dass in solchem linter Druck erstarrteni Stahl die 

Kaa 0 und 21.5 pCt. Ka 0 ausgelaugt werden. Jsaein. 

dcm Kalkaluminat Cas A12 0 6 .  I'i I1 ner. 
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Menge des gebundenen Kohlenstoffs weit grijsser ist als in  unter ge- 
wohnlichen Verhaltnissen erstarrtem Stahl (bei einem Kohlegehalt von 
0.7 pCt. betrug die Menge gebundenen Kohlenstoffs im ersten Falle 
0.585 pCt., im zweiten Fall 0.49 pCt.), so dass also durch das Zu- 
sammenpressen derselbe physikalische und chemische Effekt erzielt 

Reinigung der Schwefelsaure durch Krystalliaation von Th. s. 
D j a d e n - M o d d e r m a n n  (Zeieitschr. anal. Chem. 21, 218). Der Ver- 
fasser reinigt die Schwefelsiiure durch Krystallisation des Hydrats 
H2 S 0 4  aq. Die gehiirig mit Wasser verdiinnte Saure wird bei Frost- 
wetter in zweidrittel gefiillten Flaschen ins Freic gesetzt. Zur Trennung 
dcr Krystallmasse von der Mutterlauge wurde ein Centrifugalapparat 
construirt, in welchem die Schwefelsaure niir mit Glas in  Beriihrung 
kornmt. Einmaliges Umkrystallisiren geniigt meist die Saure von Blei- 
und Arsenverbindungen zu bc4i-eien. Etwas schwerer lassen sich die 
letzten Spuren von Stickstoffvc.rbiiidungeii rntfernen. In Hezug auf 
den Schnielzpunkt der Sluren stiminen die Beobachtungen des Ver- 
fassers mit deneu Lunge's (diefie Berichte XIV, 2649) iiberein: Eine 
SBure von 1.183 spec. Gew. bei loo C. zeigte einen Schmelzpunkt von 

Ueber die am 23. Juni 1882 (?) gefallene Aetnaasche von 

wird, wie durch scllnelles Abkiihlen des Stahla. Pinner. 

+ 8O C. Will.  

L. R i c c i a r d i  (Gaiz. chim. 1882, 57-59>. 

Organische Chemie. 

Syntheee dee Chinins w n  E. A. M a u m e n d  (Compt. rend. 94, 
968). Unter diesem aufregenden Titel hat Hr. Maumeni .  ein ver- 
siegeltes Packet an die Academie gesandt mit der Angabe, dass ihm 
die  Synthese drs Chinins in sehr einfacher Weise gelungen und dass 
die  Beschreibuiig der Darstellringsmetllode ill dem Packet enthalten 
sei, dass er jedoch eine Reihe physiologischer Versuche ziir endgiltigen 
Feststellung der ldentitiit des von ihm dargestellten Chinins mit dem 
PHanzenalkaIoYd vor der Veriiffentlichung seiner Methode auszuftihren 

Ueber das Btherische Oel von Licari Kenali von H. M o r i n  

Ueber den symmetrischen Bichlorather von H a n r i  o t (Ann. 

Ueber Metaldehyd von f1 ; rnr io t  u ~ i d  O e c o n o m i d e s  (Ann. 

beabsich tige. Piuner. 

(Ann.  d i m .  p h p .  [j] 25,  427). s. diese Berichte XIV, 1290. 

chim. p11ys. [ 5 ]  25,  219-2'26). s. diese Berichte XlV, 674. 

chirn. phys. [Ci] 25, 426-433), s. diese Bericlrte XIV, 2271. 
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Ueber die Gesetzm8ssigkeit bei dcr Oxydation der Ketone 
v o i i  G. W a g n e r  (Protok. d .  J. d .  russ. phys.-cheni. Gesellsch. 15x2 [I] ,  
113). Die von Popow aiifgcstellte Bchauptuiig, dass bei der Osydation 
voii Ketoiien, in welchen beide, dem Chrbonyl benachbarte Kohlenstotf- 
atoinc mit ciiier gleicheri Arizalil VOII  Wasscl.stofi:,~tonieii verbunderi 
Rind, d. h. zii Radik:ilen von glcicher Striiktur, aber vo11 rerscliicJdener 
Griisse gehiirc:ri, d:tsjenige Iiolilenstoflatom oxydirt wird, das zu den1 
grijssereii Alkylradikale gehiirt, wiilirtand das Carbony1 iinmrr niit dvm 
kleinercbn Alkyle i n  Vcrbiiidiiiig blcibt , beruht iitir auf t h c r  cainzig<.ii, 
zuerst voii P o p 0  w selbst urid t lmn von Vi i lke r  gemachten Heob- 
ctclrtiirig, riach wclclirr als allcinigcs Oxydatioiisproditkt~ des At.thyl- 
propylketons Propionsiiure ersclicint. Diesc Ueobaclitiiiig jedocli, und 
folglicli die dsranf fiisseude Scli1iissftrlg~:rong ermrist sicli als irrig, 
dciiii h i  dcr 0syd:ition dcs genminten Krtoiis biltlct sidi keirie 
I’ropioii- , sonderri Hiit tcr- uiid Esbigaiiiire. ICbenso vcrliiuft die Oxy- 
datioii des ,~etIiylisobtitylketoiis , aus clrni Isovuleriari- und Ess ip lure  
eiitsteheii. Es fiiidct also bei der Osydation der bcideii angefu1irtt:ii 
I<t:toiic. gernde das G q p t  heil r o n  der Rchuptiiiig P o p  ( i w ‘ s  statt. 
ICs oxydirt sich niirrilicli d;is Carl)oiiyl, irideiii CJ init driri griissereii 
Alkyle in Yerbiiiduiig bleibt, >viihreiid tlas klciiiere ,\lkyl sicli :ibspalt(?t. 
Die Os?-d:rticiiisrersticlic: wcideii fortgcwstzt, i i i id  zwnr ir i i t  tleiri i ior- 

ninlen hethylhesyl-, d m i  Propylisobiityl- iiiid dem norni;il(~n l’ropyl- 

Ueber die durch Oxydation bedingte Ueberfuhrung der 
Phenole in Diphenole voii A. 2’. 1)ianiii (J .  d. russ. phys.- chein. 
~~e , se l / s c l r .  1882 [ I ] .  130). Verf;tssc.r siclit sicli gezwiiiigen, die \-or- 
lirgenden, r i o c l i  riicht. vollstliidig al)#eschlossc~iieii Uiiter~iic1iiiiigc.n sclioii 
jetzt. zit ver6I~~~utliclien (la riiiige vori ihni erli:iltriie l’riidiikt!: Iwreits 
von andereii Chemikern untersucht werdrn (diese Bericlrte S I V ,  2345). 
Bcide Naplit ole geheii bei der IGiiwirkiiiig voii l’lios~~li~~rs~6ureaiil1ydrid, 
infolge voii Entziehung dcr I’:lenientc dcs Wassers. in die ~:iitsprcclieiicIt:ii 
Osydiderivate iiber. Ziir 1)arstelliiiig dcs /3 -Osydina  pli tyleiis  
werden 3 ‘rheile l)ci 150‘’ getrockiictcii $-Dinsplitoh niiigliclist sclinc.ll 
rnit 1 Tlieil P2 0 6  eiisainineiigc:ri(.b~~ii und in einr lietorte geblacht,, 
dereii ITals senkrecht iia(b.11 unteii gericlitet ist. Beirri Erliitzen, d i ~ s  
anfarigs bis zuni Schnielzeii der Massc iiiir miissig, spiit er jedoch selir 
stark yein moss, geht eiiie durclisichtige, gelbc Fllssigkeit iiber, die 
 fort zii einer krystallinisclien Masse trstarrt. 1,etztei-e wird z u  einein 
friiicii Pulvw gcric4)eu niid iii Act her geliist, wolwi eine betleritendc 
Mengc eincls rothcn I’nlvers znruckbleibt. Sach  dcrii Verjagen dcs 
Aetliers wird das crhaltene I’rotlitkt noch nichrerc Ma1 :itis heissem 
Alkohol umkrystallisirt, niit kochcnder Essigsii.nre behaiidelt iind wiedw 
.nchrere Ma1 umkiystallisirt. Aiif dicw Weisc gelaiig es, vollstiindig 
farblow, nur scliwacli flnorescirriidc Nadelii des Osydinaphtylriis zu 

,. . . htxylketon. . ‘,\\(.,:I. 
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erhalten. Dasselbe schmilzt bei 154 O und entspricht 

:0. Es ist sehr bestandig, denn weder beim 
ClO%\ 

ClO 136' 

der Forniel 

Kochen mit 

SSureu, nocli beim Schmelzen niit Alkalieri wird es veraiidert. Mit 
Pikrinsaure bildet es eine Verbindung , die am Aether in rothon, 
glanzenden Nadeln krystallisirt und durch Wasser wieder zersetzt wird. 
Die Arisbeute des p-Oxydinaphtylens betrlgt 70 - 75 pCt. der theo- 
retischeii Mtmge. Cram auf diesclbe Weise gelingt die Darstellung dee 
a - 0  x y d i n a p h t y l e n s ,  nur ist die husbeote desselben bedeutend 
geriiiger. Urn dasselbe jedoeh vollkommen rein zu erhalten, miss  es 
erst in die Pikrinsaureverbindung ubergefiihrt werden. Das a- Oxy- 
dinaphtylen krystallisirt aus Alkohol in rhombischen Tafeln. - Die 
Oxydation der beiden isomercn T h y i n o l e  geht ebenso wie die der 
Naphtole vor sich, jedoch niiisscn dabei versc,hiedene Bedingungen ein- 
gehalten werden. Als Oxydationsmittel diencw 1I:isenoxydsalze. Wird 
kaufliches 1l;isenchlorid angewandt , so muss dasselbe, da es immer 
freie S h r e  enthalt, erst durch Marnior neutralisirt werden. Besser ist 
es , Eisenalaun , Fez (S 0 4 ) ~  . (NIT& S 0 4 ,  anzuwendeii , docli da  auch 
hierbei Siiure frei wird: 

2 CIO €114 0 + Fe2 . (S04)3 r= C&oH26 0 2  + 2 Fr SO4 + H2 0 + 112  SO4, 

so ist man wieder gezwungen, zur Neutralisation zu greifen. Trotzdern 
gelingt es immer nur einen Theil des angewandten Thymols zu oxydiren, 
wid zwar aus dem Grunde , weil das eiitstehende Oxydationsprodukt 
iiur bei Anwesenheit eines Ueberschusses an Thymol bestehen kann. 
Am besten ist es, 1 Tlieil Thyniol mit 1G Theilen Wasser auf dem 
Wasserbade zu erwarmen und dann abwechselnd bestimmte Mengen 
tit.rirter Liisringen von Eisenalaun und kohlensaurem Natriuni zuzu- 
giessen. Zuletzt wird der Kolben durch kaltes Wassw abgekiihlt, das 
uberschlssige Thymol durch einige hineingeworfene Krystalle von 
Thymol Zuni Rrystallisiren gebracht und der g.anzr Kolbeninhalt auf 
ein Filter gebracht. Nach den1 Abdestilliren des Thymols mit Wasser- 
dii.mpfen wird der Ruckstand wiederholt niit Iialilauge aiisgezogen, 
wobei eine ziihe , unliisliche Substaiiz zuriickbleibt. Die alkalische 
Losung wird rnit Salzs5ure gefiillt, der Niederschlag in Alkohol geliist, 
rnit Wasser gefallt , zwischen Fliesspapier abgepresst , wieder geliist, 
gcfiillt 11. s. E, bis man aus der alkoholischen Liisung schiine, prisma- 
tische oder tafelfiirmige, bei 165.5 O schmelzende, dabei theilweise 

snblimirende Krystalle des a - U i  t . h y m o l s ,  , erhalt, das 

ubrigens noch 1 Molekiil Krystallwasser enthllt: CzoH26 0 2  + HzO. 
Dasselbe vcrhiilt sich ganz analog den Uinaphtolen. Mit Henzoyl- 
chlorid giebt es cin Dibenzoyldithyniol; C20 €124 (C, H:, O), 0 2 ,  das fwb- 

Clo Hi2 . 0 11 

ClOI112. 011 
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lose, mikroskopische Blattchen bildet, die bei 215O schmelzen. Das 
C y m o p h e n o l ,  das nach P o t t  (diese Berichte 11, 121) dargestellt 
wurde , zeigt zu Eisenoxydsalzen vollkommen dasselbe Verhalten wie 
das Thymol. Man erhiilt hierbei das P-Di t .hymo1 in langen, feinen, 
farblosen Nadeln vom Schmelzpunkte 154". Die Ausbeute der beiden 
Dithymole schwankt zwischeri 30 und 40 pet . ,  doch ist es  mijglich 
unter gewissen Bedingungen, die aber leider ein Uebermaass von Zeit 
erforderii wiirden, die tlieoretische Ausbeute zu erreichen. Wenn man 
namlich zur Thymollijsung niir soviel des Eisensalzes ziisetzt , dass 
auf jedes Gramm des Thymols nicht mehr als 0.02 g Feg 03 kommen, 
d a m  den Kolben abkiihlt, das Thymol abdestillirt, iiberhaupt wie oben 
angegeben vrrfahrt und diese Operation immer wieder mit dem ab- 
destillirten Thymol vornimmt, so erhiilt man keine Spur eines Neben- 
produktes, sondern iiur Dithyrnol, freilich nur in hiichst geringen 
Mengen. Verfasser gedenlrt in Bhnlicher Richtung auch die Oxydation 
anderer ein- und mehrwerthiger Phenole zii untersuchen, da nach 
einigeri Vorversuchen aiich gewBhiiliches Phenol und Metakresol annloge 
Produkte zu geben scheinen. Wie ails den Phenolen, so werden be- 
kanntlich auch aus Thiophenolen die sogemnnteii Bisulfide erhalten, 
doch meint D i a n  i n ,  dass bei lrtzteren die Reaktion anders verlauft, 
indem iiarnlich bei der Vereinigiing zweier Molekule Thiophenol der 
Wasserstoff, nicht der arornatischen, sondern der Grnppe S H  entzogen 
und folglich die Bindiiiig durch die Schwefelatome bedingt wird. Zum 
Schlusse macht Verfasser darauf aufmerksam, dass die Uildung der 
Diphenole zu den Condensationen gehijrt, die allen aromatischen Ver- 
bindungen im hohen Grade eigen zu sein schcinen. IIierher gehoren 
z. B. die Entstehung dt:s Diphenyls, Dibenzyls, der Dinaphtyle, die 
Synthesen der Ketone urrd arornatischen Kohlenwasserstofle (diese Be- 
n'chte V, 447; IF-, 298) u. s. w. Diese Eigenheit ist iiur eine Folge 
der leichten hustauschuugsfahigk(~it des Wasserstoffs aromatisclier Ver- 

Ueber Oxyazobenzol und einige seiner Derivate von 
6. S c i c h i l o n e  (Gazz. chim. 1382, 10C;-112). I>urch Umkrystallisiren 
voii Oxyazobenzol, welclies nach dem Vcrfahren von >la z z a  ra (Gazx.. 
chim. IX,  424) dargestellt. worden war ,  und Auslesen der nadel- 
farmigeii Krystalle korinte eine Substanz von 93 - 96" Schmclzpunkt 
gewonnen werden, welche nocli nicht genau untersucht worden 
ist. - Das von W a l l a c h  und K i e p e n h e u e r  (diese Berichte XIV, 
2617) dargestellte h c e t o x y  a z o b e n z o l  wird nochmals beschrirben. 
Ausser deniselben wtirderi dargestellt: M e t h y l o  x y a z o b  e n z o l  (gelb- 
braune Nadeln vom Schmelzpunkt 53.5 - So), eine gelbbraune Sub- 
stanz von 139.5 " Schmelzpunkt (durcli Einwirkung voii Rroiii auf 
Oxyazobenzol) und durch Redriktion mittelst Natriumamalgam bei 190" 

bindungen. Jawria. 

sclimelzende Nndeln. Jlgliiis. 
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Unterauchungen iiber die drei FluorbenzoGs%uren, Fluor- 
toluylsaure und FluoranissWre von E. P a t e r n 6  und V. O l i v e r i  
(Gazz. chim. 1882, 85-96), rergl. dime Berichte SIV, 1203a. Die 
p - F l u o r b e n z o G s i i u r e  (1.4) krystallisirt in glatten Nadeln, ist 16s- 
lich in Alkohol, Aether und Benzol, uberhaupt der Benzoesiiure sehr 
lihnlich, unzersetzt fliichtig und schmilzt bei 18C- 1810. Ihr Raryt- 
salz ist zusammengesetzt (C, H4 F1 C 02)2 Ra + 4 H2 0, das Kalksalz 
enthalt 3 Molekiile Krystallwasser. Die m - F l u o r b e n z o & s a u r e ,  
durch Zersetzung der Diazo-m-Amidobenzoesiiure mit Fluorwasserstoff 
erhalten, schmilzt bei 123-124O. Ihr Barytsalz sowohl wie das Kalk- 
salz enthalt 3 Molekiile H2O; das Silbcrsalz ist wasserfrei; das N+ 
triumsalz enthalt 1 H2 0 ; dcr Methylather ist bei gewohnlicher Tem- 
peratur fliissig und siedet bei 192 -194O. - o-F luorbenzoGsaure  
wurde durch Einwirkung von Pluorwasserstof auf Diazoamidoanthranil- 
siiure erhalten. Letztere entsteht , wenn Anthranilsaure in Aethyl- 
nitrit geliist und mit einer concentrirten Liisung von Salpetrigsiiure in 
Aether versetzt wird. Die Zersetzung durch Fluorwasserstoff findet 
in diesem Falle langsam statt; es muss daher liingere Zeit niit der 
Flussslure erwarnit werden. Die o - Fluorbenzoesaure bildet feine 
Nadeh, welche bei 117-1 180 schmelzen und ill Wasser loslicher sind 
als ihre Isomeren. Das Barytsalz und das Kalksalz derselben haben 
2 Molekiile Krystallwasser. - F l u o r t o l u y l s a u r e ,  aus D i a z o -  
amido to luy l s i iu re  (p-Amidotoluylsaure, Schmp. 164 - 1650) ge- 
wonnen, bildet farblose Schuppen vom Schmelzpunkte 160 - 16l0, 
Fluoranissii iure (aus Diazoamidoanissaure) feine Nadeln vom Schmelz- 

Ueber Sandelol von P. C h a p o t e a u t  (Hull. 8oc. chim. 87, 
303 - 305). ]>as Sandeliil wird aus Sandelholz (Sanlalum album aus 
Bombay) durch nestillation mit Wasserdarnpf gewonnen. 100 kg Holz 
geben 1.25-2.8 kg Oel. Letzteres ist eine dickliche Flussigkeit vom 
specifischen Gewichte 0.945 bei 15", siedet zwischen 300- 340'' und 
besteht aus zwei Substanzen, von denen die eine gegen 30O0 siedende 
die E'ormel C15I-1240 aufweist, wlhrencl die andere bei etwa 3100 
siedende die Zusammensetzung C15 €126 0 besitzt. Erstere uberwiegt. 
Durch wasserfreie Phosphorsiiure wird aus beiden Wasser eliminirt, 
und es eiitsteht C15H22 vom Siedepunkt 245" resp. bei 260* 
siedend. Mit ersterem scheint der sauerstofffreie Antheil des Cedernijls 
identisch, letzteres isomer oder identisch rnit dem Copaivaol. - Im 
verschlossenen Gefass auf 3100 erhitzt xcrsetzt sicli das Sandeliil 
wie folgt: 

punkte 2040. Mylius. 

4C15H240 = C20H300 + c4oII6303 + 413, 
C40&03 = c401160 0 2  + 1120. 

Das Oel C2oH30O siedet bei 240O und giebt mit Phosphorsaure 
den bei 175 - l8U0 siedenden Kohlenwasserstoff Clo Hi4 vorn Geruch 



nach Thymian (Cymol). Der Kijrper 1162 0 3 ;  cine diclre Fllqsigkeit, 
sieclet bei 340", die Substanz CloHslj02 oberhalb 350" und bcsitzt 
Honigconsisteiiz. - Das Oel CIS H ~ F ,  0 n i u s  sich beim Erhitzrn 
iihnlich verhalten, denn unt e r  den %ersetzurigsprodiikten des Santleliils 
fiiidct miin Fraktionen von 245 - %()", w l c h e  iiach Abspaltung V O ~ I  

Wasscr bei 185 - 200" sicden rind die %iisaniniensctzung ITl6 
zrigen. - Mit dem lialben Gewicht I k : s s i g s  7-8 Stunden :iLIf 1500  
erliitzt giebt Sandelti1 1 )  den Icijrper c : ~ o I I ~ f i o  (= 2 I T 2 4 0  - H2(-)) 
Sdp. 280-285; 2) den Essigiither, C15 1325 0 . Ce 113 0, Sdp. 298, nac.11 
Fruchtcssenz riecliend. Sa1zslui.e bei 125 bildet ans Sandelijl in 
conipleser Iteaktion ein Chlorid vom Siedepnnlrt 2750. IIierJlacll 
scheiiit Clj 11.6 0 eiti hlkoliol, C I ~ H ? ~ O  dcr dazu gehiirigc hltlcllyd 

Untersuchungen uber Daturin \'on L. I'esci (Gazz. chim. 1882, 
59 - G I ) .  Aus 4 kg Stec1i:ipfelsainen wurdcii nitcli eiiieirl ge~i i t i~  be- 
scliriebcnen Verfalireii 1.9 g Dnturin erhalten. Dasselbe lieferte wie 
das Atropin durch Einwirkung voii Salpctersiiore Apoa  t ropi i i .  

zu sein. C; iibricl. 

>I y l i  (1 s. 

Oxydationsprodukte der Kohle durch Elektrolyse von 
A. Y i l l o t  (BdZ. SOC. chiin. 37, 337 - 339) ,  rrrgl. I 3 a r t o l i  uiid 
P a p a s o g l i ,  diese Berichtc XIV, 2241 iind Xv ,  249: M i l l o t ,  diese 
Uerichte XIII, 1032. 5 procentige Bmrrioiii:iklijstiiig sowie ?proceniige 
I<;ililange wurden uiitcr Uenutzung  on Graphitpolen elektrolysirt, 
wiihrrritl man die Stromrichtung VOII Zeit zu Zeit wecliselte. Dabei 
liiste sich die auf dein Grapliit gebildete, schwarze Substanz in Forni 
gefiirbtcr Wolkeii 10s. Aus der Liisung konnte sie durch Sluren abge- 
schiedcn werden. Die amnioniakalischeii Liisungeii der schwarzeii Sub- 
stanz nellllleJi eingedampft saure Reaktion an, eiitlialten Aii~moiiinmnitrat. 
und cine eigenthiimliclie Siiure . d c h e  wie folgt isolirt wtwlen kanii. 
Man \--crdunstet die animoiiiitk:ilisclie IZsiirig fast. Ydhg, beliandelt dcii 
Ruckstand mit siedendem 21lkoho1, wAlchrr tleii  diirch die Verdiinstmig 
ahgeschiedenen schwarzen IGirper ungeliist lAsst, und dampft (lie alko- 
liolisclx Iiismng ein, wobei undwtlich?, kleiiie Kiystalle. einc Mischung 
voii Ainmnniuninitr~tt mit. eincm sai:ren Ammoniuinsalz, erlialten werden. 
Die Salzmassc giebt mit Wasser aufgenommen und mit Hleinitrat ver- 
setzt rinen krystalliriischen Niederschlag, den man auswiischt und mit 
Schwefelwasserstoff zersetzt : aus  der \-on Schwefelblei hefrriten, st.ark 
sauren Lijsung werden durch IGnduiisten zii Uuscheln vereinfe Krystall- 
iiadelii rrhalten. Die Siibstanz ist noch zu untersiichen. - Ilk: durch 
Elcktrolyse dcr 2procentigen Ka1il:tngc. erhaltene, schwarze , durch 
Siiure ausgefiillte Sulistanz zeigtt: tlir %usammeiisotziing: 

C = 58.65, IT = 3.27, 0 = 37.72, K = 0.5G pCt. 
Trotz 150stiindigcr Hehandlung iiiit Clilor blioben die Kohlenpole 

Die schwarze Substanz ist in Alkohol , hethcr, noch stickstoff haltig. 
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Benzol und Chloroform unloslich , geht dagegen (selbst nach dem 
Trocknen bei loo0) rnit siedend heissem Wasser in Losung, welche 
beim Kochen unter Luftzutritt eine Fgllung giebt. Die Losung der 
Substanz vermag Stickstoff aus der Luft zu fixiren. So stieg z. B., als 
man Luft durch die Losung leitete , der urspriingliche Stickstoffgehalt 
der Substanz von 0.73 pCt. X nach 23 Tagen auf 3.07 pet.  Nach 
5'2 resp. 95 Tagen war er aber auf 2.73 resp. 1.81 pet.  herabgegangen 
und die Menge der in der Fliissigkeit vorhandenen Substanz zeigte 
sich urn gewisse Betrage vermindert: es war mithin ein Theil der 
Substanz verbrannt, ein Theil des fixirten Stickstoffs wieder abgegeben 

Vorlguflge Mittheilung iiber die bei der F~nlniss auf- 
tretenden Baaen von A. G a u t i e r  und A. E t a r d  (Bull. SOC. chim. 87, 
305 - 307). Verfasser haben aus faulenden Subst$nzen in ziemlichen 
Mengen zwei Alkaloi'de extrahirt : dieselben blaiuen stark Lakmus, 
greifen die Gewebe wie Kali an, sattigeii starke Sauren und ziehen 
KohlensLure an, krystallisirte Carbonate bildeiid. Sie sind olfirmig, 
ihr Geruch ist Bftig, phcnolnrtig , niit einem anhaltenden Each- 
geruch nach Weissdornbliithen und Schinken. Die eine Base siedet 
bei 210° urid hat das specifische Gewicht 1.0'296 bei On. Das Chlorhydrat 
bildet feine Kadeln , ist wenig veriinderlich, wird aber durch Siiure- 
iiberschuss schnell roth, ist sehr liislich, stark bitter. Das Chloroplatinat 
ist ebenfalls gut krystallisirt (schwach gekrammtc Nadeln) und wenig 
ver.%~derlich; dagegen zersetet sich das Goldsalz schnell unter Ab- 
scheidung von Gold. Eisenchlorid wird von Salzen der Rase zu 
Chloriir reducirt. - Die andcre, ebenfalls iilige Base siedet etwas 
hiiher und giebt dabei Ammoniak und phenolartig riechende, in Aether 
wenig lijsliche Substanzen. - UeLrigcns scheinen die freien Hasen sich 
sehr leicht zu oxydiren und zu polymcrisiren: bei jeder neueii Be- 
handlung blcibt cine braune , pechartige, stickstoffhaltige , thiilweis in 
Salzsiiure liisliche Substanz zuriick. - Neben diesen Alkaloiden treten 
noch complexere, veriinderlichere Substanzen basischer Natur auf. 
Wenn man sic mit Kalk, Raryt oder Magnesia freimacht, rnit Aether 
oder Chloroform ausschittelt und die Auszijge rerdiinstet , SO bleiben 
dime Basen , mit Phenolen gemischt , zuriick. Wird dann die ganze 
Menge mit Kali geliist, urn darnach die Hasen mit Aether eu extrahiren, 
so entwickelt sich ein starker, charakteristischer Carbylamingeruch : 
das Pseudocyaniir pracxistirt nicht , sondern erst das Kali scheint cs 
aus den1 Molekiil dcr Hasen freizumachen. - hnalysen werden in 
Aussicht gestellt. 

Untersuchungen iiber die Entstehung der Ptoma"me yon 
E. Pat e r n b  und P. S p i c a  (Gazz. cliim. 1882, 63-85!). Aus frischem 
Blut sowohl wie a m  Huhnereiweiss wurdtw durch Ausschiitteln der 

75 

worden. Gabriel. 

Gnbriel. 

Rerichte d. D. rhem. Gesellschaft. Jahrg. XV. 
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wiissrigen Liisung des alkoholischen Extraktes mit verschiedenen 
Liisungsmit.teln Ausziige erhalteri , welche die Reaktionen dcr soge- 
nannten Ptomai’ne gaben. Es scheint daraus hervorzugehcn , dass 
basische Kiirper zu den normalen Produkten des thierischen stoff- 
wechsels gehiiren, die Bildung der sogenannten Ptomaihe also xiicht 
auf die Faulniss der Eiweissk6rper und den krankha.ften t.hierischen 
Stoffwechsel beschrhkt  ist. (Vergl. S p i c a ,  diese Berichte XIV, 274 a 

Ueber die Derivete der Photosantons%ure von F. S e s t i n i  
mid L. I l a n e s i  (Gazz. chim. XII, 82-83). Die P h o t o s a n t o n s l u r e  
(diese Ilerichte IX, 1G89 b )  liefert bei dcr trockenen nestillation im 
Rleibadc ausser fliissigen Kohlenwasserstoffen und Kohlensaure nach 
der Gleichung C15112004 = C14€Ino02 + CO2 P y r o p h o t o s a n t o n -  
s s u r e ,  welche in Alkohol und Aether sich liist, bei 94.5O schmilzt 
rind einbasisch ist. Ih r  Barytsalz giebt, mit Aetzbaryt trockeri destillirt, 
einen bei 221.5-223O sicdenden Kohlenwasserstoff, ClaH20, isnnier 
mit. nimethylainylbenzol von R igo  t nnd F i t  t i g ,  und Methyldipropyl- 

Ueber die e k s a m e n  Bestandtheile von Buxus sempervirens 
von P. 13. A l e s s a n d r i  (Gazi.  chin^. 1882, 36-108). Zur Dnrstellung 
dcr Uaseii aus Buxus senipervirens zieht der Verfasser das Material 
mit Oxals~iurcliisung Bus, fiillt mit Ammnniak, liist in EssigsRure, f d l t  
wieder mit Anirnon nnd wiederholt dies nnter Ariwendung verdiinnter 
scliwefelsiinre. Endlich wird der Niederschlag in Alkohol gcliist und 
nach desscn Verdampfen durch Aetlier in darin liisliches Buxin und 
darin unliisliches Parabuxin zerlegt. Durch diescs Verfahren erhielt der 
Verfasser aus der Riiide I3 u x i n  und l ’nrabuxi  11,  RUS den Bliittern einen 
iieiieii Iiiirper B u x e i ’ ~ ~ .  Da aber zwisc,heri R uxei‘n I U J ~  R n x i n  nur 
sehr geringfiigige Unterschiede vnrhaiiden sincl, so meint er selber, es 
miichte sich vielleicht spiiter hwausstellen , dass beide dieselhe Sub- 

Bemerkungen zu zwei chemischen Publikationen von M. 
N e n c k i  (Journ. p r .  Chem. r2] 25,  268-271). Die Arbeit voii F r a u d c  
(diese Berichte YIV, 2558) w i d  :rls oberHiichlich kritisirt. - Den 
IlHrn. S. D a m m  und I,. S c h r e i r i e r  (diese Berichte XV, 555)  wird 
nachgewiesen , dass die meisten drr von ihnen dargestelltexi Produkte 
bereits bekannt sind. (S. N e n c k i  und S i e b e r ,  diese Berichte S I V ,  
677, R o s i c . k i ,  diese Berichte XIII, 208, I t e i c h l ,  diese Berichte IX, 

Ueber Campholurethan yon A. H a l l e r  (Conipt. rend. 94, 869). 
Urn zii crweiscn, dnss das vnn ihm friihcr a1s l%orneolcyanat twsclirie- 
benc Eiiiwirknngsprodirkt vnn c,y:in auf J~oriieolriat.riii~i iii der That 
Hornenlurethan sei, hat  Verfassei untcr Benutzurig der B i s c  hoff’sclic!~l 

urid S e l m i ,  diese Berichte XV, 538.) Mylius.  

benzol von 0. J a c o b s e n .  Myliiis. 

stanz sind. Myliiis. 

1429, I l a r t h  und W e i d e l ,  diese Berichte S. 14G4.) Myliur. 
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Reaktion eine Verbindiing des Urethans mit Renzaldehyd, C? (NH 
. C02CloH17)a, dargestellt. Dieselbe schmilzt bei 185--187O, zersetzt 
sich theilweise beim Kochen mit Wasser, ist in der Kiilte wenig in 
Alkohol und Aether, leichter in kochendem Alkohol lijslich und kry- 
stalliskt daraus in seidenglanzenden Nadeln. Sie lost sich ferner in 
Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff, Eisessig u. s. w. Die Ver- 
bindung des Borneolurethans mit gewiihnlichem Aldehj-d ist eine dicke 
gelbe Masse. Mit Essigsiiureanhydrid anf 1 40° erhitzt liefert das 
Urethan analog den sonstigen Urethanen linter Kohlensiiureentwickelung 

Einwirkung von Cyangas auf Mentholnatrium von G .  A r t h  
(Compt. rend. 94, 872). h r c h  Einleiten von Cyaiigas in Toluol ge- 
16stes Mentholnatrium, Waschen des Produkts mit, Wasser, Abdestillircn 
des Toluols und Unikrystallisiren des Riickstandes wurde M e n t h o l -  
u r e t h a n ,  CloH1gO . CONH2, orid M e n t h o l c a r b o n a t ,  (C10H19)2C03, 
erhdten, die beide den von H a l l  c r  dargcstellten, analogen Borneol- 
derivaten in jeder Beziehurig gleichen. Das Urethari sclimilzt bei 
165O, subliniirt leiclit und zersetzt sich bei 200°, das Carbonat schmilzt 

Einwirkung der rauchenden SalpetersBure und der Salestiwe 
auf Pilocarpin voii P. C h a s t a i n g  (Compt. rend. 94, 968). Durch 
Behandlung dcs Pilocarpins, C11 €116 N2 0 2 ,  mit einer grosser1 Menge 
(ca. 300 Theile) rauchender Salpetersiiure ent.steht nach Verfasser 
salpetersaures Ja .bo rand in ,  Clo Hl2 Wp 0 3  . H N 09, ncben einer 
geringen Menge einer anderen Base, die walirsclieirilich Jaborin ist. 
Ebenso sol1 beim Abdampfen von Pilocarpin mit grossen Mengen 
Salzsiiiire an der Luft Jaborandin (das Chlorhydrat bildet grosse 

Geometrische Formeln der Fumar- und Male'insiiure, von 
den Zerseteungsprodukten hergeleitet, von J. A. Lt? I3 e l  ( R d .  SOC. 

chim. 87, 300-302). Dass ails Fumars$inre bei der Oxydation 'l'rauben- 
sgure, ails der Malci'nsiinre inaktive Weinslure pbildct wild (rgl. 
Kekul i :  und Ansch i i t z ,  dieae Ilerichte XIV, 713; LWII, 2150) erkliirt 
sich nach dem Verfasser ungezwungen aus seiner friiher ausgesprochenen 
Hypothese : die vier Wasserstoffatome (des Aethylens) liegen in der- 
selben Ebene und bilden ein Rechteck. - Die weitere Deduktion ist 
ohne die beigefiigtcn Zeichnungen , welche die Lagorung der Atorne- 

Acetanlid und Borneolacetat. Pinner. 

bei 105O. Piuiit.r. 

plattenfdrmige Krystallc) in kleiner Menge entstehen. l'iiin<!r. 

veranschaulichen sullen, nicht rcrstiindlich. Gnliriel .  

T S "  
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I 
0.0740 0.0656 
0.7104 I 0.6240 
1 : 9 . 6 '  1 :9 .5  

I 

Physiologische Chemie. 

Reifestudien an Trauben von C. Am t h o r (Za'tschr. phgsiol. 
Die Versuchvergebnisse sind in folgender Tabelle C'hern. V1,  2 2 7 ) .  

0.0920 
0.5100 
1 : 9 . 8  

wiedergegeben : 
_ _  .~ 

111 100 Krtbilirc.iitiineter 

Phosphorsaurc . . . . . . .  
Most j Asche . . . . . . . . . .  

. Verhdtniss von Pa05 zur Asche 

Alkohol Volumprocentc . . . .  
Extrakt . . . . . . . . . .  
Asche . . . . . . . . . .  
Phosphorsaure . . . . . . .  
Verlnst vonPzOj gegcniiber demMost 

. M-asscr . . . . . . . . . .  
\ Trockensubstanz bei 100" . . .  

frischen 1 Kerne . . 
I trocknen 

1 
Kernc ' A~clie dcr 

1 frischen 1 
trocknen 

(> Phosplior der Kernc . 

Yerldtniss der Phospborsh-c znr Asche der 
Kerrie . . . . . . . . . . . . .  

3.3960 I 2.9110 
0.4954 1 0.4060 
0.0635 ! 0.0514 

14.7 I 21.6 

pct. 

57.27 
42.73 

1.34 
3.04 
0.3s 1 
0.892 

1 : 3.4 

pCt .  

50.75 
49.25 

1.50 
3.14 
0.436 
0.910 

1 : 3.44 

2.2700 
0.3400 
0.0273 

47.5 

pCt. 

46.26 
53.74 

1.77 
3.29 
0.500 
0.930 

1 : 3.51 

Atis dieser TabeIle ergiebt sich, dass der Extraktgehalt dcr aus 
unreifen Heeren gekelterteii Weine liiiher ist, als der aus reifen. 
Weiiie xus unreifeii Trauhen haben fenier einen hiilieren Phosphor- 
siiuregelialt , weil bei der Giihrung des unreifeii , zuckcrarnien Mostes 
weriiger I'hospliorsiiure zur Mefebildung verbraiicht w i d .  Da in den 
Kernen das Verhdltniss der Phospliorshure zur Asclrc constant 1 : 3.5 
bleibt, wiilireiid beide wiihreiid der Iieife zutiehnieit ; da ferner das 
Verldtniss  beider iin Most constarit 1 : 9.5 bleibt, wiilire~id die A s c  h e  
b e i  d e r  R e i f e  bestiindig a b n i i n m t ,  so niuss eiiie gewisse Quantitiit 
der Asclic:, die sicli nicht niehr in1 Most urid nicht in deii Kernen 
firidet, liinwcsg und wahrscheinlich in den Stnmm hitiiiberwanderii. 

sct1otten. 



Ein Beitreg mu Kenntniss leicht oxydirbarer Verbindungen 
des Pflaneenkijrpers van J. R e i n k e  (Zeitschr. Physiol. Chem. VI, 
263). Die alltsliche Wahrnehmuiig, dass manchc ausgeprcsste Pflanzen- 
siifte beim Steheu an der Luft sich dunkel farben, fuhrte den Verfasser 
dahin, ein Chromogen in ihnen aufzusuchen, was er auch fand, indem 
er den Saft der Zuckcrrhbe mit Bleiessig fallte, den Niederschlag mit 
Schwefelwasserstoff zerlegte und das Filtrat vom Schwefelblei rnit 
Aether extrahirte. Reim Verdunsten des Aethers blieben ijlige anfangs 
vollkommeri farblose Tropfen zuriick, die sich an der Luft leicht dunkel 
Grbten. Es ist hicrmit bewiesen, dam in den farblosen Zellen der 
Zuckerriibe ein leicht, oxydabler Riirper enthalten ist, welchen fiir sich 
a.Uein d. h. o h n e  M i t w i r k n n g  d e s  l e b e n d e n  P r o t o p l a s m a s  das 
atrnospharische Sauerstoffmolckiil zu zersetzen im Stande ist. Dem 
Chromogen giebt der Verfasser den Namen R h o  dogen ,  den Farbstoff 
nennt er B e t a r o t h .  Der letztere zeigt dassdbc Spectrum, wie das 
Alkannaroth und steht also diescm in chemischer Flinsicht sehr nahe. 
Durch Reduktionsmittel wird der Farbstoff leicht entfiirbt. Ausser dem 
Chromogen zeigen sich in dem Ruckstand nach Verdunsten des Aethers 
farblose Krystallnadeln; diese indessen lassen sich m s  dem Saft der 
weissen Rube nur gewinnen, wenn nian densclben zuvor n i c h t  er- 
warmt. hat; aus dem Saft der rotlieii Rube werden sie reichlicher nach 
Erwkmeri gefunden. Die hiisbeute an Chromogen wird durch vor- 
heriges Erwarmen des Saftes gesteigeit. Dass in  den l e b e n d e n  
Zellen keiri Betaroth gebildet wird, iridem sich Schnittfliichen von 
Riiben tagelang an der Luft farblos halten, glaubt der Verfasser am 
besten dadurch ZII erkliiren, dass in den lebenden Zelleri die Oxydation 
eine energischerc ist, d. h. iiicht beim Retaroth stehen bleibt, sondern 
sofort zur Bildung von Kohlensiiure, Ameisensaure u. 8.  w. fiihrt. - 
Aus dem in derselberi Weise verarbciteten Saft dcr Kartoffel l a s t  
sich rnit Aether eiiie Substamz ausziehen, die sich an der Luft n i ch t  
dunkel &bt, aber rnit Eisenchlorid eine schwache Griinfarbung giebt. 
Hat man den Kartoffelsaft zuvor rnit Salzssiire gekocht, so lassen sich 
ihm durch Aether Brystalle entziehen, die den1 Brenzcatechin sehr 
gleichen und wohl identisch mit dcr von G o r u p - B e s a n e z  in den 
Blattern von Ampelopsis hedcracea aufgefundeneii Substanz sind. 
P r e u s s e  (Zeitschr. phys. Chem. 11, 3’2.1) ist geneigt, die letztere fiir 
P r o t o c a t e c h u s a u r e  zu halten, der Verfasser eher fur H y d r o ,  
ka f f eesau re .  In dem Aetherttuszug fand der Verfasser ferner eine 
in kaltem Wasser unlosliche , krystallinische , sublimirbare Substanz, 
welche den Geruch des Vanillins besass. Das letztere hat bekanntlich 
S c h e i b 1 e r  auch im Riiberirohzucker gefii~ideii. Der deni Brenzcate- 
chin ahnliche Korper wurde ausserdem in den Knollen yon D a h l i a  
v a r i a b i l i s  und in A e t h a l i u m  sep t i cum gefunden; ein davon vcr- 
schiedener KBrper in den Wurzeln von Da u c u s  C a r o  t a .  - Die in 
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Rezug auf die erwahnten KBrper nachstliegende Hypothese ist wohl 
die, dass sie Mit.telglieder des Stoffwechselprocesses sind und zwar 
der regressiven Reihe angehiirend, durch Spaltung voii Eiweissstoffen 
direkt oder durch Sjnthese von Spaltungsprodukten derselben ent- 
standcm Ferner liegt es nalie , rtineii Zusamnienhaiig zwisclien ilinen 
und den Funktioiirn dcr Athniring zii mutlimaasseii. Das Rhodogen 
spaltet uiid aktivirt vielleicht den Sauerstoff fur die Oxydation der 
Kohlehydrate in derselben Weise, wie es H o p p e - S e y l e r  fur den 
atoniistischen Wasserstoff annimnit. Scholteo. 

Ein Aetherpercolator zum Gebrauch in physiologisahen 
oder pathologischen Laborrttorien von D o n a l d  M a c p h a i l  (Journ. 
anat. and physiol. 15, 105). Verfasser beschreibt und bildet einen 
einfachen Aetherextraktionsapparat ab , welcher auch das Auskochen 
mit Aether gestattet. Ilerter 

Ueber die Dotterpigmente ron R i c h a r d  M a l y  (Sitzber. &ad. 
Wien IT, Mai 1881, p. 1126-1143). Aus der vom Verfasser gegebeiien 
Literaturubersicht sei erwiihnt, dass C h e v r e u l  und G o b l e y  iin 
EIiinereidotter einen riithlicheii und einen gelblichen Farbstoff angaben, 
ohne dieselbeii genauer zu charakterisireri ; die neueren Autoren nahmeri 
i iur  einrn Parbstoff im Eidotter an, den T h u d i c h u m  (diese Rerichte 
IT, 63) L u t e i ' n  benannte. Der Dotterfarbstoff wurde voii S t . a e d e l e r  
wid H o l m  ( h u m .  p ~ .  Chem. 100, 141, 148; 18G7) vom B i l i r u b i n  
ausser durch sein S p e c  t r u ni (ein Absorptionsstreif arif F, ein zweitcr 
mitten zwischen F und G) durch folgende Merkmale u n t e r s c l i i e d e n :  
1 )  er wird durch Alkalien der Chlorofornil6sung nicht entzogen, 
2) durcli rauchende Salpetershure erst g e  b l L u  t , dann entfarbt, 
3) durch concentrirte Schwefclsbure g r i i n  oder b l a u  gefiirbt. Er ist, 
iiach C a p r a n i c a  (diese Berichte XI, 153) mit dem Pigment der Oel- 
kugeln der Retina ideutisch (rergl. R i i h n e ,  Unters. a .  d. physiol. Inst. 
HeideZberg 1, 341 ; 1878). M a l y  uritersuclite die farbstoffreichen rothen 
Eier von S e e s p i n n e n  ( M a j a  S q u i i i a d o ) ,  welche wegen ihres ge- 
ringcn Fettgehaltes (Aetherextrakt der trockenen Icier 13.78 pCt.) ein 
gecignetes Material darstellen. Er wies darin neben dem g e l b e n  
( V i  t e l l o l u  t e i  n ) ein r o tli e s  Pigment ( V i  t e 1 l o r  u b i  n) nach. Das 
Vitellorubin ist nnliislich in Petroleumiither , wird durch Thierkohle 
den LBsungen entzogen und zeigt eiri breites Absorptionsbnnd, F be- 
deckend. Ilas Vitellolutein ist liislich in Petroleumiither und zeigt die 
beiden oben e r w i i h e u  Absorptioiisstreifeii. Bus deiri Alkoholextrakt 
drr trockenen Eier fAlt gesiittigtes warmes Rarytwasser das V i  t e l l  o-  
r u b i n ,  welches nach Auswaschen des Niedersclilages mit Alkohol und 
Eintragen desselben iii verdiinnte Salzsiiure als kriimlich weiche, 
kirschrothe Masse erhalten wird, mit Pettsiiuren und etwas P -haltiger 
Substanz verunrckigt. Die Massc wird noch feucllt mit gebrannter 



Magnesia verrieben, das Gemenge init kaltem Alkohol ausgesogen und 
dann rnit hether  oder Chloroform digerirt, welche die Magnesiumver- 
bindung des Vitellorubins in Losung bririgen; Zusntz von vie1 Alkohol 
fallt die Verbinduug wieder aus ,  deren weitere Reinigung durch Be- 
handeln rnit Saure, Losen in Aether und Schiittelii mit Alkalien grosse 
Verluste herbeifiihrt. Eine zweite vom Verfasser p. 1139 mitgetheilte 
Reinigungsmethode (Kochen des Alkoholauszugs mit Natronlauge u. s. w.) 
ist mit noch grosseren Verlusten verbunden. - Das V i t e l l o l u t e i n  
wird aus der von der Vitellorubin-Baryt-Verbindung abfiltrirten Flussig- 
keit durch iifteres Ausschiitteln rnit Petroleumiither anniihernd rein er- 
halten, nachdem durch die ersten Portionen Petroleumiither, Fet t  und 
Cholesterin entfernt sind. - Jedes der beiden Pigmente, deutlicher 
Vitellorubin, zeigt obige Farbenreaktionen, beide sind f r e i  v o n Ei s e n  
und auch f r e i  v o n  S t i c k s t o f f ,  was einen naheren Zusammenhang 
rnit dem H l u t r  o t h  ausschliesst, wie auch das reichliche Vorkommen 
in den Eiern Wirbelloser , welche kein IIaemoglobin hesitzen, gegen 
einen solchen Zusammenhang spricht. I<rystallinisch wurden die Pig- 
mente nicht erhalten, weshalb M a l )  ihre Identitiit rnit dem Farbstoff 
der C o r p o r a  l u t e a ,  welchen P i c c o l o  und L i e b e n  (Med. Centralbl. 
1869, 1) als H a e m o l u t e i ' n  bezeichneten, fur zweifelhaft halt. Die 
Pigmente bleiben unter Einfluss von Licht und Luft. Hcrter. 

Ueber Fettansate im Thierkorper von A. L e b e d  e f f  (Centralbl. 
med. IVimm.wh. 1882, 129-130; vorl. Mitth.) I n  Fortsetzung seiner 
Untersuchungen ( d i m  Berichte XV, 5 3 5 )  unterwarf L e b e d e f f  zwei 
H u n d e  einen Monat hindnrch vollstiindiger I n a n i t i o n ;  sie verloren 
dabei ca. 40 pCt. an Gewicht, und es ist anzunehmen, dass sie ihr 
KBrperfett vollstiindig einbussten. Kachdem dieselben nun drei Wochen 
lang neben fast fettfreiern Fleisch , der eine L e i n o l ,  der andere 
H a m m e l t a l g  (Schmelzpunkt iiber 500) erhalten hatten, wurden sie ge- 
todtet. Die Gewebe des ersteren entbielten grosse Mengen von fliissigem, 
bei O o  nicht erstarrendeni Fett, ahnlich dem Leiniil, das Fet t  des an- 
deren war  fast identisch rnit Hammeltalg (normales Hundefett, bei ge- 
wohnlicher Temperatur halbflussig, schmilzt noch S u b b o  t i  n (Za'ischr, 
f. Biologie 6 ,  139)  zwischen 30 und 420). Das Nahrungsfett war  
demnach u n v e r i i n d e r t  in  das Fettgewebe a b g e l a g e r t  worden. 
Auch das M i l c h f e t t  scheint Verfasser in direkter Beziehung zum 

Beitrage zur Kenntniss der Bildung und Zerseteung des 
Tyrosins im Organismus van H. B l e n d e r m a n n  (Zeitschr. physiol. 
Chon. VI, 134). Tyrosin ist neben Leucin als constanter Bestandtheil 
des Urins bei acuter gelber Leberatrophie gefunden worden; vie1 
seltener bei Phosphorvergiftung, obwohl es im letzteren Falle von 
sammtlichen Beobachtern iibereinstinimerid in der Leber und anderen 

Nahrungsfett zu stehen. Herter. 
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Organen gefunden wurde. Verfasser hat in zwei FIllen von tijdtlicher 
Phosphorvergiftung Tyrosin im Crin gefunden. Im zweiten Falle ent- 
hielt der Harn am 7 . ,  dein Todestage, 1.7 gr Tyrosin, wghrend e r  
noch am Tage vorher frei davon war. Gleicheeitig wurde Leucin con- 
statirt und cine bedeutende Vernielirung der gepaarten Schwefelsiiuren 
und der aromatischen OxysLuren. Im Harn ron 2 Hunden, welche 
wahrend 20 resp. 17 Tagen zu der tiiglichen Sahrung einen Zusatz 
vori 0.005 bis 0.5 gr Phosphor enthielten, wurde kein Tyrosin gefunden 
und keine Vermohmng der Phenole, dagegen gesteigerte Ausscheidnng 
der aroniatischen Oxysauren. Bei einem Hunde, den1 rnit der Nalirung 
10 g Tyrosin eingegeben wurden , zcigte sich eine rermehrtc Aus- 
scheidung der Oxysiiuren; die Aetlierschwefolsiiuren und I'henole waren 
nicht rermehrt; Tyrosin konnte in Krystallen nicht aus dem R a m  gc- 
women werden; doch wurde derselbe nach Etitfernung der Oxysauren 
noch durch h l i  Ilon'sches Reagens ge1';:irbt. An sich selbst beobachtete 
der Verfassrr nach Einnahme roii jr 5 g Tyrosin wahrend dreier Tage 
Vermehrung der Phenolausschcillriiifi. Die Aetherschwefe1sliirc:n und 
Oxysauren waren nic.ht vcrrnehr,t. R t h  Kanhichen war  der Erfolg 
mehr dern beim Aunde analog, d. 11. geringe Verrnehrung der Plienole, 
dagegen bcdeutetide Vermt.lirmlg der Oxysiiuren , an einem Tage bis 
auf das 14f'ache (das Thier hatte binnen einer Woche 20 g Tyrosin 
bekomnien). Die Oxysaarcn hestanden iiri Ietzten Falle aus Hydro- 
pararcumarslure, OxypheiiylrssigsRnre iind einer, iii Wasser schwieriger 
lilslichen Siiure, Schnielzpunkt 16%--164°~ dereii Analyse zu der k'ormel 
einer ~ ) x y l i y d r o p a r a c u m t t r s B u  r e  fuhrte. Ausscdern faiid sicli in 
dem iitherischen Auszug einr: in Wasscr , Alkoliol i i r i d  Aother schwer 
liisliche, bei ca. 275 I) schmelzcnde Substanz , wahrsclieinlicli das TI y d - 
a n t  oi'n der Hydroparacumars~iure 

. / - 'CO' 

Z u  dieser Annahme fiihren sowohl die Analysen, als der Umstand, 
dass der KBrper beim Erhitzen rnit Barytwasser Tyrosin lieferte. Das 
Hydantoih ware aus dern Tyrosin durch Addition der Elemente der 
Cyansiiure und hbsch(,idung von Wasser entstanden, ebrnso wic nach 
der Reobachtring von S c h i f f e r  (dime Berichte XIV, 2596) im Orga- 
nismus aus Sarkosin Methylhydantoi'n rntsteht. - Was den Sachweis 
des Tyrosins betrifft, so ist nur die Methode von F r e r i c h s  und 
S M d  e l e r  (Wiener med. Wochenschrift 1850, No. 30) zuverlassig, nach 
welcher das Tyrosin im krystallinischen Zustand gewonnen wird. Eine 
Rothfarbung mit Mi 11 o n'schem Reageiis in dern yon Phenolen und Oxy- 
siiuren durch Aetherextraction befreiten €Tarn bewrist nicht die An- 
wesenheit von Tyrosin, da  der normale rnenschliche Ham ausser den 
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gcnannten Substanzen norh andere enthalt, welche gleichfalls beim 
Erwiirmen mit Mi  I l o n ’ s  Reagens Rothfarbung geben. Nach der 
F r e r i c h s - S  tiideler’schen Methode konnte d r r  Verfaaser freilich Ty- 
rosin nur dann wiederfinden, wenn e r  einem Liter Harn nicht weniger 
als 0.5 g davon zusetzte. In einer Anzahl pathologischer Urine (von 
Phtisis, Pneumonie , acutem Gelenkrheumatismus , Leberechinococcus, 
Lebercarcinom) fand der Verfasser weder Tyrosin noch Leucin. Die 
Yittheilangen von h n d e r s  o n  (Brit. med. joum. 1880, 381 ), wonach 
dies(. bciden Sauren bei den verschiedenstcn Krankheiten im Urin allf- 
tretrn sollen, sin& demnach mit Vorsicht aufzunehmen. Srhotteri. 

Ueber den Nachweis und die Darstellung von Phenolen 
und Oxystiuren au6 dem Harn von E. B n u m a n n  ( Z t i ‘ t ~ c h ~ .  Physiol. 
Chem V I ,  183). Die Abhandluiig ist cine Zusammenstellung der 
griisstentheils schon fruher an verschiedenen Stellen verijffentlichten 
Methoden. Die Phenole (Phenol, 0- und p-Kresol) werden am der ange- 
siiuerten Liisung destillirt , aus dem Destillnt rnittelst Bromwasser ge- 
fallt, der allmahlich in Nadeln ubergegangene Siederschlag nach 2 bis 
3 tiigigem Stehen abfiltrirt und :ils Tribromphenol bestimmt. In  letzteres 
geht bekanntlich auch das zuerst ansfallencle Tetrabromkresol rnit der 
Zeit iiber (diese Berichte XII, 804). Man findet nach dieser Methode 
87-92 pCt. des in der Losung enthaltenen p-Kresols; der Rest bleibt 
in  den Mutterlaugen geliist. Hinsichlich der Bestimmung des p-Kresols 
als p-kresolsulfosaores Barium vergl. diese Berichte XII, 706. Aus 
den1 Genieiige der loslichen sulfosaurcn Bariumsalze kann durch Um- 
wandlung in die Ilaliumsalze und Verdunstenlassen der Liisung p-phenol- 
sidfosaures Kalium gewonnen werden. Das o - Kresol wird durch 
Schmelzen des Phenolgemenges mit Ilalihydrat als Salicylsaure nach- 
gewiesen. Die Phenole des Pferdeharns bestehen nach Vcrsuchen des 
Verfassers bis zu 85 pCt. aus Parakresol; auch in den Phenolen des 
menschlichen €Tarns ist nach S r i e g e r  (diese Berichte XrII, 114Y), 
das Parakresol rorwiegend. Spuren \-on Phenol, 2. R. in normalem 
Harn von Hunden und Hiihnern, die mittelst Bromwasser nicht mehr 
nachweisbar sind, lassen sich durch Erwlrmen des Destillats mit 
einigen Tropfen von M i l  lon’schem Iteagens erkennen. Zur Gewinnung 
von B r e n z c a t e c h i n  und H y d r o c h i n o n  d i r d  der Harn nach be- 
kannter Methode verarbeitet. Er wird nach dem Ansaiuern rnit salz- 
saure ‘ / z  Stunde erwiirmt, nach dem Erkalten rnit Aether extrahirt, 
der Auszug mittelst Natriumcarbonat von Sauren befreit und der nach 
dem Verdunsten des hethers  bleibende Ruckstand rnit kleinen Mengen 
einer gesattigten Lijsung von Chlornatrium oder Natriumsulfat extrahirt. 
Aus den Salzliisungen werden die geringen Mengen fluchtiger Phenole 
abdestillirt und dannch das Brenzcatechin und Hydrochinon rnit Aether 
extrahirt. Aus der wgssrigen Liisung eines Gemenges beider wird 



das Hrenzcatechin durch Bleiacetat grfiillt. Geringe Mengen des- 
selben lassen sich auch durch Extrahiren des trockenen Gemenges 
mit kaltern Benzol entfernen. Brenzcatechin ist ini norinalen mensch- 
lichen €Iarn stets in kleinen Mengcn enthalten, etwas reichlicher im 
Pferdeharn; es fehlt ganz im Harn von mit Fleisch gefiitterten Thiereir. 
Hydrochinon ist irn normalen menschlichen Harn noch nicht aufgcfunden 
worderi, sondern nur nach Eingabe yon Phenol und plienolschwcfel- 
sauren Salzen ( E a u r n a n n  u n d  I’reusse, d u  R o i s - R e p m o n d ,  
Archiv 1879, 245). Ini norrnalen Pferdeharn ist das Vorhandensein 
von Hydrochinon nach Versuchen des Verfassers wahrschcinlich. Iiri 
Harn cines Hundes , der neben seinein gewiihnlichen Futter binnen 
8 Tageri 104 g Benzol erhielt, fand der Verfasser neben Hrenzcatechin 
0.560 g reines Hydrochinon ; ein zweiter Rund lieferte nach Futteriiiig 
mit gleichfalls 104 g Benzol 0.514 g Hydrochinon. N e n c k i  und 
G i a k o s a  (Zeitschr. phys. Chem. IV, 336) urid S c h n i i e d c b e r g  (Archiv 
f. e q .  Puth. u. Pharm. XlV) konnteri nach Benzolfiitterung iiur 
Brenzcatechiri , aber kein Ilydrochinon nachweisen. S c 11 m i e d e b  e r g 
schloss hieraus, dass die Oxydation des Renzols irn Organisrnus anders 
verlaufe, als die des Phenols oder dcr Pheiiolscliwefelsiiure. - P a r -  
o x y p  h e n y l e  s s i g  s C u r  e und H y d r o  p a r a c u  m a r s a u r  e finden sich 
nach den Versuchen des Verfassers im normalen menschlichen Harn. 
Sie werderi nach bekaniiter Methode durch Ausfiillen mit basischcm 
Bleiacetat rein gewonneii und zwar aus dem Filtrat der Liisung, welclie 
mit neutralein Bleiacetat versetzt war, so lange noch rin Niederschlng 
entstand. Zur weiteren Reinigurig werden sic niithigenfalls rnittelst 
kohlensauren Baryts in die Barytsalze iibergefiihrt und voii Neueni 
durch Saure ausgeschieden. h u s  nienschlichem Harn erhalt man die 
Siiuren leichter rein, als ails Pferde- oder Hundcharn. Eine scharfe 
Trennung beider Sauren cxistirt nicht; die Hydroparacnmarsiiiirc? ist 
in Wasser und siedendem Ihnzol  etwas leichter liislich, als die Par- 
oxyphenylessigsaure. Eine 0 x y m  a n d e l s a u r e  (Schmp. 1620) fanden 
S c h u 1 t z  e n und R i e s  in mehreren Fallen voii acuter Lebcratrophie 
neben Tyrosin im Harn. Yerfasser fand cine bei 167-1680 schmel- 
zende Oxysaure neben den anderen Oxysiiuren und Tyrosin im Harn 
nach einer tiidtlicheri Phosphorvergiftung. Die S lure  war in siedendeni 
Benzol unlijslich (rergl. auch €1. B l e n d  c r  m a n n ,  vorherg. Referat). 
G a l l u s s a u r e  findet sich zuweilen im Pferdeharn; sie wird schon 

Metalbumin und Paralbumin van O l o f  IIani m a r s t e n  (Za’tschr. 
physiol. Chem. VI,  194). Aus ungefarbten Ovarialfliissigkeiten wurde 
durch Verdiinnen niit Wasser, Filtriren und Fiillen mit Alkohol eine 
Substanz erhalten, welche alle Eigenschaften von S c  h erer’s Met- 
albumin besass. (Verh. der phys.  nted. Qes. in Wurzburg 1852 und 
1864-65). Diese Substanz gab nach nochmaligeni LBsen in Wasser, 

durch ncutrales Rleiacetat gefallt. Srhotten. 
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Wiederausfiillen mit Alkohol und Waschen rnit Alkohol und Aether 
bei der Aualyse folgende Zahlen , fur aschefreie Substanz berechnet: 

C H N S Asche 
Priip. I: 49.44 7.01 10.28 - 1.1 
Prap. 11: 50.05 6.84 10.27 1.25 1.4 

Die Praparate erwiesen sich als frei von Eiweiss und von Eiweiss- 
oder Schleimpepton. Nach seiner Zusammensetzung sowohl, wie nach 
seineii Eigenschaften, steht das Metalbumin dem Mucin naher, a19 dem 
Eiweiss; auch dies giebt beim Kochen niit Sauren eine reducirende 
Substanz [eine Eigenschaft, die freilich nacli den Untersuchungen von 
L a n d w e h r  (diese Berichte XIV, 2699) reincm Mucin ails Galle nicht 
zukommt]. E s  unterscheidet sich aber von Mucin liauptsachlich durch 
die Nichtfallbarkeit mit Essigsaure und dadurch, daas es durch Alkohol 
auch nach Iangerer Zeit nicht veriindert wird. Verfasser schligt also 
fiir das Metalbumin den Namen P s e u d o m u c i n  vor; er halt es fiir 
nicht unwahrscheinlich, dass das sogenanrite Metalbumin nur cin veran- 
dertes und verflussigtes C o l l  oi’d, verunwinigt durch wenig Eiweiss, 
sei. Das  P a r a l b u m i n ,  zuerst von S c h e r e r  ( loc .  cit.) gleichfalls 
aus Ovanalfliissigkeit auf demselben Wege wie das Metalbumin dar- 
gestellt , halt der Verfasser nur fiir eiri durch Serumglobulin resp. 
Serumalbumin stark verunreinigtes Metalbumin (Pseudomucin); denn 
es wird durch grlndlicheres Reinigeri dcm letzteren lihnlicher und ferner 
lasst sich durch Mischen von Metalbumin rnit den genannten Eiweiss- 
stoffen eine Substanz bereiten, die alle Eigenschaften des Paralbumins 
brsitzt. Auch die Analyse von Paralbumin deutet auf ein solches 
Gemenge. Die E r k e n n u n g  von Paralbumin lauft also auf einen 
Nachweis von Metalbumin himaus. Die zu priifende Flussigkeit muss 
nach dem Kochen ein opalisirendes, weissliches Filtrat geben, aus 
welchem durch Rehandlung mit verdiinnten Mineralsauren eine redu- 
cirende Substanz gewonnen werden kann: zwei Punkte, auf welche 
bereits Ha  pp e r  t aufmerksam gemacht hat. Nach diesem Verfahren 
hat  Verfasser Paralbumin in allen von ihm untersuchten ty-pischen 
Ovarialflussigkeiten nachweisen konnen, niemals aber in gewohnlichen 
Transsudaten. In  den Fallen, wo es in  den Ascitesflussigkeiten nach- 
weisbar war, fand sich auch cine Ovarialgeschwulst vor, welche einen 
Theil ihres Inhaltes in die Rauchhiihle ergossen hatte. Schotten. 

Zur Pathologie der Rachitis von A d  o 1 f R ag in sky ( Virchour’s 
Arch. 87, 301-318). Ausfiihrliche Mitthcilung der diese Berichte XW, 
2701 referirten Untersuchungen. Nachzutragen ist, dass Verfasser bei 
seinen Versuchshundeii auch den Einfluss von K a l k e n t z i  e h u n g  und 
M i l c h s a u r e z u f u h r  auf die Zusammensetzung der L e b e r  prufte. 
R a g i  XI s k y €and friiher bei Rachitis sowie bei Verdauungsstiirungen 
in  den Fkces der Kinder mehr Kalk als normal, wahrend der Ham 
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kehie Veranderung in der Kalknusscheidung erkenrien liess. s eeni a n  11 

(Virchow’s Arch. 7 7 ,  299) erklarte die Rachitis dnrch Kalkarmuth, 
hervorgerufen durch Mange1 an Saleslure im Magensaft. Dagegen 
fiilirt B a g i r i s k y  an, dass auch neutrale Peptonl6sung 1 : 150 Calcium- 
phosphat bei Digestion auf dern Wasserbade zu liiseri vermijge, e h e  
Kalkaufnahnie also auch bei inaiigelnder Salzsaure stattfinden kGnne; 
im Kalkmangel allein liege das weseiitliche causale Moment der 

Ueber ein praktisches Desinfectionsverfahren mit Brom- 
dempf und dessen sporentodtende Wirkung von A. W e  r n i c  h 
(Centralbl. med. Wissensch. 1x82. ISO-11;3). W e r n i c h  bedieiite sich 
cines von A. F r a n k  angegebenen Verfalirens (Inipriignation von ge- 
forrntem, sehr porosem K i es e lgu h r mit flussigem I h m ,  welches an 
der Lnft allnihhlich verdampft). Die in dern Versiicliraume vertheilten 
Mi lzb randspore r i  wurden unsc,hlidlich gemacht, wenn in deniselben 
ilinerhalb G Stiinden pro Kubikmeter 4 g Rroni zur Verdampfuiig ge- 
bracht worden. Die Mittlidlungen a. d .  Kaiserl. Gesundhccitsantte S. 275 
hielteii die Bromdesinfcction wegeii dcr hohen Kosten fur praktisch 
nicht verwerthbar; obiges Vcrfahreii kostet 2 Pfennige pro Kubikiiieter. 

Untersuchungen iiber die Beziehungen der geistigen Th%tig- 
keit zum Stoffwechsel ron S p e c k  (Arch.f. exper. PathoZ. 15, 81 bis 
145). Verfasser bespricht in eingeheiider Weisct die ausgedehnte Lite- 
ratur, welche iiber obige urid verwondte Fr;igen vorliegt; er vergleiclit 
den Stoffwechsel der Muskeln mit dem der Xerven, iiber welchen rioch 
wenig sichere Thatsachen bekannt sind. Die Untt~rsuchiingen fiber 
den Einfliiss von S c h  l a f  und Wachen aiif die husscheidungcri, wclche 
Verfasser ausfiihrlich resomirt, lessen den Einfluss der geistigen Rulic 
nicht klar erkennen, weil im Schlaf nicht iiur die Tlidtigkeit des 
Gehirns, solidern auch die der Muskeln und meist auch die der Ver- 
dauungsorgane ruht. S p e c k’s Untersuchungeli f‘iihrten zu Iiegativcn 
Resultaten. Dreistiindige geistige Arbcit vermehrte weder die Aus- 
sclieidung des H a r n s t o f f s  noch die der P h o s p h o r s i i u r e ,  welchc 
haufig in direkte Beziehung z ~ i r  Nervent,h;itigkeit gebracht wird. Die 
Versuche iiber S au e r  s t o f f a u  f i i  a h  me uiid K o  h l e n  s a urea iis s c h e  i -  
d u n g ,  welche 9- 16 Minuteii dauerteii, hat S p e c k  theils an sich 
selbst, theils an einer anderen Versuchspcrson nach der in dcri Sitzber. 
d .  Ges. 2. Refird. d .  ges. N a t m u .  2. Marburg, Bd. 10, 1877 mitge- 
theilten Methode angestellt. Wurdc der stiirende Einfluss dcr die 
gewahlte geistige Arbeit (Lesen , Schreiben , Rechnen) begleitenden 
Muskelbewegungen ausgeschlossen, so zeigte sich k e i n e  d e u t l i c h e  
Z u n a h m e  d e s  G c s a m n i t s t o f f w e c h s e l s  bei geistiger Arbeit, wie 
aus folgeiiden aus Versuchen 15 rind 18 (Ruhe) iirid Versuchen 16 
und 17 (Arbeit.) pro Minute berechneten Mittelzahleii hervorgeht : 

Rachitis nicht. Hcrter. 

Hertrr. 
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Eiugenthmete Ansgeathniete Hniierstoff- Iiohlensiiure- Zahl d e r  Tiefe der 
1,llft Luft Aofnahmc Aiisscheidung Athcrnsiige Athemziige 

Ruhe 6514 6474 Ccm 0.408 g 0.480 g 6.0 1106 Ccm 
Arbeit 6557 6495 )) 0.429 g 0.486 g 5.4 1214 

Herter. 

Ueber die St6rungen nach ausgedehnten Rautverbrennungen 
von C a t i a n o  (Firchow’s Arch. 87,  345-363). C a t i a n o  stellt die 
Hypothese auf, dass in der Haut  vorhandenes ameisensaures Ammoniak 
bei der Verbrenriung in Blausaure iibergehe und diese oder die im 
Kiirper aus derselben wieder entstehende Ameisensaure die Stijrungen 
veranlasse j der chemische Nachweis dieser Substanzen wurde nicht 
versucht. (Vergl. diese Ben’chte XIV, 273, 2590). Herter. 

Analytische Chemie. 

Kaliumpermangsnat und Chroms%ure rtle Absorptionsmittel 
fiir Stickoxyd von C. B i j h m e r  (Zeitschr. anal. Chem. 21, 212). Der  
Verfasser enipfiehlt zur Absorption von Stickoxyd bei S a c h s e - K o r -  
mann’schen Methode der Bestimrnung von AmidosLure an Stelle von 
Eisensulfatlijsung oder SauerstofT cine Lijsung von Kaliumpermanganat ’) 
oder Chromsaure zu verwenden. Benutzt man cine alkalische Liisung 
von iibermangansaurem Kali , so dient dieselbe gleichzeitig zur Ent- 
fernung der KohlensLure. ErwXrmung wirkt firdernd und es ist 
moglich mehrere Dutzend Amidbestimmungen mit IIiilfe dieser Ab- 
sorptionsmittel an einem ‘rage auszufiihren. ChromsBure in salpeter- 
saurer Liisung leiste die besten Dienste , wenn die Kohlensaure nicht 
gleichzeitig entfemt werden soll. Will. 

Ueber die B e s t h u n g  von Salpetershure und salpebiger 
S%ure in Form von Ammoniak von A. G u y a r d  (C‘ompt. rend. 94, 
951). Verfasser giebt ein einfaches Verfahren, iim Stickstoff in allen 
seinen Sauerstoffverbindungen als Amrnoniak zu bestirnnien. Das Ver- 
fahren beruht darauf , dass alle Sauerstoffverbindungen des Stickstoffs 
durch Gliihen rnit Natronkalk bei Gegenwart von Grubengas m 
Ammoniak ubergehen. Die Manipulationen sind dieselben wie bei der 
Stickstoffbestimmung nach V a r r e n t r a p p  - W i l l .  Man mischt 5 g 
trockenes Natriumacetat mit 45 g Natronkalk, bringt von der Mischung 
10-15 g auf den Bodeii eines Verbrennungsrohrs, vermengt die zu 

Piniier. 

1) 1st  auch schon von L u n g e  zu gleichem Zwcck bei der Analysc der 
Ramniorgnsc licnntit C h n .  Zeitg. 1SS1, 916. 
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untersuchende Substanz rnit dern Rest der Misehung, ftillt die Rijhre 
mit Natronkalk und fiihrt die Zersetzung nach bekannter Methode aus. 

Verfahren zur Bestimmung des Ammoniaks durch Destil- 
lation von 0. K n u b l a u c h  (Zeitschr. anal. Chem. 21, 161-165.) Die 
in dem Destillationskdbchen durch Kochen der Losung des Arnrnoniak- 
salzes rnit Kalilauge eritwickelten Dlmpfe werden durch ein doppelt 
gebogenes Rohr in einen Cylinder eingeftihrt, in dessen oberen ver- 
engteri Theil das Verbindungsrohr mittelst eines Kautschukstopfens 
befestigt ist, wiihrend der untere Theil des Cylinders offen und an 
mehreren Stellen nach aussen aufgebaucht ist, urn die austretenden 
Gasblasen zu vertheilen. Der Cylinder taucht mit dem unteren Rande 
in die in einern weiteren Cylinder befindliche Slure, welche rnit etwas 
Rosolsiiure versetzt ist, ein, und seine Stellung kann durch eine urn 
seineri Hals befestigte Korkscheibe, welche auf dern Itand dcs weiteren 
Gefiisses aufliegt, in seiner Stellung regdirt werden. Der ganze 
Absorptionsapparat kann in ein Kiihlgefiiss eingestellt werden. Nach 
der Destillation wird die iiberschiissige Same irn Absorptionsgefgsse 
selbst zuriicktitrirt. Die Uestirnrnung erfordert 12-15 Minuten. Eine 
Zeichnung des Apparat.s findet sich im Original. Derselbe ist bei 
Fr. Mii l ler  in Bonn kiiuflich zu haben. Will.  

Ueber die Darstellung von NormalsLure von 0. Kii u b l a  ii c h 
(Zeitschr. anal. Ch.em. 21, 165). Der Verfasser verwendet als Grund- 
lage fur die Jkreitung VOII Norinalsiureii das neiitrale Ammoiisulfat, 
das leicht rein zii erhalten ist, kein Krystallwasser enthiilt und bei 
100° ohne Zersetzung getroekriet werden kann. 10 g des reinen bei 
1 OUo getrockneten uiid gewogenen Siilzes werden in  eiiiern 500 ccni 
Kolben gcliist bis zur Marke anfgefijllt, uiid nun je 50 ccm i ~ i  die 
etwas zu concentrirte Sirire nach vorstehend beschriebenern Verfahren 
destillirt. Ir'ach Riicktitrirririg der Siiure niit darauf eingestellter 
Natrorilaiige erfahrt man die Anzahl der drirch das .Ammoniak des 
angewandten Ammonsiilfat ncutralisirt en Kubikcentirneter tirid nach der 
Gleichung 

132 : 1000 = aiigew. Menge (NH&SO4 : X. 
die hnzahl Kubikcentirneter, bis zii welcher die ersteren verdiinrit 

Ueber die Ausdehnung der wichtigsten Titrirfliissigkeiten 
durch die Wtirrne voii A. S c h u l z e  (Zeitschr. anal. Chem. 21, 1G7). 
C a s a m a j o r  (Zeitschr. anal. Ciiem. 19, 177) hat gezcigt, dass bri 
gennucn volumctrischcI1 Restimrnungen die Correktiorien fiir die nus- 
dehnnng tler Fliissigkeiteii diirch die Wlirinc nicht vernachliksigt werden 
diirfen. Dcrselbe hat rnit Riicksicht aiif die grosse Verdiinnurig der 
bei dcr Massnnalyse benntaten Liis~ingen die 13enntznng dcr Ans- 
dehnungstabcllen des reinen Wassers empfohlen. Der Verhsser hat 

werden niiisseii, damit die Siiire normal werde. JVi l l .  
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nun untersucht , ob nicht schon diese verdinnten Titrirfliissigkeiten in 
ihren Volumanderungen merklich von denen des destillirten Wassers 
abwichen. Es wurden 16 der wichtigsten Lasungen gepriift. Die 
Resultate der Arbeit sind in einer Anzahl Tabellen zusammengestellt. 
Es zeigte sich, dass die betreffenden Flussigkeiten trotz der grossen 
Verdiinnung in Beeug auf die Ausdehnung durch die Warme sich oft 
bemerkbar vom Wasser unterscheiden, wenn aoch die Differenzen nicht 
so gross sind, dass bei maasanalytischen Bestirnmiimgen durch An- 
wendung der fur destillirtes Wasser berechileten Correktionen erhebliche 
Pehler entstehen wurden. WI11. 

Apptarat zum Auswaschen mit Wasser nicht mischbarer 
Fliissigkeiten von M. G o l d  s t e i n  (Journ. d. mss. ph,ys.-chem. Gesellsch. 
1882, (1) 152). Eine Flasche, die mit einem doppelt durchbohrten Korken 
versehen ist,  wird zu '/3 mit der auszuwaschenden Pliissigkeit, z. R. 
Petroleum, angefiillt. Durch den Kork geht ein bis zum Boden 
reichendes Rohr , das zum Abfluss des Waschwassers bestimmt ist, 
und ein zweites Rohr, das mit der Wasserleitung verbunden wird und 
dessen in die Flasche reichender Theil so gebogen ist, dass das durch 
ihn einfliessende Wasser die innere Wand dcr Flasche untec einem 
schiefen Winkel trifft. Wahrend des huswascheiis muss der gebogene 
Itohrentheil sich gerade inmitten des Petroleums befinden, denn dann 
wird beim Oeffnen des Wasserkrahnes letzteres in eine rotirendc Re- 
wegung versetzt und auf diese Weise ansgewaschen. Hat  man eine 
Fliissigkeit auszuwaschen, die schwerer als Wasser ist, so braucht man 
nur das Ausflussrohr zu heben iind das gebogene dagegen tiefer in die 
Flasche ZII senken. Der Apparat wirkt automatisch. Janeiti. 

Bemerkungen zur Ermittlung des speciflschen Gewichts fester 
und fliissiger KBrper voii G. U r i i g e l m a n n  (Zeitschr. anal. Chern. 21, 
1735). Der  Verfasser ernpfiehlt als eine schnell ausfiihrbare und anch fiir 
wissenschaftliche Zwecke hinreichend genaue Resultate liefernde Methode 
der specifischen Gewichtsbestiiiiniuiig ein schon von P h i p  s o n  (Dingl. 
p .  Journ. 166, 79) vorgeschlagenes Verfahren. Hiernach l lss t  man 
bei der Untersuchung fliissiger Substanzen tiur ein mogliclist grosses 
Volum derselben aus einem gradiiirten Messinstrument ausfliessen und 
wagt dasselbe. Feste Kiirper werden gewogen uiid dann in die eine 
geeignete Fllssigkeit enthalteiide Messburette gebracht. Die Differenz 
im Fliissigkeitsstand l o r  und nach dem Einbringen giebt das Volum 
der abgewogeneti Menge der Suhstanz. Es ist wichtig eine Fliissigkeit 
zu nchmen, welche die Kiirper vollsthndig benetLt. Rei Anwendung 
von 5-100 g von den leichtesten bis zii den schwersten Kiirpern anf- 
steigend, geniigt das Abwaigen aiif einer fiir Centigramme empfindlichen 
Tarirwage. w111. 
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Notieen eur Phosphors%urebesthnmung von c. M o h r (Zeitschr. 
anal. Chem. 21, 2lC). Die titrimetrische Bestiinmung der phosphor- 
saiiren Ammoniakmagnesia mit Uranliisung nach J o u l i e ,  welclier den 
Niederschlag in verdiinnter Salpetersaure zu liisen , rnit Ammoniak zu 
ubersattigen und wieder in verdiinnter Essigsaure zu lijseri empfiehlt, 
hat  den Nachtheil, dass zu grosse Mengen neutraler Ammoniaksalze 
in Liisung kommen, welche die Endreaktion rnit Ferrocyankalium ver- 
ziigern. Ebenso wirken griissere Mengen neutraler Kalk- und Alkali- 
salze stijrend, weshalb der Verfasser fir seine Uranliisung eirieii 
doppelten Ti ter  einerseits fur kalkarme Losungen (Superphosphate, 
Mejillonesguano u. s. w.), andrerseits fiir kalkreiche (Mergelphosphate) 
herstellt. So wurde z. R. der Titer f i r  Superphosphate = 0.0041, fur 
Mergelphosphat . 0.0039 gefunden. Wurde der Niederschlag von phos- 
phorsaurer Ammonmagnesia filtrirt, das iiberschussige Ammoniak ab- 
gedunstet, d a m  erst in Essigsaure geliist iind rnit Uranlijsurig titrirt, 
so wurden geniigend genaue Resultate erhalten. Das  friilier (diese 
Berichte XIII, 1036) mitgetheilte Verfahren , Phosphorsiiure mittelst 
UranlBsung bei Gegenwart von Eisen zu bestimmen, wird etwas 
modificirt. Das Eisen sol1 schon vor der husfallung der Phosphor- 
sailre mlt Ferrocyankalium gefiillt werden. Statt pulverisirten Ferrocyan- 
kaliums wird eiiie 5 pCt. Liisung desselbcn verwandt. Dieselbe wird 
aus einer kleincri Rugelpipette init Glashahn tropfenweise zugesetzt. 
Man iiberzeugt sich durch eine Tiipfelreaktion mit Uranlosung, ob der 
Fallungspunkt erreicht ist. \Fill. 

Methode zur Entdeckung von Kupferoxydul neben Kupfer- 
oxyd und anderen Metalloxyden von A. 0 r 1 o w  s k i  (Zeitschr. anal. 
Chem. 21, 215). Die zu priifende Fltissigkeit wird mit Salzsiiure 
angerluert , etwas reine Schwefelmilch zugesetzt mid zuin Kochell 
erhitzt. Rei Gegenwart voii Kupferoxydul tritt Schwgrzuug ein. Hat 
man Lijsungen, welche sich beim Kocheli verlnderii, so wirft nian ill 

die saure Losung ein Stuck Schwefel und lasst sie 10-12 Stnllden 
ruhig stehen. Sehr geririge Quantitaten Kupferoxydul geben sicli 
durch oberflachliche Briiunung des Schwefels oder schwarze Fleckerl 
auf deinselben kund. Will .  

Ueber die Bestimmung der im Werkkupfer enthaltenen 
fiemden Elemente von R. F r e s e n i u  s (Zeitschr. anal. Chm. 21, 229). 
Der  von W. H a m p e  (Zeitschr. f u r  Berg-, Hutten- und ~TaSalinentca~m 
27, 205 und Zeitschr. anal. Chem. 13, 176) mitgethei1t.e Gang ztlr Be- 
stiminung der im Werkkupfer enthaltenen fremden Metalle, nach 
welchem das Knpfer elektrolytisch abgeschieden wird, kalln nur in 
Laboratorien ausgefiihrt werden, in welchen solche elektrolytische hus-  
fallungen hlufiger vorkommrn, und die deshalb darauf eingerichtet 
sind. Der  Verfasser beschreibt ausfiihrlicli eine Methode, welche Irnter 
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Vermeidung des kniim dorchfuhrbaren Auswaschens grosser Mengen 
von Schwefelkupfer und ohne Anwendung der Elektrolyse denselben 

Volumetrische Bestimmung von Kupfer und Blei von 
P. C a s a m a j o r  (Chem. Nezos 46, 167). Die Metalle werden als wein- 
saure Salze mit C'eberschuss von Alkali in Liisung gebracht; in einer 
Porcellanschale nahe zum Sieden erhitzt uiid niit einer Liisung voll 
Schwefelnatrium titrirt. Durch starkes Riihren nlit dem Glasstabe 
scheiden sich die Sulfide flockig a b  und die Triibung, welche durch 
den einfallenden Tropfen am Rande der Fliissigkeit auftritt, zeigt an, 
ob noch weiterer Zusatz niithig ist. 1 g Theil Kupfer in 30000 ccm 
Liisung giebt bei Zusatz eines Tropfens Schwefelnatrium noch deutliche 
braune FHrbung. Von anderen Metalleri wird das Blei als Sulphat, 
das Kupfer a19 Rhodaniir getrennt und der Niederschlag wie be- 

Verffbhren zur Abscheidung kleiner Mengen von Nickel bei 
Anwesenheit von Kobalt von A. J o r i s s  e n  (Zeitschr. anal. Chm. 21, 
208). Das  Verfahren grundet sich auf die Thatsache, dass Xickeloxyd- 
hydrat sehr leicht . Kobaltoxydhydrat nur sehr schwer durch Cyan- 
kaliumlosung reducirt und gelost wird. - Man fallt die Oxydhydrate 
rnit Kalk und einer geniigrnden Menge Brom, setzt 1 - 2 ccm Cyan- 
kaliumliisung zu, schuttelt, filtrirt und verdampft das Filtrat nach 
Zusatz von Kiinigswasser zur Trockne. Der  Riickstand giebt die be- 
kannteri Nickelreaktionen. Bei Gegenwar-t von sehr vie1 Nickel und 
wenig Kobalt geht auch etwas von letzterem in die Cyankaliumliisung 

Zwei neue Methoden z w  Entdeckung des Cadmiums in 
Gegenwart von Kupfer beim systematischen Genge der quali- 
tativen Analyse von A. O r l o w s k i  (Zeitschr. anal. Chon. 21, 214). 
I )  Die vom Wismuthoxydhydrat abfiltrirte Liisung wird mit Salzsaure 
angesauert, mit ZinnchlorBr bis zur EntfXrbung versetzt und rnit 
Schwefelmilch Zuni Kochen erhitzt. Alles Kupfer wird als Kupfersulfiir 
niedergeschlagen. Man filtrirt, fallt das %inn rnit Cberschassigem Am- 
moniak und priift das Filtrat mit Schwefelammonium auf Cadmium. - 
Die zweite Methode beruht auf dem schon fruher von V o r t m a n n  
(diae Berichte XIV, 546) zur Trennung von Kupfer und Cadmium 
empfohlenen Verhalten der Kupferliisungen gegen unterschwefligsaures 

Elektrolytische Bestimmung des Zinks in Minerelien von 
A. M i l l o t  (BUZZ. soc. chim. 87, 330-341). 2.5 g des Minerals werden 
in 50 ccm Salzsaure gelost, wHhrend des Siedens etwas Kaliurnchlorat 
hinzugesetzt und etwa vorhandene Kieselslure durch Eindampfen ab- 

Zweck erreichen Iasst. Will 

schrieben in Losung gebracht uud titrirt. Bchertrl. 

( s .  a. dime Berichte XV, 259). Will 

Natron. Wil l  

Benchte d. D. Chem. Gesellschaft. Jahrg. XV. 79 



gesrliieden. Die Liisung wird alsdann verdunnt, mit 100 ccni hmmo- 
niak u ~ i d  5 ccrri gesgttigter Aninioiiiriiiicarboiiatliisting zur Abscheidiing 
&s Bleis iind Kalkes vermisclit, anf Liter gebraclit wid liltrirt. 
100 cell1 des Filtrates (= 0.5 g Siibataiiz) erlialtcn einen Zusatz von 
1 g Cyaiilcalium ( t in  griisserer Zusatz verlangsanit die Abscheidung 
des Zinks, bei geringem Zusatz haftot der Siederschlag nicht) und 
werdeii d a m  elektrolysirt. Als positive11 1'01 beiintzt man eineii 
pl;itiiicylinder, der in  eiiiigen Xlillirnetern Abstaiitl den iiegativcii Pol. 
tillen Plat inkegel umgiebt. Die Stronistiirkc sol1 glcich 2 Bunsen oder 
&ier C l a n i o  iid'schen 'Therniosiiule voii 150 Eleinenten sein. Hei 
rinerri Gehalt von 0.25 g Ziiik wird iri der ersteri Stnndc 0.15, in der 
zweiten 0.075 g Metall uisgeschiedeii : vollutiindige ~\bsc~heidring ist 
nach 9 - 10 Stundeii errciclit.. Der Platinkegel w i d  rnit dern (sehr 
fest haftenden) Nicderschlag und alsdaiin nach Anfliisorig desselben 
in Salzsiiare gewogen. - Htwa vorhandcnes Knpfer findet sicti iiri 
Zink: Inan muss die Elektrolyse in saiirer Liisung (es fiillt riur Kiipfer) 
wiederholen. Cadmium fiiidct sich ebenfalls irri Zirikniederschlag: 
griissere Mengeii niuss nian diircli Schwefe1w;tsscrutoff entferneii. - 
Der Platinkegel iiberzielit sich in Folge der Elektrolyse ilea Clilor- 
anin~oniui~is u. s. w. rnit einer fest haftenden, schwarzen Sclriclit Platins, 
so dass er seiii Gewiclit iindtrrt: dies wird durch Zusatz von 5 ccin 
gesiittigter Fatriii~iiacetatliisiiii~ rerrniedeil. f ; a I w i v l .  

Zur Bestimmung des Kalis ale Kaliumpletinchlorid voii 
R. Frese i i i i i s  (Zeieitschr. a n d .  Chem. 21, 234). C'nter Heriicksichtigiirig 
dcr iilier dieseri (fegcwstand von andweii initgetheilten Erfahrnngen, 
sowie gestiitzt aiif eigens angestellte Aiidyseii findet der Verfasser, 
doss bei Bereclinung des Chlorkaliurns xiis dein bei 1300 C. bis zii 

constantem Gewichte getrockneten I(aliumpliitioch1orid das Verhgltniss 
100: 30.56 zu Grunde zu legen ist und dass nian bei Benutzung des 
Verhiiltnisses 100 : 30.685 , welches sich ails den von S e u b e  r t aus- 
gefiihrten Analysen cles wasserfrcien IZaliumpLtiiichloridu ergiebt, oder 
desjeiiigen von 100 : 30.G97, wie es sich aus dern voii S e u b e r t  er- 
inittelten Atomgewiclit des Platins berechnet, den Chlorkaliumgehalt 

Ueber die Alkalitat des einfach chromsauren Kalis und den 
eigentlichen Farbstoff des Lekmus von M. It i c h t e r ( Za'tschr. 
and.  Chem. 21, 204). I h r  Verfasser glaubt, dass das einfach chrorn- 
saure Kali, welches Curcuma braunt und rothes Lakmospapier blLut, 
dagegeri Pheiiolplitalei'ril~su~ig unveriindert lasst, nicht urspriinglich 
alknlisch retigirt, sondern erst in Folge einer Oxydationswirkung, und 
dass hierbei entweder Alkali frei wird uiid auf die I t e q p s p a p i c r e  
wirkt, oder dass der iieue Farbstoff, z. R. der blaue Farbstoff des 

zii hoch finden wiirde. Will. 

Lakmus ein Oxydationsprodukt des rothen ist. Will.  
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PJeue titrimetrische Bestimmung des zweifach chromsauren 
Ealis und Verwendung deseelben ale Titersubstanz fiir Aetz- 
allrslien von M. R i c h t e r  (Za'tschr. anal. Chem. 21, 205). Die 
Chromslure jm zweifach chromsauren Kali l lss t  sich uiiter Anwendung 
von Phenolphtalei'n als Indicator mit gutem Resultnt titrireri. Com- 
binirt man diese Methode mit der Titririing der eiiifach chroinsauren 
Salze mittelst. salpetersarirem Silber und Clilornatrinm (Chem. Zeitg. 5 ,  
85 l ) ,  so kanii man zweifach und cinfach chrornsaures Kali ~ieben ein- 
ander best.immen. Umgekehrt lhsst sich auch das zwcifach chromsaure 
Kali als 'Titwsubsta.nz fiir Kalilange. Natroulauge orid Amrnoni;ik in 

Neues Reagens auf salpetrige SWre von A. . J o r i s s r n  
(Zeitschr. anal. Chem. 21, 210). Als Reagens dierit eine Liisung von 
0.1 g Fuchsiri in 100 ccm Eisessig, welche rnit sdpet.riger Saure ver- 
setzt violett, dann blau, griin und ziiletzt gelb wird. Nitrate geben 
diese Reaktion nicht. MineralsZinren erzeugen eine gelbe Farbung, 
welche auf Zusatz von Wasser wieder in  die Fuchsinfarbe ubergeht. 

Zur Glycerinbestimmung in Sussweinen vnn $1. R n r gni a n n 
(Zeitschr. anal. Chem. 21. 239). Fur Glycerinbestimmring in zucker- 
haltigen Weinen, bei welchen die Reichard t . ' sche ,  voii N e u  b a u e r  
und dem Verfasser verbesserte Met.hode (Zeitschr. an.al. Chem. 17, 442) 
im St.iche lasst , verfahrt man am besteii folgenderniaassen : 100 c,cm 
Wrin werden rnit etwas Quarzsand zur Trockne verdampft., der Riick- 
stand niit, absolutem Alkohol ausgezogen nnd ZLI den vereinigten Aus- 
ziigen auf I Theil Alkohol l1/2 Theile Aether zugesetzt. Der Zucker 
setzt sicli ani Boden ab, die abgegossene Losung, welche das Glyceriii 
entlililt, wird destillirt und rnit dem dabei bleibenden Riickstand wie 
mit, einem eingedampften, nicht zuckerhaltigeii Weine nach der , frGher 

Ueber die Sicherheit der B erthel  o t -F1 e urieu' schen Me- 
thode mr Bestimmung des Weinsteins und der WeinsBure voii 
C .  A m t h o r  (Zeitschr., anal. Chem. 15,  195). Nach dieser Methode 
(Compt. rend. 57,  394) wurde der Weinstein bestimmt, indem 10 ccm 
des Weines mit 50 ccm Aetheralkohol gefallt wurden, der gefiillte 
Weinstein in heissem Wasser gelost und mit Barytwasser titrirt wurde; 
die Weinsaure, i d e r n  50 ccm Wein abgemessen und 10 ccm davon 
lnit Kdihydrat  gesgttigt wurden. Von den wieder vereinigten Fliissig- 
keitell wurden d:Lnn 10 ccni abgemessen and nach deni Versetzen niit 
Aet]leralkohol wie obeii verfahren. In  eirier Tabelle beigefugte Ana- 
lysen von Rothweirlen zeigen, dass die Menge des ~esammtweinsteiiis 
hiernach imlner geringer gefunden wurde, als die des ursprunglichen 
Weinsteins. Nach dem Verfasser erkl l r t  sieh dieses aus der Gegen- 

Anwendung bringen. Die Resultate siehe im Original. \Y , l I .  

Will. 

beschriebenen Methode verfahren. Will,  

wart  von saurem schwefelsauren Kali. Will. 
79 
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BeitrBge z w  Weinanalyse voii ,J. Ness le r  und M .  Bartli 
(Zeitschr. anal. Chem. 2 1 ,  198). In einer Anzahl Tabellen ist eine 
Zlisariinieiistellurig der von den Verfasserii im Laufe der 2 letzten 
Jahre in Bezug auf Extrakt- und SRuregehalt untersuchten Weine als 
Belege fur die in der friilieren Arbeit ( d i m  Berichte XV, 950) mit- 
getheilten Ansicliten iiber die Zusaniiriensetzung reiner Naturweine 

Ueber einige Weine des Jahrgangs 1879. Ein Beitrag zur 
Weinanalyse von F. M ti s c u 1 u s wid C. A nit h o r. In eiuer Tabelle 
sind Analysen einer Iteihe aus nicht ganz reifen Trauben bereitetctr 
\ITeine ziisarnmengestellt , woraus sich als Charakteristicum solcher 
M’eine aripvBhnlich hoher Extraktsiinreasche- und Phospliorsiiuregehalt 
ergiebt. Wahleiid 1) i e t z s c h  und aiidrre den Norm:rlphospIiorsai~re- 
gehalt der Weissweine zu 0.1500-O. 1800 g irii Liter angeben, zeigen 
die Analyseii der Verfasser, dass auch ein bedeutend hiiherer Gehalt 
(0.72) noch nicht auf kunstlichen Zusatz phosphorsaurer Salze schliessen 

Ueber die hygienische Bedeutung des Trinkwassers und 
rationelle Principien fiir dessen Untersuchung und Beurtheilung 
von M. E a r t h  (Separatabdr. aus Sclirift. d. naturforsch. Ges. Donzig V, 
19 Seiten). Der Verfasser beklagt die Gnsicherheit, welche bei der 
Heiirt.heilnng ron analysirten Wiissern aus der Benut.zung der soge- 
iiannteri Grenzwerthe entspriiigt , weist aiif die Nothwendigkeit der 
Combination von mikroskopischer und chemischer Untersuchung hin 
und stellt schliesslich Y Thesen iiiif, dertn Inhalt ungefiihr folgender 
ist: Das Trinkwasser kann unter geeigneten localen Verhgltnissen Zuni 
Transportmittel von Krankheitskeimen werden, indem es ails verjauchtem 
Boden stickstoffhaltige (orgaiiische) Hestandtheile aufiiimmt, welche es 
in Verbindung mit den vorhandenen Salzen zur Kahrliisung fur Mikro- 
organismen Inachen. Ebenso wie stickstoffhaltige organische Substanz 
wirkt stickstofffreie bei Gegenwart anorganischer Stickstoffverbiiidungeii. 
Man kanri daher \Kisser, welche reich an Nitraten, aber arm a11 

orgaiiischer Substanz, sowie solche, welclie stickstoffhaltige Substanzen 
bei merkbarer Oxydirbarkeit nicht cnthalten, nu r  bedingurigsweise zum 
Gebrauch zulassen. Sie bediirfen vielinehr fortgesetzt.rr Controle. Jeden- 
falls darf ein solches nicht. unbediiigt zu verwerfendes Wasscr nach 
achttagigem Steheii keine ~~iinlnissorgaiiismen enthalten. - Ein ciniger- 
niassen erschiipfendes Referat liisst die Abhandlung iiiclit wohl zu. 

gegeben. Wil l .  

1asst. Will. 

hI!lius. 

Der Nachweis des Zuckers im Harne mittelst Kupferoxyd 
und alkalischer Seignettesalzliisung von W o r m  11 u I l e r  ( P f  lii,qer’s 
Arch. 27,  107-126). Als empfind1ichst.e und sicherste Zuckerprobe 
empfiehlt Verfasser folgeiide Modifikation der F e h ling’schen: 5 ccm 
Harn werderi ini Reageusglas aufgekocht, gleiehzeitig geschieht dasselbe 
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mit einer Mischung von 1 bis 3 bis hijchstens 4.5 ccm (je nach dem 
Kupferliisnngsvermijgen dcs Hams) Kripfersulfatlijsung (2.5 pCt.) und 
2.5 ccm alkalischer Seignet,tesalzliisung (1 00 g in 1000 ccm Normalkali- 
oder Natronlauge); nach 20-25 Sekunden werden beide Fliissigkeiten 
zusa.mmengegossen. Die eintretende Ausscheidung des Kupferoxyduls 
weist bis 0.025 pCt. Traubenzucker im Jlarn nach (in reinen Zucker- 
liisungen bis 0.0075-0.005 pCt.); bei Milclizucker (0.05--0.0S5 pCt.) 
ist die Ausscheidung erst nach 10 - 15 Minuten deotlich. Kormale 
Harne zeigen nicht selten 0.025 bis 0.05 pCt. Traubenzucker (das heisst 
glhrungsfahige reducirende Substanz ; allerdings fand €1. J. Ve t l e s e n  
nach Einnahnie von T e r p e n  t in  eine giihrungsfahige reducirende Sub- 
stanz im Ham, welche nach Verfasser nicht als Traubenzucker zu be- 
trachten ist). Sehr seltcn zeigt obige Probe eine reducirende Substang 
a n ,  welche nicht vergahrt, was bei der Trommer’schen und der 

Ueber das Perhalten des entebten  Hams zu  Kupferoxyd 
und Alkali und den Nachweis von Zucker in demselben von 
W o r m  M u l l e r  ( P f l i i g e r ’ s  Arch. 27,  127-139). Hei der Entfiirburig 
des Ha.rns mittelst T h i e r k o h l e  (ohne Erwarmung) wird fast die 
gmze Harnshre  von der Kohle zoriickgehalt eii , nebcn geringen 
Mengen von Zucker ( S e e g e n ,  1. c. 5 ,  375; 1872). Der entfiirbte 
zuckerfreie Harn besitzt noch den grijssten Theil seines Reduktions- 
vermBgens, von welchem nach V e t  1 e b e n ’s Restimmuiigen (vermittelst 
K n a  p p ’scher Fliissigkeit) kaum mehr als ein Viertel der Harnsiiure, 
ein geringer Theil dem Kreatinin, der grijsste Theil unbekannten 
Stoffen zugeschrieben werden muss. Die Zuckerprobe ist im entfirbten 
Ilarn allerdings deutlicher aber nicht empfindlicher (gegen M a l y  , 
Sitzb. Akad. Wien, math. natiirw. Classe 63, 484; 1871 rind S e e g e n ,  
1. c . ) .  Zu den Stoffen, welche die Ausscheidung des Knpferoxydnls 
verhindern, gehiirt der I-Iarnstoff nicht. S e e g e n ’s Vorschlag, die ab- 
filtrirte Kohle niit Wasser auszuwaschen tind das Waschwasser zur 
Priifung auf Zucker zii verwenden , ist nach Verfasser iiicht rathsam. 

Aloereaktionen von W. L e n z  (Zeitschr. anal. Chem. 21, 220-228). 
Das AloStin, arif dessen verschiedcnen Reaktionen von Dr a g e  n d o r f f  
(Ermittelung der Gifte 2. Auflage 144, s. a. dicse Berichte XIV, 690) 
und spater in etwas modificirter Weise von R o r n t r i i g e r  (diese Be- 
richte XIll, 1040) derh’achweis von Aloe gestutzt, wurde, ist wie es scheint 
identisch mit Clirysophansanre. Es ist klar. dass eine im Pflanzenreich 
so verbreitete Suhst:tnz nicht charakteristisch fur Aloe sein kann, zumal 
nicht jede Aloi’sorte dieselbe enthiilt. Es bleibt hiernach fur den 
Kachwris dieser Siibstanz niir noc.li das neiiere Dragendorff‘sche 
Verfahreii (Zeitschr. anal. Chem. 21, 137). wonach die fruhere Methode 
in tler Art modificirt wird, dass inan bei der Vorbereitung des Rieres 

B i s m u t h p r o b e  haufig der Fall ist. Ilerter. 

Hertrr. 
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iiur rnit neutraleni Bleiaretat behandelt wid spiiter niit Ainylalkoliol 
arisschiittc'lt. Nach Verdiiiistuiig der ,tinylalkoholai~ssclifittrIiiiig iiiuss 
cin Kickstand bleiben, melcher den charaktcris1~scherl A loi'geschmack 
zeigt , iiiit Rroriibromkaliimi , basisrlitwi Rleiacetat niid swlpetersaureni 
(,?uecksilheroxydul Siedcrsc.hlBpe liefert , a1k:tlisrlie Kiipftrlijsung oder 
Goldliisinig twim Erwiirnieii rediicirt. (:erbsiiare iiiiiss ihii glrirhfalla 
fiilleii niid iin C'eherschiiss zugesetzt drn Niederschlag tlieilweise liiseii. 
Kocht niaii einen l'heil des Riickstaiides init conceiit,rirter Salpeter- 
sarire, welrhe i in  Ihinpfbad spiitcr wieder verjagt wird, so bleibt 
rine Masse, welche rnit Kalilsiige wid Cyankalium envLrmt blutrothe 
Farbe anniinmt. - N a r h  cliosem Vnfahrrn  w i d  Blot sirher in ge- 
ringeii AMMeiigen (iiocli nnter 0.5 g) iiachgewiesen. 1 inktiiren roil Cortex 
f r a n p l a e ,  Folia Sennae ~ Radix Rhei,  Raccae Spinae cerrinae zeigen 
die angefulirten Reaktionen nicht. Die Ciiterscliiede, welche W i c s  n er 
(Rohstofie des l'flanzr:nreiclis, Leipzig 1873) uiid K 1 uiige (Schzueizer 
Tt'ochensclirifi f u r  Pharrn. 18 ,  170) zwischen Aloi' lucida rind AloC 
hepatica macheii uiid die Angaben des lctztercn fiber die Verschieden- 
licit. des Vcrhalteus der wassrigeii Liisungen beider Aloi:fornien beirn 
Aiisschuttelii mit Reiizol scheiiien keine allgcmciiie Giltigkeit Z I I  haben. 

Ueber eine zur Unterscheidung von Baumwollol und Olivenol 
geeignete Reaktion von M. Z e c c h i n i  (Gazz. chim. 1882, (51-62). 
Statt der rauclienden rotheii Salpetersaure voii 1.45 spec. Qcw. einpfiehlt 
der Verfasser m r  Untersck4duiig voii Hauniwolliil uiid Oliveniil farb- 
lose Salpetersaure von 1.4 Volonieiigewiclit. 10 ccin dersolbeii siiid 
mit 4 ccin Ot.1 durchzuschiittelii rind der Ruhe iiberlasseii. Das  Oel 
erscheiiit d a m  brauii gefa.rbt , wenii es Bauniwolliil enthiilt, wiihrend 

Ueber die chemische Zusammensetzung einiger russischer 
Kase ron A. K a l a n t a r o w  ( J .  d .  TUS. phys.-chem. Ges. 1882 [l], 
155). Die hnalysen der nach der scliweieerischeii Met.hode bereiteteii 
Kiise sirid nach der Methode von A l .  M u l l e  r (Zeitschrift f u r  ana l .  
Chetn. S I I )  :insgefuhrt wordon. 

r 7 .  

Will .  

Oliveniil sic11 iiicht dunkler fiirbt. Mylius. 

No. dcr Kiisc: 
Wasser . . . . . . . . .  
Fett . . . . . . . . . .  
Eiweissstofle . . . . . . .  
Asche . . . . . . . . .  
Stickstofifrrie Stofie und Vcrlust 
l'roccwtmc~ngr des ini Kiise . . I in dcr h s r h c  Na C1 

I. 
29.8 
37.2 
20.57 

5.DG 
6.74 
2.41 

42.35 

11. 
32.51 
29.68 
26.1fj  

7.44 
4.21 
4.78 

(i4.25 

.... 

11 1. 
35.41 
28.97 
28.61 

6 21 
0 57 
9.011 

49.76 

- -. - 

IV. Y. 
34.63 31.26 
32.53 32.94 
24.15 24.54 
4.!32 4.36 
3.72 6.90 
1 . 6 3  1.45 

33.13 33.26 

.~ 

Janrin. 




