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R e f e r  ate.  

Anorganische Chemie. 

Ueber Elektrolyse von D. T o m m a s i  (C‘ornpt. rend. 94, 1051). 
Durch eine Reihe von Versrichen wird zii erweisen gesucht, dabs beim 
Durchgang eines galvanischen Stroms durch niehrere Elrkt rolyte Zer- 
setzung eintritt , wenn die durch die galvanische Ratterie erzeugte 
Warmemenge gleich ist der durch die Zersetzung und durch die Ucber- 
windung slmmtlicher Widerstande verbrauchten Warmemenge. So 
vermag der Strom von 2 Daniell’schen Elementen, welche 2 x 49 Cal. 
erzeugen , in 2 Voltametern (10 procentige Schwefelsiiure) kciiie Zer- 
setzung hcrvorzurufen, weil fur jedcs Volhmeter 69 Cal. absorbirt 
werden; dagegen findet Zcmetzung statt, wenn eine positive Elektrode 
von Kupfer ist, da 2 x 49 > 2 x 69 - 56.4 (56.4 Cal. ist die Hil- 
dungswlrme von Kupfersnlftit) und selbst wenn beide positive Elektroden 
von Silber genomnien sind, da 2 x 49 > 2 x 69 - 2 x 20.6 (20.6 Cal. 
= Bildungswiirme vou Silbersulfat). Durch 3 Dan i e l l  ’sche Elemcrite 
wird in beiden Voltametern auch bei Platinclektroden, wenn diese 
einander sehr genahert sind, Zersetzung hervorgerufen, da 3 x 49 
> 2 x 69. Rei Anwendung zweier Voltameter mit loprocentiger 
Salzslure (die Zersetzung von Salzsanre erfordert 66 Cal.) findet durch 
2 Daniell’sche Becher erst Zersetzung statt, wenn eine positive 
Elektrode von Kupfer ist,  da 2 x 49 > 2 x 66 - 66.2 (66.2 Cal. 
werden durch die Rilding vou Kupferchloriir erzeugt). Eiidlich wird 
durch 2 Daniell’sche Becher in d r e i  Voltametern mit IOprocentiger 
Schwefelsiiure erst Zersetzung hervorgerufen , wenn alle drei positive 
Elektroden von Ihpfer  sind, weil alsdann 2 x 49 > 3 x 69 - 3 x 56.4. 

Ueber die Dempfdichte des Broms von Hans  J a h n  (Monatsh. 
f i r  Chem. 8 ,  176-194). Verfasser hat mit grosser Sorgfalt Dampf- 
dichtebestirnmungen des Broms bei verschiedenen Temperaturen aus- 
gefiihrt, nachdem er  das Brom nach der Vorschrift von S tae in vollig 
reinem Zustande dargestellt hatte. Auf Luft bezogen ist die Dichte des 
Bromdampfs gefunden worden: bei 102.60 = 5.728, bei 131.9O = 5.610, 
bei 175.58O = 5.604, bei 210.32O = 5.546, bei 227.94 = 5.5243. 

Pinner. 
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Da die berechnete Dichte = 5.5247 ist,  so ersieht man, dass erst 
bei Temperaturen, die mehr wie 160° iiber dem Siedepunkt des Bronis 
liegen, die Dampfdichte des Rroms normal wird. Nach fruher ange- 
stellten Versuchen von L u d w i g wird die Dampfdichte des Chlors 
erst bei Temperaturen, die hiiher als 240° iiber dem Siedepunkt des 
Chlors (- 33.6O) liegen, normal, wahrend das J o d  nach den Versuchen 
von V. M e y e r ,  sowie von C r a f t s  iind Fr. M e y e r  schon wenige 
Grade iiber seinem Siedepunkt seine normale Dichte zu erreichen 
scheint. Pi i i i i e r  

Ueber die Uebersalpeters%ure von 1’. H a u t e f e u i l l e  wid 
J. C h a p p  u i  s (Con@. rend. 94, 1 11 1). Verfasser haben friiher nach- 
gewiesen (vergl. diese Berichte XLV, 357 und 508), dafs bei der 
Ozonisiruiig cines trockenen Genienges von Sauwstoff und Stickstoff 
Uebersalpetersiiure entsteht. Diese rieue Snuerstoffverbindung des 
StickstoEs bildet sich gerade so wie Ozon bis zu eineni Maximum, 
alsdann zersetzt sie sich bei weiterer Wirkung des elektrischen Stromes 
schnell zu Untersalpetersaure und Sauerstoff und bewirkt zu gleicher 
&it dnrch die eintretende Warmeentwickelung einc Zersetzung des 
Ozons. Werin die Menge der entstandenen Untcrsalpetcrsiure einiger- 
maassen erheblich ist,  so vermag diese auch bei lang andauernder 
Wirkung des Stromes sich nicht melir rnit Sauerstoff zu [Jebersalpeter- 
saure zu vereinigen. Das Maximum der sich bildenden Uebersalpeter- 
s5iure liegt urn so hoher, j e  niedriger die Teniperatur ist. wahrcmd 
die Zusammensetzung des Gasgemenges (2-4 Volumen Sauerstoff auf 
1 Volum Stickstoff) wenig Einfluss zeigt. l’iiinrr. 

Beitrage zur Geschichte der Manganoxyde von J. T. D u n n .  
AUS den ?rerhandlungen der Newcaatle- upon- Tyne Chemical Society 
- (Chem. News 45, 137). - F r a n c i s  J o n e s  wollte beobachtet habcn, 
dass bei Einwirkurig reducirender Agentien auf Kaliumpermanganat 
Sauerstoff entwickelt werde ( C h m .  SOC. 1878, 95 j siehe auch diese 
Ben’chte XI, 258) .  Verfasser wiederholte einige jener Versuelie. Werden 
Liisungen von Mangansulfat und Permangamt in der Kalte gemischt, 
so entsteht die bekannte braune Fallung, aber auch bei llngerem 
Stehen ist keine Gasentbindurig zu merken Wird das Perrnangariat 
im Ueberschusse angewendet und die Mischung zum Sieden gebracht, 
so entwickelt sich Gas. welches als reiner Sauerstoff erkannt wurde. 
Diese Iteaktion kann nicht als katalytische betraclitet werden, wie die 
Wirkung von Kobaltoxydhydrat auf Chlorkalk, denn die Menge des 
entbundenen Sauers tdes  ist bedingt durch das Verhiiltniss xwischen 
Mangansulfat und Permanganat. hus der mit sehr verdiinnten Losungen 
(l/50 und l/100 normal) durchgefiihrten Versuchsreihe schliesst der Ver- 
faaser, dass die Reaktion der beiden Salze in kochenden Liisungen 
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nacli folgenden beiden Gleichungeii rerlaufe: 3 Mn SO4 + 2KMn 0 4  

+ 2HzO = 5M1iO2 + KzSOJ + 2FleSOj, und: MnSO4 + 2 K M n 0 4  
= 3MnO2 + KzSO4 + 0 2 .  Sind die beiden Salze in dern Verhiilt- 
iiisse der ersteren Gleichung wrhanden, so stellc diese auch fast genau 
den Vorga.ng dar ;  ist das Verhiiltniss von Mangansulfat zu Perman- 
ganat zwischeii dein von der ersteren und dern von der zweiten 
Gleichung erforderten, so werde der gesainmte Maaigangehalt heider 
Salze gefdlt und der gesarnrnte Ueherschuss an SauerstolT, welcher 
bei Uildung von MnOg nicht, Verwendung findet, als Gas entbundrii. 
Ein weiterer Ueberschuss voii  Pcrmanganat bleibe unangegriffen. 

Schrrtcl. 

Ueber da.s Verhelten des Tellurs zu Schwefels%ureanhydrid 
und zu SchwefelsLurehydreten \-on R u d o l f  W el) e r  (J .  prakt.  
Chem. [2] 25 ,  218-224). In eiiier friiheren Arbeit hat Vcrfasser 
nachgewiesen, dass bei Auflosuiig ron Schwefel oder Sclen in w:isst:r- 
freier Schwefelsiiure IGrper  voii der Ziisxniniensetzung Sa 0.1 odcr 
S SeOa cntstehen (Pogq. Ann. 15G, 5:il). Die entsprechcnde Verbin- 
dung des Tellurs wird erhalten, wenn in rn6glichst reines, ii:ich tler 
rom I'erfasser (Pogg. Ann. 1 t9, 3 13) beschriebenen Metliode darge- 
stelltes Aiihydrid bei 30 - 35O C. allrnihlich feingepulvertes Tellur 
eingetragen wird, wobei sich ein dunkelrother, ziiber, ini uberstehenden 
Anhydride anliislicher Kiirper abscheidet. Derselbe ist in der Kglte 
s tarr ,  aber nicht krystallisch, selbst in zugeschrnolzcnen Itohreii iiur 
kurze Zeit haltbar. Auf den1 Wasserbade erwlrrnt oder init Feuchtig- 
keit zersetzt er sich unter Entwickelung von schwefliger Sjlure. 
wiihrerid Tellur uiid tellurige Yaure zuruckbleiben. In viillig reinein 
Anhydrid ist e r  uiiliislich, liislich in Vitriolol und englischer Schwefel- 
s lure  mit Amethystfa.rbe, die bekanntlich auch der Losung des Tellurs 
in  Vitriol61 eigen ist. Durch Bestiininuiig des Tellurgehaltes wurde 
die Zusammensetzung ermittelt: gefunden 're: 60.40-61.53 pCt.; ails 

Verhelten des Jods zu Schwefels2ureanhydrid und zu den 
Sohwefelshrehydraten. von R u  d o If W e b  e r (J.  pr.  Chem. [2] 25, 
224-231). Die in den iilteren Angaben iiber das Verhiiltiiiss von 
J o d  zu Schwefelslur(~anhydrid herrscliendeii Widerspriiche veraiilassten 
den Verfasser zur vorliegenden Untersuchnng. Trockenes J o d  wird 
von nioglichst reinern, flussigern Anhydride aufgenommen und so tmt- 
steht ein dunkel grunbraun gefarbtes, dickflussiges Liquidum, schwerer 
als das Anhydrid und in dieseni unloslich, sofern dasselbe frei von Hydrat 
ist; bei Gehalt an Hydrat farbt sich das Anhydrid blau. Das theerige 
Produkt vermag noch Jod  , aber iiicht rnehr Anhydrid aufzunehrnen, 
erstarrt krystallisch, und schmilzt wieder beirn Erwarrnen. Yerfasser 
bestirnmte die Menge Anhydrid, welche von einer bekannten Menge 
Jod gebunden wurde und berechnete daraus in 100 Theilen des Kor- 

TeSO.1 berechnen sich 61.54 pCt. Srhrrtcl. 
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pers 34.18-34.86 pCt. Jod. 1 J 2  auf 6 SO3 verlangt 34.59 J und 
65.41 sO3.  - Durch langcres ErwLrmen auf 90-100° wird Anhydrid 
abgeraucht und es hinterbleibt eine bei dicser Temperatur bestlndige 
Verbindung mit 37.17-38.81 pCt. hnhydrid. ( 1  J 2  auf 2 SO3 er- 
heischt 38.67 pCt. SO3 und 61.33 pCt. J.) Der  bei gewijhnlicher 
Temperatur dickflussige Korper ist von rein brauner Farbe,  nur  in 
diinnen Schichten durchsichtig , an der Luft Xebel ausstossend und 
rnit Wasser in Jod und Schwefelsaure aerfallend. - Durch Erhitaen 
bis nahe an  den Siedepunkt des Jodes bleiht ein jodahnlicher fester 
Korper, welcher rnit Wasser zerfallt und bei Temperature11 iiber 1700 
sich verfluchtigt , wohl unter partieller Zersetzung. Der  Anhydrid- 
gehalt entspricht dem Verhaltnisse 1 J z  auf 1 , 5 0 3 .  - Keine der drei 
Verbindungen zeigt die von F i s c h e r  und von W a c h  angegebene 
intensiv blaue oder griine Farbe. Ein prachtvoll blaues Produkt 
entsteht aber, wenn weiiig Jod a u f  Anhydrid nlit sehr geringern Hydrat- 
gehalt eiiiwirkt ; der hlaue Kiirper ist im fliissigen Anhydrid leicht 
16slich und geht in die Krystalle iiber. Eine Saure mit weniger als 
94.68 pCt. SO3 giebt niit J o d  Cebergang von Llau in smaragdgrun. 
Saureii rnit 91.4 pCt. SO:c und weniger werden von Jod  braun gefiirbt. 

Ueber das Verhalten von Quecksilberjodid zu unterschwef- 
ligsaurem Natron von J. M. Eder  und G. U1 m (Monatsh . j i i r  Chem. 3, 
197 - 204). Quecksilberjodid lost sich in Natriumhyposulfit in dem 
Verhaltniss HgJz : 2NazS203. Die Losung zersetzt sich beim Verdunsten 
und beim Abdampfen unter Abscheidung von Quecksilberjodiir, Schwefel- 
quecksilber (Zinnober) uiid Schwefel, der zum Theil in Schwefel- 
kohlenstoff unloslich ist; durch Alkohol wird aus der Losung ein 
schweres Oel gefiillt, welches ein durch Na2 Sz O3 verunreinigtes 
Doppelsalz, Hg Sz 03 . 2 Kaz Sz 0 3 ,  zu sein scheint; fein rertheiltes 
Silber zur LBsung gesetzt verwandelt allrnlhlich in Jodsilber (unter 
entsprechender Bildung von Quecksilberjodiir). Aus diesen Thatsachen 
schliessen die Verfasser, dass ein Doppelsalz IIgJz . 2NazS203 existire. 

Ueber Schwefelwasserstoffbildung aus Schwefel und Wasser 
von J o s e p h  B i i h m  (Monatsh. j .  Chem. 3 ,  224). Durch eine Reihe 
von Versuchen hat  Verfasser festgestellt, dass schon bei gew Shnlicher 
Temperatur beini Aufbewahren von Schwefelblumen unter Quellwasser 
bei Luftabschluss ctwas Schwefelwasserstoff sich bildet, dass dagegen 
bei lufthaltigem Wasser, bei destiLLirtem Wasser , bei Gegenwart ron 
vie1 Kreide, von Gyps, von etwas Carbolsaure und von Schwefel- 

Ueber die Umwandlung des Kohlenoxysulflds in Harnstoff 
und Schwefelharnstoff von B e r t h e 1 o t (Compt. rend. 94, 1069). 
Friiher hatte B e r t h  e l o  t nachgewirsen, dass durch Einwirkung von 

Schertel. 

Pinner. 

kohlenstoff Schwefelwasserstoffbildung nicht eintritt. I’inner. 



1338 

Ammoniak auf Kohlenoxysulfid bei Gegenwart von Metalloxyden 
geiviihrilicher Harnstoff entstehe. Dampft man dagegen die wasserige 
L6sllng des Oxysulfocarbamats fur sich in der Hitze ein, so erhalt 

Ueber einige Retbktionen der Zinnoxydulsalze von A. D i  t t e 
(Con~pt.  rend. 94, 11 14). Setzt man zu iiberschiissigem Zinnoxydul- 
nitret Sill)eriiitratliisung, so erhalt man einen weissen NiederschlG, 
der bei Lichtabschluss im Vacuum getrocknet cine graue, leicht in 
verdiinher Salpeterslure , nicht in Ammoniak liisliche , durch cine 
Spur des letzteren tief roth werdende Masse darstcllt. Lasst man den 
weissen Niederschlag einige %it, in der Mntterlauge, so wird er tief 
roth. Er ist nietazinnsaures Silber ( 4 2  0 . 5 Sn 0 2 )  , entlidlt ill 
ersterem Falle 7, in letztereni 3H20  urid det,onirt beim Erhitzeu unter 
Wgrnie- und Lichtentwickelung, indem er sich in wasserfreies, in ver- 
diinriten Sauren rtnl6slic~lies Metastamat verwandelt. - Setzt man 
umgekehrt Ziiinoxydulnitrat zu iiberschiissigem Silbernitrat, so erhiilt 
man eineii tiefrothen , fast schwarzen Xiederschlag, der erst nach 
mehreren Stunden sich vollstaridig bildet, zinnsaures Silbcr (Ags Sn 0 9  

+ 2 H 2 0 )  ist und nicht in Aniiiioniak, leicht in verdiinnter Salpetclr- 
siiure sich liist. - Setzt. man eridlich zu einer sehr verdiinntcii %inn- 
salzliisung Silberiiitrat bis ziim Ueherschuss hinzu , so entsteht ein 
purpurrother Niederschlag, der die Filter verstopft, sich i n  verdiimit,er 
Salpetersiiure mit hellgelber, in verdiinntem Amrnoiiiak init intensiv 
rother Farbe liist und cine Verbindung von zinnsaurem Silberoxyd 
mit mrtazinnsaurem Silbersuboxyd sein sol1 (Ag40 . 5 Sn 0 2  + 2 Ag:! Sn 0 3  

+ nH2 0). - A m  Palludiunioxydiilnitrat, und Zinnoxydulnitrat erhllt 
man bei Ueberschrtss volt letzterem tief braunes Palladium~rietast~aii~iat 
P t O  . 5SnO2.  41120; das leicht in Siinren, nicht in Amrnoniak liislich 
ist. Mit Platinchloriir erhalt man einen blutrothen Niederschlag 
P t O  . 5 Sn 0 2  . 4 €12 0. Heide Salze verlieren beim Erwarmeri ruiter 
Detonation und Lichteiitwickelung ihr Wasser. Bei Anwendung iiber- 
schissigen Platin- oder Palladiumsalzes erh;ilt man tief gefiirbte 
Starinate. Diese Stanriate uiid Metastanriat,e sind charakteristische 

man ein Gemenge von IIarnstoff und Thioharnstoff. l’inner. 

Reagentien fiir Zinnoxydulsalze. Pinner. 

Chemische Theorie des Schiesspulvers von TI. De b u s  (Ab- 
stract of the Bakerian Lecture deliaered before the Royal Societ,y, 
February 23. Die Abhandlung ist zu einem 

Ueber die Darstellung von Chlorsohwefel ron J. C a r t e r  
Zur  Darstellung griisserer Mengen wird 

BeitrLge zu unserer Kenntniss der Zusammenseteung von 
(meist antiken) Legirungen und Metaugerathen Yon W a.1 t h  e r  

C‘hem. A’ews 45, 91-94). 
Auseuge nicht geeignet. $i.hertel. 

B e l l  (Tile Analyst VIL, 20). 
trockenes Chlorgas iiber Schwefelblumen geleitet. Schertrl. 
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P l i g h t  (Cheni. SOC. 1882, 134- 145). Die Abhandlring enthalt die 
Analysen einer griisseren Zalil antiker Kupfwnickelmiinzen, Ijroncen, 
Gegenstanden von Silbcr, Eisen u. s. w. aus den verschiedensten Zeit- 

Hartbronce der alten V6lker van E. R e i h e r  ( J .  prakt. Chem. 
[2] 25, 259-262). D e r  Aufsatz handelt iiber die Fahigkeit der 
Rronce, rnit Eiseri in der Verwendbarkeit ZU Waffen und Werkzeugen 
zu concurriren und giebt die Resultate ciniger von Dr. S m i t a  ausge- 
fiihrten Analysen von Broncewaffen aus vorgeschichtlicher Zeit. 

altern und Gegenden der Erde stammend. R'chritc~t. 

Rchcrtnl. 

Einwirkung von Ammoniak auf Ammoniumnitrat von R a o u l  t 
(Compt. rend. 94, 1117). Verfasser zeigt, dass die von ihm friiher 
dargestellte, vor Kurzem von Troo s t in ihrer Zusammensetzung fest- 
gestellte Verbindung 2 N Ha N 0 3  . 3 N Hj , welche beim Einleiten von 
Animoniak in Ammomiumnitrat entsteht, auch dadurch' analysirt werden 
kaiin, dass man sie bei verschiedenen Temperaturen wagt. So lange 
keine Dissociation stattfindet, wird das Gewicht constant bleiben 
miissen, sobald abar diese eintritt, wird eine schnelle und unregel- 
massige hbnahme des Gewichts eintreten. Pinner. 

Organische Chemie. 

Ueber Tetranitro%thylenbromid von A. V i l l i e r s  (Compt. rend. 
94, 1122). Erwiirmt man Aethyleribromid rnit eincrn gleichen Vo- 
lumen rauchender Salpetersiiure, so tritt energische Reaktion ein und 
es entwickeln sich salpetrige Dlmpfe , Nitrosylbromid und I h m .  
Anfangs liist sich Aethylenbromid in der Slure  klar auf,  aber nach 
einiger Zeit triibt sich die Fliissigkeit nnd scheidet sich in zwei 
Schichten. Jetzt kariri die Reaktion leicht explosiv werden urid muss 
daher durch Eritfernen dcs Feuers und Abkiihleii des Gefisses ge- 
massigt werden. Alsdann destillirt man fast die gesanimte Fliissigkeit 
ab, vereinigt das Destillat mit dem Riickstand, wascht sie mit Wasser 
und zur Entfernung des Broms rnit etwas schwefliger Saure und setzt 
darauf Kaliumhydrat in grossem Ueberscliuss hinzu. Es entsteht eine 
feste Verbindung, die nach 24 Stunden rnit kaltem Wasser gewaschen 
uiid aus heissem Wasser umkrystallisirt wird. Diese Verbindung, 
C2 (NO& Br2, 2 KHO, ist kaum in kaltem, ziemlich in  heissem 
Wasser lijslich , bildet gliinzende , gelbe Krystalle vom specifischen 
Gewicht 1.25 bei 14O und wird am Licht gelbbraun. Bei 145O de- 
tonirt sie unter Entwicklung salpetriger Dampfe und Bildung von 
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Bromkalium. Mit festem Kaliumhydrat, giebt sie e k e  unbestiindige 
rotbe Verbindung. Durch verdiinnte SBuren wird daraus das freie 
Tetranitro~thylenbromid, eine unbestiindige Fliissigkeit, erzeugt. 

€‘inner. 

Ueber Chlorecetylchlorid von *Jean  K r u  t w i g  ( H u l l .  de Z’Acad. 
R. de Beb. (111) 8 ,  174--17(i). Vcranlasst durch W. S p r i n g ’ s  (BUZZ. 
de Z’Acad. R. de BeZg. (11) 39, < J u n i  1875 und 4G, Jr i l i  1878) friihere 
Arbeiten hatte Verfasser (diese Uericlrte XIV, 304) die Einwirkung des 
Chlors auf eine Anzahl anorgariischer Silbersalzc studirt, und er hat 
diese Untersuchungeri neuerdings auch auf organische Silbrrsalze aos- 
gedehnt. Liisst man einen Strom trockenen Chlors auf getrocknetes 
Silberacetat einwirken so tritt eiiie ziemlich heftige Reaktion ein, 
wghrend gleichzeitig eine farblose Fliissigkeit iiberdestillirt , die sich 
durch ihre Eigenschaften und durch die Analyse a1s Chloracetylchlorid 
erwies, identisch mit dem von W u r t z ,  G a l  und d e  W i l d e  friiher 
schon auf arideren Wegen erhaltenen Prodiikte. Das Chlor wirkt also 
zunachst auf das Silber unt.er Bildung von Chlorsilber, Snuerstoff und 
Essigsaureanhydrid ; unter dern weiteren Einflusse des Chlors ver- 
wandelt sich letzteres in hcetylchlorid und schliesslich in Chloracetyl- 

Zur Eenntniss der Aminbasen secundber Alkoholt: von 
H a n s  J a h n  (Nonrztsh&e f<r Chem. 3, 167-175). Durch alle bisher 
bei der Darstellung von Aminbasen aus secundaren Alkoholen beob- 
achteten Thatsachen veranlasst, hat  Hr. J n h n  eine Reihe von Ver- 
suchen angestellt, durch welche er zu dem Resultate gelangt, dass bei 
der Eiiiwirkung von Ammoniak auf s e c u i i d l r e  Alkylhalogene (Iso- 
propyljodid , Pseudobutyljodid , Hexyljodid aus Mannit, Capryljodid) 
stets ausschliesslich das Salz der Monaminbase entsteht und dass beim 
Erhitzen der !vlonaminbase niit dem secundaren Alkylhalogen letzteres 
in TInlogenwasserstoff und das betreffende Olefin sich spaltet, so dass 
anch in diesem E’alle lediglich die Monamiribase wiedergewonnen wird. 
Nebenher werden folgende noch nicht, dargestellte Verbindungen be- 
schrieben. I s o p r o p y l s e n f o l  eritsteht nur in geringer Menge bei der 
bekannten Darstellungsmethode nnd ist. eine farblose, stechend riechende, 
bei 1370 siedende Fliissigkeit, die mit hmmoniak zu einem in Blattchen 
krystallisirenden, bei 157” schmelzendrn Thiosinammin sich verbindet. 
Als Hauptprodukt entsteht bei der Senfoldarstellung der D i is o pro-  
p y l t h i o h a r n s t o f f  C S ( N H C 3  H 7 ) 2  der in freien verfilzten, bei 161@ 
sc.hmelzenden Nadeln krystallisirt. Das 0 c t ,y l s  e n  fo1 (diese Berichte 
8, 803) siedet. bei 232O, das daraus erhaltliche T h i  o s i n  a m  m i n  schmilzt 
unter Zerset.zung bei 114O. Auch mit primaren Jodiden vereinigen 
sich die secundiiren Monaminbasen nur schwierig. So erhiilt man beim 
Erhitzen des secundaren Octylamins mit Amyljodid irn geschlossenen 
Rohr lediglich das Octylamin wieder und selbst mit Jodmethyl muss 

chlorid. P. Meger. 
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man das 0ct.ylamin wiederholt erhitzen, die Base jedesrnal in Freiheit 
setzen und rnit fi-ischern Jodmetliyl digeriren, om Trimethyloctylarn- 
rnoniumjodid in etwas griisserer Menge zu crhalten. Pintier. 

Untersuchungen uber die Ammoniumcitrate von E d .  L a n d r i  n 
(Ann. chim. phys.  (V) 25, 233 - '257). Die Eigenschaft citronensaurer 
Alkalien, gewisse sonst unliisliche Salze zu liisen und die Nachweis- 
barkeit ihrer einzelnen Restandtheile durch die gewBhnlichen Reaktiorien 
zu verhindern, sollte nach J. S p i l l e r ' s  (Phamnaca~tical journ. 1858; 
im Ausz. Journ. p r .  Chem. 78, 39) Annahme auf der Rildung liislicher 

Doppelsalze von der allgerneinen Forrnel 3 MO, 6; + 3 (MO s o 3 )  
= 2 (c6 H5 0 7 ,  M3) + 3 Mz beruhen, in denen die Schwefelsgure 
auch durch die proportionalen Mengen anderer SRuren ersetzt werden 
konne. - E. L e b a i g u e  (Journ. pharm. (111) 46, 165) stellte die 
Existem derartiger Doppelsalze in Abrede und farid die Erklarung fur 
das eigenthiirnliche Verhalten der Alkalicitrate beirn Vermischen. rnit 
Metallsalzeii in dem doppeltcn Austausche von SRuren tind Basen. - 
In  Uebereinstimmiiiig hierrnit gelang es L a n d r i  11, aus der Mischung 
von Natririmcitrat und Natr&rnsulfat in dem oben angegebenen Ver- 
hiiltnisse die beiden Componenten durch fraktionirte Krystallisation von 
einander zu isoliren. Nur D o p p e l c i t r a t e  sollteii bestehen kijnnen, 
und Verfasser fiihrt in seiner Untersuchung, die er specie11 rnit I3e- 
riicksichtigung des neutralen Ammoniiinicitrats in seiner Einwirkung 
nuf eine grBsserr hnzahl  von Carbonaten und Metalloxyden ausgefiihrt 
hat, einzelne 'Ueispiele hierfiir an, wahrend in den meisten Fgllen durch 
mehr oder weniger vollstiindige Substitution des Amrnoniums e i n f a c h e  
Citrate ent.stehen : solche in denen noch zwei Amrnoniumgruppen er- 
halten sind, also nur einrnalige Substitution stattgefunden hat, scheinen 
sich mit Vorliebe zu bilden. Was  die Nichtfallbarkeit gewisser Metalle 
unter bestimmten Umstiinden anbetrifft , so sei dieselbe nicht durch 
eine besondere Eigenthiimlichkeit der Citronenssure veranlasst, sondern 
werde auch durch eine griissere Anzahl andercr organischer Materien 
bewirkt, deren Anwesenheit geniige, urn die P&llung bestimmter Me- 
talle durch die gewohnlichen Reagentien zu verhindern. - Die Re- 
aktionen zwische~i dem neutralen Ammoniurncitrat und den rerschie- 
denen in Cntersuchung gezogenen Substanzen verlaufen in folgender 
Weise : Bariumcarbonat oder Baryt und das citronensaure Salz in1 
Verhaltnisse gleicher Aequivalente liefern neutrales Bariurncitrat. Kalk, 
Strontian, Blei- und Cadrniurnoxyd xeigen ein analoges Verhalten. - 
Aus der Liisung von Alurniniumhydrat in Ammoniurncitrat wird durch 
Einengen ein in weissen Krystallen sich abscheidendes Salz gewonnen, 
das aUe geliiste Thonerde enthdt, und dessen Zusammensetzung Ver- 
fasser ale Cl2HgO11, 2 N H . 4 0 ,  HO + C l a H g O n ,  2NH40,  A1203 
= (CS Hs 07, 2 NH4, €I + c6 €Is 07, 2 N€14)2 A12 0 2  gefunden hat; aus 
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der Mutterlauge wird secundgres Amrrioniumcitrat erhalten. - Eisrn- 
oxyd liefert riur in dern Falle eine entsprechende Verbindung, wenn 

Aequivalent auf 1 Aequivalent Siiurc xngewcndet wird; als Produkt 
erhiilt in;m rothharine Krystalle, die grtrocknet eine gelbe Fiirbung 
aiinehmen nnd nach der Formel C I ~  011, 2 S I I i  0, HO + C12 115011, 

+ 4 112 0 zusammeng(~setzt sind. Wird Eiscnoxyd irri Ueherschnsse 
hinzugefugt . so elitatehen nadi dem Einda.mpfen arnorphe Schuppen, 
die dem Eisencitrate des Handels eiitsprechcn und einen wechselnden 
&halt an Eisen besitzen: fur medicinische Zwecke enipfiehlt Verfasscr 
daher das zuerst beschriebene Salz VOII ga.riz bestimniter Zusainmen- 
setzung. -- Von den Sesquioxyden des Mangans iind Chroms haben 
sich linter aiialogen 13edingungen keine Doppelcitrate darstellen lassen ; 
ersteres zersetzt sich bei der Einwirkung von Ammoiiiumcitrat, letz- 
teres wird iiberhaupt nicht angegritfen. - Einfache Citrate, in derieii 
e i n e r  Ammoniumgruppe ein anderes Element substituirt ist, cntstehen 
beim Losen von Magnesia oder Magnesiumcarbonat i n  Ammonium- 
c h a t  ( 1  Aeq. : 1 heq.) :  weisses, in Wasser liisliches Salz von der 
Zusammensetzung GI2 145 011, 2 KIT40, Mg 0 + 2 I 1 0  = ( c 6  I€, 0 7 ,  

2 NII& Mg + 2112 0 und von Mangaricarbonat (1 Aeq. : 1 Aecl.): 
gelbliche Krystallkrusten \-on der Formel Cla 135 011, 2 ;?iT 1340, Mn 0 
= (c6 115 0 7 ,  2 Yn. - h s  erltsprechende blaiigriine Nickelsalz 
ist C12115011, 2STH4 0, K i O  + 4 H O  = (c6€1507, 2XHd)z Ni+4HaO, 
dits chokoladefarbene, in IAwngen rothe Cobaltsalz Clz €15 011, 2 N€L, 0, 
Co 0 + 1 110 = (C6II5 07 ,2  S l4)2 Co + 4 132 0 zusaninfengeset.zt. - 
Fiir das  schiinc Zinksalz wurde die Zusamniensetzung C12 Hs (Ill, 
2 h T H 4  0, Zn 0 = (c6 H:, 0 7 ,  2 Zii, fiir die dem Xikelsalze iihn- 
liche Kupferverbindiing C12 H:, 011, 2 N 134 0, C u  0 + 2 H O  = (C, €I5 0 7 ,  

2 SII4)s  Cn + 2 H2 0 , fur d:is Quecksilbersalz Cl2 €15 011 , 2 S €14 0, 
IIg 0 = (c6 I t  0 7 ,  2 NH4) IIg gefiinden. Alle dicse zuletzt, erwdinten 
Verbindungen bilden sich mit Leichtigkeit, menn man dafiir Sorge 
t,riiigt, dass nur 1 Aequivaleut der I3ase auf 1 rleqnivalent der Sgure 
in Anwendung konimt ; vcrsucht man beispielsweise 2 Acquivalente der 
Base zu liiscn, so cntstehen unkrystallisirbare Lijsungen, oder es werden 
auch in dieseni Falle die oben beschriebenen Citrate mit 2 Ammonium- 
gruppen gewonnen. 

Aus dem Antimon, Wismutli und Zimi haben bisher keine 
genaudifinirbaren Verbindungen erhalten werden konnen j das Silber- 
salz wird sehr schnell reducirt und konnte cleshalb riicht. unter- 

Vorltiuflge Mittheilung uber die Glutamins%ure und Pyrrol 
von L u d w i g  H a i t i i i g e r  (Monatsh. ~3% Chem. 8 ,  228). Beim Er- 
hitzen von Glutaminsaure auf 18@-19@0 entsteht unter Entwickelung 

“NHjO, PcaO:< + 4110 = (c6EI507> ESHa, I j +  C,;II:,O7, 13H4)2I‘e2Oa 

sucht werden. P. hlrycr. 
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von Wasscr eine in grossen Prismen krystallisirende einbasische Slure, 
die P y r o g l u t a n i i n s G u r e  C j  HT NOa, bei stiirkerem Erhitzen Pyrrol 

Ueber einige Derivate der Citracons&ure von C i a m i c i a u  und 
D e n n s t e d t  (Atti d. Acad. d. Lincei VI, 203-205). J. G o t t l i e b  
(Antialen 77 274) hat Citraconsaureimid als eine amorphe, nicht un- 
zersetzt Aiichtige Masse beschrieben. Im Gegensatz hierzii haben die 
Verfasser diese Substanz im wesentlichen nach G o t  t l i eb ' s  Verfahren 
indem sie nur die Temperatur schliesslich iiber 180" steigerten in Porn] 
ejnes Destillates erhalten, welches zu Krystallen erstarrte. Das C i  t r a -  
c o n s l u r e i m i d ,  von welchem 13.5 g aus 400 g CitronensBure erhalten 
wurden, erwies sich C5 €15 NO2 zusammengesetzt, schmolz bei 109 bis 
1 loo, war unzersetzt fliichtig, wenig loslich in Wasser w d  Alkohol, 
schwer in Aether. Ein bei der Darstellung entstehendes Harz sol1 

Ch H5 N. I'inncr. 

noch untersucht werden. Mylius. 

Ueber ewei isomere Bibromcampher aus Monobromcampher 
von J. K a c h l e r  und F. V. S p i t z e r  (4Ionatsh.fiir Chem. 3, 205-221). 
Durch Erhitzen von Monobromcanipher mit 2 Hrom hat S w a r t s  einen 
bei 1 14.5 0 schmelzenden Bibromcampher dargestellt, aiidererseits haben 
verschiedene Forscher (R. S c h i f f ,  A r m s t r o n g  und M a t t h e w s )  fiir 
Bibromcampher den Schmelzpunkt zu 57 0 angegeben. Verfasser haben 
nun gefunden, dass man j e  nach den verschiedenen Bedingungen zwei 
verschiedene Bibromcampher erhalten kann, von denen der eine bei 
61 O, der andere bei 115O schmilzt, und zwar entsteht der erste beim 
Erhitzen von Bromcampher mit der berechneten Menge Brom auf 1204 
der zweite beim Erhitzen mit iiberschiissigem Rrom (1 Cl0 HIS Rr 0 mit 
3 Rr) auf 125-130" nnd cndlich ist es niiiglich, die erste Verbindung 
dnrch Erhitzen mit Rrom in die zweite iiberzufiihren. - a-Bibrom- 
campher (Schmelzpunkt Gl0) bildet rhombische Krystalle ( a  : b : c 
= 0.7925 : 1 : 0.5143), ist leicht in Alkohol, Aether, Essigather, Pe-  
troleumather lijslich, verfliichtigt sich mit Wasserdlmpfen, zersetzt sich 
bei der Destillation, geht durch alkoholische Kalilauge in Monobrom- 
campher iiber (wie bereits S c h i  f f  gefunden hat), wird durch Natrium- 
amalgam erst in  Monobromcampher, dann in Campher iibergefihrt, 
erleidet durch Phosphorpentachlorid auch beim Erhitzen krine Ver- 
andernng, liefert bei der Einwirkung von Natrium und KohlensBure 
die gewohnliche Camphercarbonsiiure und wird durch starke fjalpeter- 
saure in ein stickstoff- und bromhaltiges Oel iibergefiihrt. - Der  
6 - B i b r o m c a m p h e r  krystallisirt in  rhombischen Tafeln, ist schwer 
in Essigather, Petroleumather und kaltem Alkohol, leichter in heissem 
Alkohol und Aether loslich, ist mit-Wasserdampfen nur wenig fliichtig, 
liefert beim Rehandeln mit Natrium und Kohlensaure nur harzige Pro- 

Rerichtc d. D. rhem. Cesel1e.t hnft. Jnhrg. XV. s7 
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dukte, wird durch Phosphorpentachlorid nicht angegriffen, giebt rnit 
alkoholischer Kalilauge crhitzt ein zwischen 160-2Y0° siedendes Oel, 
keirien Monobromcamplier; mit Natriumamalgam digerirt als Haupt- 
produkt eiri bei circa 260') siedendes Oel Clo IIls Qa , welchos diirch 
die Einwirkung des in der Reaktion entstehenden Xatriumhydrats sich 
bildet, whhrend bei stets sauergehaltencr Reaktion Campher entsteht, 
eiidlich bcirn andailernden Erhitzcii niit rawhender Salpetcrshure I3 i -  
b r o m n i t r o c a m p h e r  Clo HnNOzBr20 ,  welcher bei 124- 12Co 
schmelzende, farblose Nadelbiischel bildet. Piliner. 

Ueber einige physikelisohe Eigenschaften dee Dichlorcem- 
phers von P. C a z e n e u v e  und D i d e l o t  (Compt. rend. 94, 1058). 
Der vor Kmzem von Ciiz e n e u v e  dargestellte Dichlorcampher 
Clo Hi4 Cl2 0 ist unloslich in Wasser, ertheilt dcmselben jedoch seinen 
Gernch und nimmt , auf Wusser geworfen, wie Campher selbst eine 
drchende Bewegung an. In  Alkohol ist ('r in dcr Kalte wenig, in der 
E-Iitze anscheinend in alleu Verhlltnissen liislich, in Chloroform und 
Schwefelkohlcnstoff lost er sich sehr leicht und in Aetherdampf zer- 
fliesst er. Afit wlsscrigem Aldehyd ver- 
bindet er sich mi ciiier fliissigeii Verbindung, die schwerer als Wasser 
ist; mit Chloralhydrat giebt er keine Verbindung. Seine Dichte ist 
1.2, sein Schmelzpunkt begt bei 96O, sein Rotationsvermijgen ist (a), 
= + 57.3O. Er krystallisirt nu r  aus Alkohol gut und zwar in doppcl- 
brechenden Prismen mit rhonibischer Basis roil 100 0 40' iind eitiem 
Doma von 122" 55',  die zuweilen so verkiirzt sind, dass die Krystalle 

In  Eisessig ist cr tinlijslich. 

als OctaFder erscheinen. I'irmer 

Physiologische Chemie. 

Experimentelle BeitrBge BUT Pathologie des Stoff'wechsele 
mit besonderer Beriicksichtigung des Einflusses von Respirations- 
sttirungen vori P. l ' e n z o l d t  und R. F l e i s c h e r  (Virchow's Arch. 87, 
210-262). S e n a t o r ' s  Untersucliungcn (1. c.  42, 1) iibcr den Einfluss 
mechanischer Revpiratioiisstiirungen a d  den Stoffivechsel hatten ergeben, 
dass in deni ersteii Stadium der C o m  p c n s a t i  o 11 ,durch die gesteigerte 
Muskelthatigkeit iiicht nur in jeder Beziehong cine Auugleichu~ig, sondcrn 
selbst cine Uebercompensation rnit gestcigertem Stoffverbrauch statt- 
findetcc, dass aber auch in dem zweitcm Stadium der I n s u f f i c i e n z  
wtickstoflhaltiges Material \)is zu den normalen Eudprodiikteri urn- 
gesetzt wird((. A. F r a e n k e l  (1. C. 67, 273; 71, 117) beobachtete an 
tracheotomirten Hiindinnen, welclie durch zeitweilige Verengerung der 
Kanale in Dyspnoe versetzt wurden, eine V e r m e l i r  u n g  d c r  I-Iarn- 
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s t o f f a u s s c h c i d u n g ,  ivelche er durch ein in Folge von Sauerstoff- 
mange1 bewirktes, vermehrtes Absterben von KBrpergewebsbestand- 
theileii erklart. Nach Ei ch h o r R t 's Hcstimniungen an croupkranken 
Kindern (1. c .  70, 56) fkllt die vermehrte Harnstoffausscheidung nicht 
in die Zeit der Dyspnoe, sondern in die der wieder frei gegebenen 
Athmung. - Die Untersuchungen der Verfasser schliessen sich an die 
Versuche von F r a e n  ke l  an; sic bestimmten (abweichend von F r a e n k e l )  
die wlhrend der Dyspnoe (8-24 Stunden) eintretenden Ausscheidungen, 
gesondert von den vor und nach dieser Zeit eintretenden. In einzelnen 
Versuchen wurden die Thiere curarisirt, um die Muskeln zu lahmen 
und so den Einfluss der wahrend der Dyspnoe gesteigerten hthem- 
bewegungen auszuschliessen; zu den Controlversuchen dienten hier die- 
selben mittelst kiinstlichex Ventilation der Lungen apnoisch gemachten 
Versuchs thiere. 

Verfasser resumireii ihre ausgedehnten Versiiche folgendermaassen: 
1) Sauerstoffmangel im Verein niit der dadurch bcdingten dis- 

pnoischen Muskelarbeit d. i. der dyspnoische Zustand bewirkt : 

A. Am gleichmassig ernahrten Saiugethier (Hund): a) wrihrend 
seiner Einwirkung: Zunahme des Harnwassers, massige Steigerung des 
Harnstoffes, erhebliche der Phosphorsiiure, b) nachher : Erhiihung der 
Harnstoff-, Erniedrigung der Phosphorsaureansfuhr , c) im Ganzen: 
keine oder geringe absolute Vermehrung des Harnstoffes und der 
Phosphorsaure, d) keine Eiweiss- und Zuckerausscheidung. 

B. Am hungernden Saugethier : a) wiihrend seiner Einwirkung: 
miissige Zunahme des Wassers, betrachtlichere (als beim gleichmfissig 
ernahrten) Steigerung des Harnstoffes und der Phosphorsaure, 
b) nachher : Fortbestehen der I-Iarnstoffvermchrung, hbsinken der 
Phosphorsaurc , c)  im Ganzen : massige absolute Zunlthmc des Harn- 
stoffes, keiue der Phosphorsaure, d) Eiweissausscheidung , e) keine 
Zucker- und keine Allantoinausscheidung. 

2) Sauerstoffmangel allein ohne dyspnoische Muskelarbeit bewirkt: 

A. Am gleichmassig erniihrten Hund: a) wahrend seiner Ein- 
wirkung: Vermehrung des Harnwassers und der Phosphorsaure, da- 
gegeri Vermiiidcrung des Harnstoffes , b) nachher : Vermehruug des 
Wassers, des Harnstoffes , der Phosphor- und Schwefelsiiure. Die 
Phosphorsaiu-e. geht am friihesten wieder z u r k k ,  c) im Ganzen: ab- 
solute Zunahme der vier genannten Stoffe, d) Spuren von Eiweiss. 

B. Am hungernden Hund dieselben Verhiiltnisse, nur mit alleiniger 
Ausnahme, dass a) wahrend der Eiiiwirkung: Phosphorsaure und Harn- 
wasser vermindert zu sein scheinen umd b) das Kochsalz sich wie der 
Harnstoff verhiilt. 

87 * 
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3) Wlliretid der Einwirkung des Sauerstoffmangels auf deli Orga- 
liismus zerfallt iiiehr stickstoffhaltiges Gewebe, es scheint aber, so 
lange der Sauerstoffniangel dauert, iiur zum veriiielirteii Freiwerden 
voii Phosphorshure zu konimen. Zur reichlicheren Bildung von Harnstoff 
uiid Schwefelsiiure sclicirit, entweder langere Zeit oder die Anwesenlieit 
normalcr Sauerstoffniengen notliwendig. 

4) Der SauerstofYmangel ( incl. dyspuoische Arbeit ) sclicint bei 
Viigeln seineii Eiiifluss auf die EIariis~r~reaiissclieidu~ig in selir incon- 
stanter Weise zu iiussern. 

5) Apnoe bedingt beiin gleichmiissig crndhrteti Huiide (Tab. 28): 
a,) wlhrend derselbeii : inlssige Steigerung des Harnstoffees, Sinken der 
Phosphorsiiure, b) nachher: starke Vermehrntig beider Stoffe. 

6 )  Vermehrte Wasserabscheidung (Lei gleichmlssiger Wasserzufuhr) 
kann mit Eriiiedrigung der Harnstoffaasfiilir sehr wohl Hand in IIand 
geheri (Tab. 19 uiid 20). 

7) Gesteigerte Jluskelarbeit ka i in  bewirkeri: a) niiissige Zuuahiue 
der Hariisto~excretioii, b) sofortige enorme Abnahme, spltere Zunahme, 
geringe absolute Veririehrung der Phosphorsaiire (Tab. 18). 

8) Mehrstundige Fesselung verursacht beim Hunde Harnstoff- 
zunahmc ohne Phouphorsluresteigerii~ig (Tab. 27, 28). 

! I )  Abkiihlung der IGrpertemperatur selbst mlssigeii Grades hat 
eine Veriiiehrung der IIarnstoffexcretio~~ zur Folge (Tab. 26, 27). 

10) Bei niehrstundiger Curarisirung im Verein mit Apnoe und 
Abkiihlang kann Hhnioglobinnrie und EIamaturie entstehcn. 

11) Eine llnger dauernde Curarevergiftung erzeugt bekanntlich 
Glycosurie. Bei gleichmiissiger Fleischfuttei-ung und vollstiindiger Apnoe 
des Thieres kanii diese Folge auch ausbleiben. 

Zu diesem Rbsurnh ist zu bemerken, dass Verfasser nicht mit 
reinem Sauerstoffniangel experinientirten, soiiderii meist mit eineni 
durch Kohlenshiire und Wasserdaliipfatltilufuiig complicirteii j die Ver- 
suchsthiere befaiden sich meist in eineni mit engeii Oeffnnungen ver- 
sehenen Kasteii, in welclieni durch die Respirat,ioii der Tliiere die Luft 
allmiihlich verschlechtert wurdc ; durch langsaiiies Hiiidurchsaugen ehes 
Luftstromes wurde diese Verschlechterlmg auf eiiier Dyspnoe erzeugeiiden, 

Freie Fettsauren in friecher Milch fand C. A r n o l d  (Arch. 
Pham.  20, 291) bei einer Kuh ini Betrage von 0.8 pCt. der Milch, 

Untersuchungen iiber die Pankreaspeptone von J. BCchainp 
(Compt. rend. 94, 583 - W). Die bei der Pankreasverdauung aus 
den Albuminsubstanzen enstehenden Peptone (Albuminosen) besitzen 
ein geringeres specifisches Drehungsvermiigen als die Pepsinpeptone. 
So betrug z. B. bei Anwendung voii Fibrin die absolote linksseitige 

aber das Leben noch nicht bedrollenden IIiihe erhalten. Herter. 

bei 5.45 pCt. Fettgehalt. My h i s .  
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Drehung cler Vt:rdaunngsprodnkte nach Pepsinwirkung 6G--63.80, nach 
Wirkung von Pankreasferment 32.1 - 28.10, nach Papainwirkung 60.10. 
Das Pankreasferrnent (Pankreazyrnase), durch niehrrnaliges Fiillen rnit 
Alkohol gereinigt, bestitzt ein specifisches Drt:hungsvermiigen von 29 
bis 36"; es ist ein Gemenge eines durch nentrales Bleiacetat fallbaren 
tryptischen Ferrneuts (specifische Drehung 3 1.50) iind cines durcli 
sechsbasisches Bleiacetat. fallbaren Kiirpers , der diastatisch mid tryp- 
tisch wirkt, (specifische Drehnng 4W). Das P a p a i n  Iwsitzt nach 
13. ein specifisches ltotationsverrniigen ron 53 -5540 nach links; es 
bildet ehenso wio das Trypsin krystallinische Spaltungsprodncte am 
Eiweiss. Herter.  

Ueber die Versnderungen des Rohrzuckers im Magen des 
Menschen von W i l h .  L e u h e  (Ti'rchows Archiv 88, 222-229). 
Ueber die Inversion des Rohrznckers im Magen habcn die Autoren 
widcrsprttchende Angabrn gemachf . In den Versiichen des Verfassers 
wurden je 100 ccin einer 10 bis 15proceiitigeii Rohrznckerliisung in 
den vollstiindig leeren Magen ( 7  Strindrn nach der Mahlzeit) einge- 
twacht. Die nach eiiier lialben Stande wiedrr 1ieraosgehel)cirte Fliissig- 
keit wirkte boirn gesunden Menschrn nicht oder nur sporwcise redu- 
cirend , bei Kranken mit Mageneiweitemng dagegen bedeuteiid. Da 
nun der norrnale Magensaft in vitro Rohrzucker invertirte ( etwas 
sthrker als SalzsBure gleirher Aciditiit) , so erklirte Verfasser obiges 
Resultat durcli Resorptioii des gebildetcn Traol~enzuckers im gesunden 
iwd Stiirung dcr Resorption im kranken Magen, eine Annahrne, welche 

Ueber den Ursprung der Zucker in den Pflmzen voii Ad.  
P e r r e y  (Compt. rend. 94,  1124). Verfasser hat zwiac.hcn dern 
29. Jiini nnd 29. Juli in den Bohnenb 1a.tttern keine Spur von Gly- 
cose anffinden kiinnen, dagegen in den S t e n g e l n  vorn 7 .  Jnli bis 
29. Juli , und scliiesst daraus, dass die Glycose ihre Entstchung nicht. 
direkt dem Chlorophyll verdanken kann. Andercrseits fand sich in 
derselben Zeit in den Blattern stets Saccharose, so dass diese 
nach dern Verfasser als direktes Produkt der Thiitigkeit. der griinen 
Zelle aufgefasst werderi muss. Da aber Glycose nirgeiid ohne Saccha- 
rose gefunden wird, muss erstere aus der letzteren diirch Hydratation 
entstehen. Die Entstehung des Arnylurns denkt sich Verfasser nach 
dern Vorgang von B e r t ,  h e 1 o t in Folge von Wasserabspaltung aus 
Glycose und Saccharose (C~H1206 + ClzH22011 = ClaH30015 + H20)  

Ueber den Reichthum an Hiimoglobin im Blute der an 
hohen Orten lebenden Thiere von P. B e r t  (Compt. rend. 94, 805 
bis 80i). Menschen und Thierc, welche schnell an Orte gelangen, 
die hijher als 20CO m iiber dem Meeresspiegel liegen, zeigen krank- 

auch durch direkte Versurhe erwiesen wnrdc. Herter.  

vor sich gehend. Pinner. 



hafte Syuiptonie, welclie J o  ii r d a n  e t durch Sauerstoffinangel in1 Blute 
in Folge des verrninderten Luftdruckes (An oxy h ii niie) erklart. Im 
Laufe der Generationeri fitidet eine hcclimatisiruiig statt, welche durch 
Vermehrung des Hamoglobin und somit der respiratorischen Capacitat 
im Blute erklart wurde ( B e r t ,  L a  pression barontrique). R e r t  fie- 
stiminte nun am Blute von Thiereii, wclches er von E u g B n e  Gui- 
n a n l t  aus L a  Paz (3700 m) erhielt die Menge Sauerstoff, welche 
dasselbe bei 150 aufzunehmen rermochte und farid fiir Vigogne 19.0, 
Lama 21.6, Alpacca 17.0, Hirsch 21.4, Viscache 16.2,  Hammel 17.0, 
Schwein 21.6 ccm (anf 0” and 760 mni reducirt); obige Hypothese 
wurde also bestiitigt, denn das IUnt der Iiiesigen Herbivoren hat uiir 
ttiiie respiratorische Capacitat von 10 bis 12 ccni 0 2 .  IIerter. 

Ueber die Auscheidung der Alkalisalze und des Harnstoffs 
in der Reconvalescenz voii E. S a l k o w s k i  (T’ircho~u’s Archiw 88, 
391 -393). Verfasser theilt cine Reihe von Restirnrnungen im IIarn 
einee T y p h u s k r a n k e n  rnit. Wenige Tage nach der letzten fieber- 
haften Temperatursteigeriiiig sank (lie Kaliaiisscheiduiig sowohl abso- 
lut als relativ zur Gesanimtmerige der Alkalien ( a d  14.4 bis 9.7 pCt. 
gegen etwa 25 bis 30 pCt. in der Sahrung); es wiirden also Kalisalze 
ziiriickgchalten; erst a. 10 Tage spiiter trat ein \)ecleutendes Sinken 
der Ilarnstoffaiisscheidung ein, eiitsprecheiid einem reichlichen Umsatz 
von stickstoff haltigeni Material. Herier. 

Notiz zur chemischen Kenntniss der acuten gelben Leber- 
S a l -  strophie von E. Sal k o w s  ki  (T.Tirchow’s Arch. 58, 394-396). 

k o w s k i fand in dem uiitersrichten Falle nel~en T y r o  s i 11 

Pepton Ihnialbumose 
i n  Leber 3.57 pCt. 0.71 pCt. 
in Milz 3.40 x 0.95 )! 

in Niere 2.56 )) 0.39 )) 

DRS P e p t o 1 1 ,  welches nach €I of m e i s t e r ( diese Berichte XIV, 
2841) den meisten normalen Organen fehlt, wurde in dem durch Aus- 
kocheii mit schwach essigsaurem Wasser erhaltenen, mit Essigsiiure 
und Ferrocyankaliurn ansgefalltc~i Extrakt niittelst Circnmpolarisation 
bestirnmt (specifische Drehung nach Hofn ie i s  t e r  zu -63.50 ange- 
nommeri), wobei allerdings der Einfluss geriiiger Mengen von Leim 
nicht ausgeschlossen war. Die H e i n i a l b i ~ m o s e  (diese Berichte XIV, 
114), welche nach den Untersuchungen von J u l .  S t e r n  den normalen 
Organen ebenfalls fehlt, wurde ails je 30 ccm des wasserigen Auszugs, 
nach Aufkochen mit 6 ccm concentrirter Na C1-Lbsung (zur Entferuung 
V ~ I I  Eiweiss) durch Zusatz eines Gernisches von 7 Vol. concentrirter 
NaC1-Lbsung und 1 Vol. Ac. acet. dil. 1%. G. ausgefallt, mit KaC1- 
Lijsring gewaschen, in kochendeni Wasser vermittelst des anhangenden 
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Salzes geliist uiid polarimetriscli bestimmt (specifische Drehung gleich 
-759. I n  reinem Wasser scheint die Hernialbuniose entsprechend 
den Angaben K ii h n  e’  s ( Trerh. d .  naturiiist. -9ned. Vereins Heidelberg 
Bd. 1, H. 4) nicht liislich zu sein. Hertcr. 

Analytische Chemie. 

Ueber die Bestimmung des Arseniks im Kupfer von J o h n  
P a tt i 11 s o n (Aus den Verhandlungeii der Nezvcmtle upon Tyne chemi- 
cal Society. Chetn. News 45, 136). Wird die salpetersaure LBsung 
des Kupfers rnit Katronhydrat neutralisirt nud hierauf weiter eine sehr 
verdunnte Liisurig von X’atronhydrat zugegeben, so enthalteii die ersten 
Niederschliige von Kupferoxydhydrat das gesammte Arsen als Arsen- 
saure, welche aus der aminoniakalischeii Liisung des Niederschlages 
mit Magnesiamixtur gcfallt wird. Enthi l t  das Kupfer Phosphor, so 
geht die Phosphorsiiure gleichfalls in den ersten Niederschlag. 

scllcrtel. 

Chemische Untersuchung der warmen Mineralquelle von 
Buxton VOII J. c. T h r e s h  (Chem. S O C .  1884, 117-132). 

Verbessertes Verfahren BUT Entdeckung von Usun in Mehl 
und Brod von A. W y n t e r  B l y t h  (The  AnaZysiVII,  16). Die Probe 
niit Kampeclieholzextrakt fiihrt Verfasser in der Weise aus, dass e r  
in dem kalten, wgssrigen Auszuge von Brod oder Mehl cin Stuck 
Gelatine quelleii liisst und dieses mit Kampecheholz farbt; die bei An- 
wesenheit von Alaun hervorgerufene blaue Farbe ist bestiindig beim 
Aufbewahren unter Glycerin. - Zur Ermittelwig der Gesammtmenge 
des Alauns w i d  statt dcr Einascherung vorgeschlagen, das Mehl oder 
zerkriinielte Brod 24 Stuiiden lang mit der sieberifachen Menge kalten 
Wassers, welches 5 pCt. Salzslure enthalt, zu behandeln und in einem 
bestinimteii Bruchtheile des Auszuges die Thonerde zu bestimmen 
(ein bereits von W e l b o r i i ,  Zeitschr. anal. Chem. 19, 110, angewandtes 

Neuer Filtrhpparat von C a s a m a j o r  (Cliem. ATews 45, 148). 
D e r  Apparat steht hinter dem von Dr. O o o c h  (Zeitschr. anal. Chem. 
19, 333)  angegebenen, mit welchem er in] Principe iibereinstimmt, an 

Die Ptomaine und ihre Bedeutung f i r  die gerichtliche 
Chemie und Toxicologie von T h .  H u s e m a n i i  (Arch.  Phamn. 20, 
270-259). Aus der Abhandlung lasst sich ein Auszug nicht geben. 
Sie beschiiftigt sich besonders rnit den fliichtigen Cadaverbasen Selmi’s, 

Schertel. 

Verfah ren). Schertel. 

Verwendbarkeit zuriick. Sehertel. 
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deren eine dein Coniiri hhnlieh iiiid ini5glicherwcise S c h l o s s b e r g e r ' s  
Wiirstgift ist und enthiilt Ausei~iaiidersetzuilgeri iiber einen Fdl, in 
welchern S o n  n e  n s c h e i n ,  in] Gegensxtz zii eincm :rnderen Experten, 
in  einein Cadaver Coniin gcfunderi zii haben glaubte, trotzdeni es sicli 
iirn eine Vergiftung mit Wasserschierling hmdelte, der Coiiiin iiiclit 

Ueber die Anwendung von Eloktromegneten z u r  Scheidung 
von Minerelien voii I,. P e b a l  (Monatslirfte fir Chemie 3 ,  222). 
Hr. P e b a l  theilt mit, dass er bereits vor 1 0  Jahren die von Hrn. 
I) tilt  e (diese Hen'chte XV, lW5) in schr ausfiihrlicher Abhandliing vor- 
geschlxgene Methode, statt eincs gewiihrilichcn Magneten einen Elektro- 
magneten zuni Aiisziehen niagnet.iseher Mineralien HUS Geniengeii zu 
\)enuCzen, i i i  vie1 praktisclierer Form angewcndct habe, dass er jedoch als  
zii Jiaheliegend es nicht fur angezeigt gehalten habc?, sein Verfahen 
in eineiii Faclijoiirnal i n  besondcrer ~ ~ b h a n d l i i i ~ g  zu reriiffentlichcn. 

Ueber die Nechweisung von Harnstoff mittelst Oxalslure 
von E r n s t  H r i i c k e  (Honatsh.  fiir Clteni. 2, 195). 11:s mird rorge- 
schlagen, das Alkoliolcxtr;ic,f, hi welcherri der Ilarnstoff gesidit ww- 
d c d  so11, in Aniylalkohol zii h e n  und niit airiylalkoliolischer. 0x:il- 
shu~diisnng zu versetzen. Solhe der Siederschlag zii kleiiilcrystalliniscli 
seiii, iini unter dcm Mikroskop erkaniit. zii werden, so erwhrmt man 

CJlthdt. 31.vliiis. 

Piliner. 

das Gailze bis zur klnreii Liisung iind 1Rsst erkalten. I'iniii~r. 

287. Bud. Biedermann: Bericht iiber Patente. 

T h e  opl i i l  S c h l  ii s i ng in Paris. €3 e r e i t  un  g v o  I I  M a g n e s i a  
z iir A 1) s c h e i  d u n  g dcs  A mnio n i a k s aiis E x  c r e  in e n t c n , S i r  1 - 
w a s s e r n  LI. S . W .  (Engl. P. 1820 voin 27. April 1881.) Da die 
grosse Vcrdiinnurig dcr Cloakenrviisser cine Destillation zur Gewinnung 
des Aninioniaks nicht rentabel niaeht, so sol1 dasselbe als Ammonium- 
magiiesiiiiiiphospliat niedergeuchhgcn werden ; aber iiicht , wie biaher, 
mit Hiilfe eiiies (zii kostspieligen) liisliehen Phosphats und cines 
Magnesiurnsalzes, sonder~i von freier Phosphors~ure und Magnesia. 

Zur F%Iliing der Magnesia ails ihren Liisungen , auch ails See- 
wasser, dient geliiscliter Kalk in kleiricn Fragmenten von geniigender 
Porositiit , welchen in systematischer Weise die Magnesialiismig be- 
gegnet. Die I h c h s t u c k e  werden zweckmassig aus Kalkhydrat und 
gebrannteni Doloniit Iiergestcllt . -4lliii~ilig wirc1 der  I<alk dieser Gti:.ckc 




