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Ueber die Bildungswiirme der Glycolate von D. T o n l m a s i  

Ueber die Bildungswarme der Glycolate voii d e  F o r c r a n d  
(Compt. rend. 96, 838) .  D e  F o r c r a n d  verwahrt sich gegen die Be- 
hauptung von T o m m a s i ,  dass man die Bildungswiirnien der von 
ersterem untersiichten Glycolate (vergl. diese Berichte XVI, 948) 
nach bekannten Gesetzrnassigkeiten (vergl. diese Berichte XV, 2355)  
hatte a priori berechnen kiinnen, so genau als die der Calorimeter 

Einwirkung des Schwefels auf die Oxyde von E. F i l h o l  und 
S e n d e r e n s  (Compt. Tend. 96, 839). Die Verfasser sind beschaftigt 
die Einwirkung des Schwefels auf Oxyde zu studiren mit Riicksicht 
auf den Wgrmewerth der beobachteten Umsetzungen. Die gegen- 
wartige Notiz bezieht sich auf die Natriumverbindungen. Es wird 
berechnet , dass die Umsetzung von Natriumoxyd mit iiberschiissigem 
Schwefel, durch welche Polysulfid iind Natriumthiosulfat entstelit, eine 
betrachtliche Warmemenge entwickeln miisse, als die Umsetzuiig 
zwischen den festeii Korpern vor sich ginge, aber nur eine entsprechend 
kleine Warniemenge in verdunnt wlssriger Losung. Dem entsprechend 
vollzieht sich die Reaktion beim Zusammenreiben der trockenen Sub- 
stanzen fast augmblicklich , wiihrend sie in wassriger LBsung iini so 
langsanier vor sich geht, j e  schwacher die Concentration ist. 

(Compt. rend. 96, 789). 1Iorstniiinn. 

sie zu bestimmen gestattet. Hurstmiiitn. 

H orst tu snit. 

Die Frage iiber die Siittigungscapacitat der Grundstoffe, 
insbesondere des Schwefela von c. W. B1 o ni s t r  a n  d (Journ. p r .  
Chem., N. F. 27, 161-199). Wird eine Losung von Platinchloriir init 
2 Thcilen Aethylsulfid geschuttelt, so sclreidet sich das Chlorid des 
P l a t o s a t h y l s u l f i n s ,  Pt(SzCsH20)Cla, ails. Das Chlorid. wie das  
Bromid und Jodid, siiid in Wasser fast nnloslich, ziemlich leicht los- 
lich in Alknbol, schwieriger in Aether, leicht in Schwefelkohlenstoff' 
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und Chloroforni. Dss Sulfat Pt(S2CSH20)SOb + 7 aq. ist in Wasser 
leicht 16slicli. Nitrat und Phosphat sind nicht krystallinisch. Das 
Nitrit ist krystallisirt und in Wasser schwer 1Uslich. Die Haloidsalze 
sind zum Tlieil unzersetzt fliichtig. Die freie Base ist in Wasser 
leicht loslich und ertheilt demselben alkalische Reaktion. Die Haloi'd- 
salze addiren 1 Molekul Rrom oder Chlor, indem das bivalmte Pla- 
tnsum in das tetravalente Platinicum iibergefiihrt wird. Wird das  
Chlorijr, in Wasser suspendirt, mit noch 2 Molekiilen Aethylsulfid be- 
handelt, so entstelit zuerst eine schmieiige Masse uiid nach 24stiiiidigem 
Steheii eiue wlssrige Liisurig, anf der Aethylsiilfid obenauf schwimmt. 
Aus der wiissrigen Losung scheidet sich allmahlich ein iieues Clilorur 
in diinnen Tafeln aus, welcbes blassgelb ist und bei 106" schmilzt, 
walirend das zuerst erwahnte hochgelbe bei 81" schmelzende 
Prisinen bildet. Verfasser nimmt an,  dass zuerst die Verbindung 

' SAe2 * c1 entstelit, zu welcher 2 Molekiile Schwefeliithyl 

hinzutreten und i n  der Weise wieder austreten, dass ein Chloriir von 

der Zusaniniensetzung Pt iSAe2 , cI iibrig bleibt. Derselbc Verlauf 

der Reaktioii wird t%r P e y r o n e  und fiir R e i s e t ' s  Platinammoii- 
verbindungen angenommen. Urn seine Annahme zu beweisen, hat der 
Verfasser zu dem zuerst gebildeteii Cliloriir statt Aethylsulfid Methyl- 
sulfid und Propylsulfid hinzugefigt und nach dem Wiederaustritt von 
Alkylsulfiden Chloriire erhalten mit verschiedenen Alkoholradikalen. - 
Amylsulfid und Methylsulfid bilden mit Hatinchloriir Verbindungen 

voii der Formel Pt!SR, in dcnen der Schwefel nur zweiwertliig 

auftritt. Die oberi mitgetheilten Verbindungen zeigen aber zur Genuge, 
dass der Schwefel v i e r w e r t h i g  ist. Wegen der Reflexionen uber 
die Werthigkeit der Elemeiite iiberhaupt vergleiche das Original. 

P t ICl  

S A e e .  C1 

SR 

Scholteil. 

Ueber Chlorhydrat von E. MaumeiiG (Chein. brews 47, 145). 
Far  a d a  y 's Chlorhydrat enthiilt nach dem Verfasser 12 Molekiile 
Wasser anf 1 Molekiil Chlor. Erwarmt man das Clilorhydrat in ge- 
schlosseiier zweiscbenkliger Rohre, so bilden sich iiber dern fliissigen 
Chlor bisweileii starker gefirbte Krystalle, welche 4 Molekiile Wasser 
besitzen. Reide Hydrate konnen sich iiach gleichea Gewichteii wieder 
zu einer neuen krystallinisclien Verbindung vereinigen. Srhcrtcl. 

Dmrstellung von Schwefelwsssers toff  mittelst Leuohtgss von 
J. T a y  1 o r  (Chern. h'ews 47 , 145). Sch\r.efelwssserstcffgas voii ge- 
niigender Reinheit wird gewoniien, wenn I,euchtgas, welches gewohii- 
lich 40-50 pCt. Wasserstoffgas enthilt , in kochenden Schwefel, der 
sich in einer aufwlrts gerichteteii Retorte befiiidet , eingeleitet wird. 
Die Kohlenwasserstotfe bleiben uiireriiiidert. Srliertcl. 



Ueber das Verhalten von feuchtem Phosphor und Luft 
gegen Kohlenoxyd von I r a  R e n i s e n  und E. H. R e i s e r  (Americ. 
Chew. Journ. 4, 454-458). L e e d s  (dt‘ese Berichte XII, 1836) und 
Bauniar i  u (diese Berichte XIV, 2706) haben die Oxydation des Kohlen- 
oxyds durch feuchten Phosphor und Luft beschrieben, und daraus die 
Entstehuiig von aktivem Sauerstoff gefolgert. Die Verfasser haben 
bei Wiederholung dieser Versuche den Apparat dergestalt angeordnet, 
dass alle Kautschukverbindungen vermieden und die Korkstopsel durch 
eine Quecksilberschicht vor Beriihriing mit den Gaseri geschiitzt waren. 
Bevor das Gasgemenge in Barytwasser eingeleitet wurde, wurde es 
mittelst Filtration dul-ch frisch gegluhten Asbest von etwa beigemengten 
Phosphorvrrbiiidungen befreit. Unter diesen Umstiinden konnte nie- 
mals das Auftreten von Kohleiisaure beobachtet werden. Srhertel. 

Weisser Phosphor von I r a  R e m s e i i  uiid E. H. R e i s e r  (A7na.i~. 
Chem Journ. 4, 459). Wird Phosphor im Wasserstoffstrome in eine 
Vorlage destillirt, welche Wasser und zerstossenes Eis enthalt, so con- 
densirt sich derselbe als schneeweisse auf dem Wasser schwirnniende 
Schicht. Am besten gelingt die Darstellung, wenii die Destillation so 
verlangsamt wird, dass die Dainpfe beim Austritte aus dem etwes 
nach oberi gerichteten und bis etwa in die Mitte der Vorlage reichenden 
Retortenhalse nicht mehr als E’liissigkeit heruntertropfen. Der  weisse 
Phosphor ist leicht und plastisch; er schrnilzt bei der gleichen Tem- 
peratur wie gewiihiilicher Phosphor und verwandelt sich dabei in 
diesen. Iu Schwefelkoblenstoff lost e r  sich leiclit, gegeii Licht ist er 
weniger empfindlich ala gewiihnlicher Phosphor. Man hat sonacb 
nicht eine neue allotropische Modifikation , sondern, wie die Verfasser 
belbst sagen, eine Erscheinungsform vor sich , welche zum gewiihn- 
lichen Pliosphor sich verhiilt wie Schwefelblumen zuin Stangen- 
sc b w efel. SrhPrlcl. 

Ueber die Einwirkung verschiedener Kieselsaurearten suf 
Kalkwasser von E. L a i i d r i n  (Comnpt. rend. 96, 841). Verfasser hat 
Tor kurzer Zeit angegeben, dass die aus Alkalisilicat gefallte und nuch 
vijlligem Auswascheii in Sauren unloaliche Kieselsaore, welche er 
h p d r a u l i s c h e  I i i  e s e l s i u r e  neiint, dem Knlkwasser allmahlich Kalk 
entzieht. Er hat jetzt verschiedene Kieselsiiurearten: die gelatinose 
Kieselsilure, die liisliche Kieselsiure von G r a h a m  uiid die Lei der 
Darstellung von Kieselfiussssiiure sich abscheidende Kieselsiiure auf ihr 
Verhalteii gegen Kalkwasser iintersucht uiid gefunden, dass samnitliche 
hlodifikatiourn nach und nach so vie1 Kalk ;iufiiehmen. dass dns Silicat 
3 S i 0 2 .  4 CicO sich bildct. Eigenthiimlich iat es ,  dass auch die 16s- 
lichc Rieaelsiiure erst inncrhalb niehrerer Tage aus den1 Ralkwasher 
das Maxiiiiuiii RII Kalk mfniinmt. l’lllllcr. 



Ueber das neutrale Aluminiumeulfat roii P. Mar g u e r i t  e 
L ) a l a c h a r l o n n y  (Compt. rend. 96, 844). Verfasser hat  nachgewiesen, 
dass das  Aluminiumsulfnt A12 (S 04)s nicht , \vie in den Lelirbiichern 
angegeben ist, 18H20, sondern lGH2O entlialt, dass es nicht hygros- 
kopiscli ist, sondern verwittert, und dass es in flachen, orthnrhombischen 
Prismen krystallisirt. Dieselbe Zusamnrensetzuiig besitzt anch das  
natiirlich vorkommende von R o u s s i n g a  u 1 t am Rio Saldana aufge- 
fundene Aluminiumsulfat. Wenn dagegen das Aluminiumsulfat. nicht 
rein ist, etwas Eisenoxydsulfat enthiilt, dann ist es hygroskopisch und 
erithalt meist noch ctwas mehr als 18H10. l’iiiilrr. 

Untersuahungen uber die krystallisirten Phosphate von 
H a i i t e f e i i i l l e  iind M a r g o t t e t  (Compt. rend. 96,  849). Verfasser 
haben durch Aufliisen der gefallten Phosphate des Eisenoxyds, Chrom- 
oxyds iind Uranoxyds i n  sc,hmelzeiider Metaphospliorsiiure, endlich 
des Aliimiitiumoxyds in schmeleender Metaphosphorsaure, der, q m  die 
Schmelztemperatur zu erniedrigen , etwas Silberphosphat hinzugesetzt 
worden war ,  die Metaphosphate dieser Metalloxyde in krystallisirtem 
Zustande gewonnen. Dieselben besitzen die Zusaniniensetzung R”’(PO&. 
Das A l u m i n  i u m s a l z  bildet durchsichtige, farblose, reguliire Kry- 
stalle (Combinationen von Wiirfel, OctnGder und Triakisoctaeder), die 
iibrigen Salze sind orthorhombisch und zwar das E i s e n s a l z  blass- 
griingelh, das C h r o m s a l z  gelblich griin und das U r a n s a l z  srnaragd- 
griin. Alle vier Salze sind isomorph und krystallisiren in beliebigem 
Verhaltniss znsanimen. Wenn das Aluminium in sokhen Gemischen 
vorherrscht, dann entstehcn Prismen, an denen TetraGderfliichen sic.h 
befinden. Diese hemiedrischen Flac,hen verschwinden, wenn das A h -  
irtinium nur schwach sertreteii ist. Immerhin aber besitzeii, auch 
w m n  das Aluminium vorlrerrscht, die Krystalle Eisenwirkung aiif 
polaiisirtes Licht. Piiiiier. 

Ueber die Darstellung von Ceroxyd von H. D e b r a y  (Compt. 
rend. 96, 828). Man riihrt 500 g k i n  gepulverten Cerit mit 500 g 
Waswr zusamnicn , setzt niiter starkem Urnriihren 375 g concentrirte 
Schwefelslure liinzii , dnmpft die heiss gewordene Mtisse bis zur Ent- 
wicklung volt Schwefelslurediiittpfen ab,  indem man durch ununter- 
brochenes Riihrcn eiii Anbacken a in Roden des Porzellantiegels ver- 
lrindert, uiid scliiittet die erkaltete Masse alln~alilich in 5-G L Eis- 
wiisser. I n  die von der Kieselsiiure abfiltrirte Lijsung leitet man 
Schwefelwasserstofi, um I h p f e r ,  Wisrnuth, Molybdln u. s. W. zu ent- 
fernen und fzllt aus dent Piltrat die Cerirretalle durch coiicentrirte 
Oxalsiiorel6suug. Die gefiillten Oxnlate werden alsdann durch heisse 
Sdpeterskure in die Nitrat(. iibergefiihrt, diese mit 8-10 Theilen Sal- 
peter ini Poizellantiegel ziisainrnen~eschmolee~i und mehrere Stunden 
Iang , s o  laiige salpetrige Dinipfe sic11 entmickeln, bei 300-3500 im 
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geschmolzenen Zustande erhalten. Dadurch wird das Cernitrat zer- 
setzt, wahrend die Nitrate VOII 1)idyin und Lanthan kaum verandert 
werden. Die erkaltete Masse wird in Wasser geliist und mit schwacher 
Salpetersiiure gewaschen, um etwa entstandenes basisches Didyninitrat 
zu liisen. Zur viilligen Reinigung wird das Ceroxyd wieder in Nitrat 
iibergefuhrt, indem man es niit Schwefelsaure, die rnit ihrem gleicheii 
Volumen Wasser verdiinnt ist, behandelt, in Wasser aufnimmt, durch 
schweflige Siiure das Ceroxydsulfat in Ceroxpdulsulfat verwandelt, rnit 
Oxalsaure fallt und das Oxalat mit Salpetersaure behandelt. Das so 
gewonnene Nitrat wird nun rnit 8-10 Theilen Salpeter geschmolzen 
und die erkaltete Masse in Wasser geliist und rnit Wasser gewaschen. 
Das jetzt zuruckbleibende Ceroryd ist rein. Die erste Losung, welche 
die Nitrate von Lanthan und Didym neben vielem Salpeter enthalt, 
wird verdanipft und bei 3 5 0 0  geschmolzen, um die letzten Spuren von 
Cersalz zii zersetzen, so dass nach dem Erkalten und Liisen in 
Wasser ein vollkommen cerfreies Gerniscli ron Lanthan- und Didym- 

Das Xolekulargewicht dea basischen Eisensulfates von 
S p e n c e r  U m f r e v i l l e  P i c k e r i n g  (Chem. Soc. 1883, 125-185). Um 
zu entscheiden, ob dem basischen Eisenoxyde die Formel 2 F e  0.3, SO, 
oder Fez@ 01)3, 5 F e  0 3  (siehe diese Berichte XLV, 5 1 1) zulromnie, 
untersuchte der Verfasser die Hydrate des basischen Salzes , welche 
sich bei gewoliiilicher Temperatur durch Wasseraufnahme aus feuchter 
Luft sowie durch Verweilen der Hydrate in trockneni Luftstrome bei 
Temperaturen bis looo bilden, wobei e r  von der Voraussetzung aua- 
ging, dass nur Verbindungen nach constanten Verhaltnissen entstehen. 
(Siehe C. E. C r n s s ,  Juhresbrr. 1879, 179.) Es wurden 14 verschie- 
dene Hydrate erhalten, von welchen nur 4 durch die einfacliere Formel 
2Fe203, SO,, x H a O  ausgedriickt werden koriiien, wiihrend die 10 
iibrigen zur  Annahme der Formel Fez@ 04)3, 5Fe203, yH2O niithigen. 
Verfasser halt snniit die durch letztere Formel arigegebene Molekular- 
gr6sse fur erwiesen. Das niedrigste der Hydrate war Fez(SO&, 5Fe03, 
8 H2 0 - bei 1 OOo noch bestandig - das hochste Fen (S O&, 5 Fea 03, 

Wttheilungen uber Eisenoxydulhydrat und sein Verhalten 
gegen Schwefelwasaerstoff von L e w e s  T. W r i g h t (Chem. SOC. 
1883, 156-163). Bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf daa 
Hydrat Fez 0 3  . HzO entsteht sowohl Einfachschwefeleisen uiid Schwefel 
als auch das  Sulfid FeaS3; letzteres in drei bis funffacher Menge des 
ersteren, wie sich aus der Menge des durch Oxydation freiwerdenden 

Ueber die Darstellung gebromter Apatite und Wsgnerite 
In Fortsetzung seiner Unter- 

salz resultirt. Piliner. 

40 Ha 0. Scheitcl. 

Scliwefels ergiebt. Schertel 

voii A. D i t t e  (Compt. rend. 96, 846). 
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suchnngen iiber die Darstellung gebromter Apatite 11. s. w. durch 
Ziisammenschmelxen roil phosphorsaurem Kalk mit Bromalkalien hat 
Verfasser jetzt den Kalkvrrbiridungen entsprechende Bmyum-, Stron- 
tium- 11. s. w. Verbindungen gewonnen. Als Bromid benutzt e r  Brom- 
ammonium. Die Schmelztempcratur muss mirglichst niedrig gehalten 
werden, die Operation darf nicht zu lange dauern und dabei die Lufr, 
miiglichst wenig Zutritt habrn. Meist entstehen Gemische von Wagnerit 
und Apatit. Letzterer kann leicht rein erhalten werden, wenn dem 
Hroniammonium Bromriatriiun hinzugesetzt wird. 

Der  H a r y u m a p a t i t ,  BaBr2 .  3[Ba:{(PO4)2], bildet gliinzende 
hexagonale Prismen, die in verdiiniiten Sauren leicht 16slich sind, der 
St r o n t i u m a p a t i  t ,  S r B r 2 .  3Sr3PaO8, stark lichtbrechende, sehr glan- 
zende Prismen, der M a n g a n a p a t i t ,  MnBr2. 3Mn3P208, ZLI Biindeln 
vereinigte gliinzende Prismen, die in Folge oberflachlicher Oxydation 
stets etwas braunlich gefarbt sind, der B l e i a p a  t i t ,  PbRrz . 3Pb3P208, 
durch Zusammenschmelzen voii Bleibroniid , Bleiphosphat iind Brom- 
natrium zu erhalten, kurze, gelbliche, hexagonale Prismen. 

Wird das Metallphosphat durch das Arseniat ersetzt, so erhalt 
man die entsprechenden arsenhaltigen Apatite. 

Der  B a r p u m a p a t i t .  BaRr2 .  3BazAs208, bildet Innge, feine, 
durchsichtige Nadeln, der S t r o n t i u m a p  a t i t ,  S r B n  . 3Sr7As208, 
stark lichtbrechende und sehr gliinzeride Prismen, der M a n g a n a p a t i t ,  
Mn Hr:, . 3 Mn~As2Og, braunriithliche Krystalle, der B l e i a p a  t i t ,  PbBra. 
3Pb3 As208,  ein hellgelbes Pulver. 

Ferner sind folgende vanadinhaltige Apatite auf demselben Wege 
dargestellt worden. B a r y u m a p a t i  t ,  BaRr2 .  3Ba3V208, etwas grau- 
gefarbte , durchsichtige , hexagonale Blattw, die durch verdiinnte Sal- 
petersaure erst sich roth fiirben und danri sich 16sen. Gleiches Aos- 
sehen und Verhalten besitzt S t r o n t i i i n i a p a t i t ,  SrBr2. 3 S r t V t O ~ .  
Der IS 1 e i a p  a t i t , P b  Br2 . 3 P b  Va 0 8 ,  bildet glanzende, goldgelbe, durch- 
sichtige Blattchen. 

B r o m a  r s e n  m a n g a  n w a g n e r i  t ,  MnBra . Mn3As9 0 8 ,  entsteht beim 
Zusammenschmelzen von arsensaurem Ammonium mit einem grossen 
Ueberschuss von Manganbromid und bildet gestreifte Prismen oder 
lange, durchsichtige Nadeln, die stets braunrirthlich gefarbt sind. Aus 
Brommagnesium konnten keine entsprechenden Verbindungen gewonnen 
werden. Piniier. 



Organische Chemie. 

Vorkommen kohlenstoftkeicher freier Fe t ta i luren  in pflanz- 
lichen Fetten von E. S c h m i d t  and H. R i i m e r  (Ar rh .  Pharm. 21, 
34- 39). Die Verfasser habeii in dem Fet t  tlw Cockelskorner (Semen 
Cbceuuli) etwa 40 pCt. freie Fettsauren gefunden, welche zurneist nus 
Stearinsiiurr bestanden. Ein linter dem Nanien Menispermin im Haw 
del bezogener K6rper erwies sich gleichfalls a h  Stenrinsaure. Aus 
dem Muskatiil koiinten ebenfalls 3-4 pCt. freie Fettsauren, der Haupt- 
menge nach Weinsteinsilure und Stearinsilure abgeschieden werden. 
Dns Fet t ,  welches durch Pressen aus den Lorbeeren gewonnen wird, 
enthielt menig freie Fettsiiuren. Dagegen konnten ails getrockneten 
Lorbeeren durch Ausziehen mit Alkohol nebeii Neutralfett 2-3 pCt. 
freie Fet ts lure ,  zurneist allem Anschein nach Palmitinshiire: erhalten 
werden. Mylios. 

Beitrage zur Kenntniss der Aethyleniither der Nitrophenole 
und der Oxybenzogsauren  von E. W a g n e r  (Journ. pr. Chem. N. 
F. 27, 199-230). Die durch Digestion der Natronsalze der Nitro- 
phenole mit Aethylenbrornid irn geschlossenen Rohr oder am Ruck- 
Ausskiihler gewonnenen Ae t h  y l  e n  d i iii t r o p  h e  n y lat h e r  sind unlijs- 
lich in Wasser und kaltem Alkohol, schwer loslich in  Benzol. Sie 
krystallisiren in kleinen , gelblich weissen, dicken Prisrnen. Der 
Schmelzpunkt der Orthoverbindung liegt bei 163O, der Metaverbindung 
bei 1390, der Paraverbindung bei 143O. Der aus dcr Orthonitrover- 
bindung mittelst Zinn und Salzsaure dargestellte A e t h y l e n d i o r t h o -  
a m  i d o  p h e n y 1 a t  h e r krystallisirt aus heissem Alkohol oder Wasser, 
in, meist etwas gearbten,  Tafelchen oder Rlattchen, Schmp. 128O. 
Die Base ist zweisiiurig, die Salze krystallisiren gut, oxydiren sich 
aber leicht an der Luft. Die Diacetylbase, Schmp. 226O, ist in den 
gewohnlichen Liisungsmitteln unloslich; sie 16st sich in heissern Cumol 
und Anilin und fAlt beirn Erkalten in grauen Nadelchen aus. Bei 
der Destillation geht ein Theil unzersetzt iiber. Unter den ijbrigen 
Destillationsprodukten konnte die ursprungliche Base nachgewiesen 
werden. Eine M o n o  acetylverbindung wurde trotz vieler Bemiihungen 
nicht erhalten. Der  Ae t h  y l e n d i  p ar a a  m i d o  p h e n  y l a  t h e r ,  Schmelz- 
punkt 168--172O, farbt sich rnit Eisenchlorid kirschroth, mit chrom- 
saureni Kali und wenig Salzsaure schon blauviolett. Mebr Salzsaure 
bewirkt tiefblaue Farbung. Dieselhen Farbenreaktionen giebt eine 
salzsaure Losung von rothem Blutlaugensalz, wahrend Chlorkalk rnehr 
blaue Farbentiine hervorruft. I n  concentrirter Schwefelsaure 16st sich 
die Base mit blauer Farbe. Bei der Oxydation rnit Braunstein und 
Schwefelsaure entsteht Chinon. Die Salze krystallisiren, verfarben 
sich aber auch an der Luft. Dcr A e t h y l e n d i m e t a a m i d o p h e n y l -  
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a t  h e  r krystallisirt aus heissem Alkohol i t t  I'rismen, die bei 135° 
schntelzen. Mit Diazobenzol liefert er Spureti eines dem Chrysoi'din 
iihnlichen Parbstoffs. Durch tagelange Digestion roil Bromathylen-o- 
ttitrophenyliither (diese Berichte XIV, 2375) rnit Kaliumsalicyls#ureester 
i i i  alkoholischer Liisung bei I300 itn grschlossenen Rohr bildet sicli ' ' * cs 'I4 Nos Dersellie bildet, Bromkalium iind der Korper C:, HI 

itach Miiglichkeit gereinigt, gelbliche, mikroskopische Nadeln, die bei 
etwa 1000 schmelzen. ist iinlijslich in Wasser, leicht liislich in Alko- 
1101, Aether, Benzol, Chloroforin. Die atis dem Aether dorch tage- 
langes Erhitzeii rnit coticentrirter Salzsiiure im Rohr artf 13O0 abge- 
spalteite Siiure krystallisirt aus lieissent Wasser oder Alkohol in  
Nadeln, Schnip. 142-14S0. Die ziigehiirige Arnidosiiure bildet dicke, 
farblose, schnell dunkelude Piismeti, Schmp. 1 IW'. Eine der obeti 

genannten Nitrosiiure isomere Verbindung, C Y H ~  [ 
entsteht in derselben Reaktion, wie der Sitroiither, iind bleibt uls 
krunilige Masse bei dem Bromkaliurn. Durch Waschen rnit Wasser 
tincl Cnikrystallisiren ;ius Alkohol wird dieser S a l i c y l o h t h y l e n - o -  
it i t r  o p h e n  y 1 a t  h e r  in gliinzenden Bliittchen erhalten, Sclimp. 106". 
ZinnchloriirlBsuiig zerlegt ihn in Salicylsiiure utid O x i i t h y l e n - o -  
a m i d o p h e n y l a t h e r  ( d i e s e  Berichte XIV, 3275). Aiich kochende 
Natronlauge und Salzsiiure im Rohr spaltet Salicylsaiire ab. Der  
Kiirper ist dadurch entstandeu. class ein Theil d6.s 1ialitims:ilicylsatire- 
esters wiihrend der Reaktion in Kuliumsalicylat ubergegangen ist. 
Diesrr Uebergang crfolgt bei der Salicylsiiure leicht und auch schoti 
beim Aiifbewahreii einer alkoholischeri 1,Gsiing i n  gut verschlosseneni 
Gefiiss. Das Kaliumsalz dcs p- Oxybe1~zoi;siiureestel.a ist riel lwstiin- 
digrr. Wird K;Lliiimsalicylsiiiireester mit Hramlthylrn pi t r  a nitrophenyl- 
iither behandelt, so bildct sich A e t  h y 1 e n  pa ra  n i t r o  p h e ti  y l s a l i c y  I - 
salt r e e s t e r ,  Srhntp. 810, und der iti Alkohol scltwieriger liisliche 
S a l  ic  yloi i  t 11 y 1 e n  p a r a  II i t  ro  p h e n  ylii tli e r ,  Schmp. 13 I", der oben 
beschricbenen isomeren Verbinduugen. Hei der Digestion des Kalium- 
salzes des P a r o x y b e n z o a s a u r e e s t e r s  mit Hromlthylen-o-nitro- 
phenylather entsteht nur der bei 103O schmelzende Ester ,  ails dem 
durcli Salzsiiure die Ae t h y I e n-o- n i t r o p h e n  o l  p a r  o x y b e  nz oesi iu  r e  
abgeschieden wird. Die Siiure bildet weisse, verfilzte Nadeln, die bei 
206' schrnelzen. Die zugehiirige Arnidosiiure, Schmp. 1850, oxydirt 
sich leicht an der Luft, so lange sie nicht trocken ist. Die isomercn 
Verbindungen aus Aethylen p aranitrophenyliither und Paroxybenzoii- 
shure sind gleichfalls dargebtellt worden; doch ist die Amidoshiire so 
zersetzlich , class sie nicht isolirt werden konnte. Aus Bromiithylen- 
phenyliithcr und Kaliuai-p-oxybenzoesarireester sind die analogen Ver- 
bindungell dargestellt worden. D e r  Ae t h y l e n  p h e n ol-p- o xy b e n -  

0 Cs HJ COr & Hj' 

O . C s H 1 N O z  
0 (Cb:HAC)H. C O )  
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z o g s a u r e e s t e r  
Bliittchen, die 
punkt 19GO. 

krystallisirt aus Alkohol in ,  bei 81" schmelzetideti 
Saure in langen, flachen Nadeln vom Schmelz- 

Ychott?ll. 

Ueber Yononitrosoresorcin von A. FZ v r e  (Compt. rend. 96, 
790). Durch Einwirkung von Amylnitrit auf Mononatriumresorciu in 
der Kalte entsteht die Nitrosoverbindung des Resorcitis, velche durcli 
Schwefelsaure in Freiheit gesetzt und aus schwachem Alkohol um- 
krystallisirt , in goldgelben Nadeln von der Zusnmmensetzung 
CS H3 ( N  0) (0 H)2 + Hz 0 krystallisirt , bei 1 1 'Lo sich braunt und bei 
ca. 148O, ohne zii schmelzen, viillig schwarz wird. Es ist sehr leicht 
in Alkohol und Aceton, weniger in Wasser, Chloroform, Aether, nicht 
in Benzol und Schwefelkohlenstoff liislich. Mit Eisenoxydulsalzen 
und Eisenfeile giebt seine neutrale Losung intensive Griinfiirbung, durch 
concentrirte Schwefelsaure und Salzsaure wird es in der Kalte iiicht 
verlndert, durch Salpetersaure ill Trinitroresorcin ubergefiihrt. Seine 
Sake sind wenig charakteristisch. Durch Zinnchloriir wird eb zii 
A m i d o r e s o r c i n  reducirt, welches mit dem von W e s e l s k y  beschrie- 
benen Paramidoresorcin identisch zu sein scheint. Gasfiirmige salpe- 
trige Saure in seine atheriscbe Losung geleitet, verwandelt es in das- 
selbe Dinitroresorcin (Schmp. 142.5 0 )  , welches Be 11 e d i  c k t und 
v on  Hii b l  mittelst salpetriger Saure aus dem Dinitrosoresorcin ge- 
women haben. Bromwasser fuhrt es in D i b r o m m a n o n i t r o s o -  
r e  s o r  c i n, CS H Br2 N 0 (0 H)2 + 2 Ha 0, uber, welches aus schwacheni 
Weingeist in breiten, glanzenden, gelben Nadeln krystallisirt, bei etwa 
13S0, ohne zu schmelzen, sich zersetzt, leicht in Alkohol und Aceton 
loslich ist und durch concentrirte Salpetersaure in M on  o b r  o m d i n i -  
t r o r e s o r  c i  11, CS H Br (N02)2(O H)2, verwandelt wird. Letzteres 
krystallisirt sus  heissem Alkohol in glanzeoden, orangegelben Nadeln, 
schmilzt bei 193", ist fast unloslich in Wasser, schwer liislich in 
heissem Alkohol, loslich in  Aceton, giebt rnit den Alkalien und rnit 
Baryt schone Salze, die meist dichroi'tisch sind und liefert ein in 
durchsichtigen, gelben Prismen krystallisirendes, bei 135" schmelzendes 
Acetylderivat. 

Das  Nitrosoresorciii giebt mit allen Phenolen Farbenreaktionen. 
Mit Resorcin und Schwefelsaure liefert es das D i a z o r e s o r u f i n  von 
W e s e l s k y ,  C36H18N409, welches nach dieser Methode fabriksmassig 
dargestellt wird. Ebenso giebt dss  Nitrosoresorcin rnit aromatischen 
Aniinen gefarbte Produkte , so rnit Dimethylanilin ein riolettes Pro- 
drtkt , rnit Anilinacetat i n  weingeistiger Liisung ein aus Chloroform 
in stark glanzenden, stahlblauen, kleinen Nadeln krystallisirende Ver- 
bindung, CIS HI4 NZ 0 2 ,  welche in Alkalien und verdiinnten Sauren un- 
loslich ist , aber in concentrirter Salzsaure und Salpetersaure mit 
blauer, in Schwefellwe mit gruner Farbe sich lost. Yianer. 

Derichte d. D. chem. Gesellschaft. Jahrg. XVI. 72 
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Untersuchungen iiber die Indulingruppe rim 0. N. W i t t  
und E. T h o m a s  (Chem. soc. 1883, I. 112-119). Wird im Gemisch 
voii 2 Theilen Diazoamidobenzol , 1 Theil Anilinchlorhydrat und 
4 Theile Aniliii bei massiger Temperatur 24 Stunden stehen gelassen, 
so bildet sich das bei 125O schmelzende, A m i d o a z o b e n z o l .  (Das 
Chlorhydrat wird durch Waschen rnit Salzsaure von Aniliii befreit, 
die mittelst Ammoniak in Freiheit gesetzte Base aus Benzol umkry- 
stallisirt.) Wird das Gemisch aber weitere 24 Stunden auf etwa 100° 
erwarnit, so schcidet sich ein Kijrper v o ~ i  der Formel Cs6H29N5 aiis. 
Derselbe ist identisch rnit d e n  von W i t t  (diese Berichte X, 1311) be- 
schriebeneii Zersetzungsprodukt des Diphenylnitrosamins und mit dem 
A z o p h e n i n  von K i m i c h  (dime Berichte VIII ,  1028) trotz der von 
letzterem angegebenen falschen Formel. Das Azophenin krystallisirt 
nach dem Waschen mit Wasser und Spiritus aus heissem Anilin in 
granatrothen Bliittcben (Schmp. 236O). Es lost sich in concentrirter 
Schwefelsiiure mit violetter Farbe,  welche beim Erhitzen auf 300° in 
himmelblau iibergeht. Die Lijsuiig nimmt auf Zusatz von Wasser  
eine carmoisinrothe Fluorescenz an. Bei der Reduktion mit Zinn und 
Salzsaure liefert es u. a. Anilin und p-Phenylendiamin. Wenn das 
Gemisch nach der Bildung des Azophenins weiter, bis auf 1300, erhitzt 
wird, so fiillt beim Erkalten der Schmelze das salzsaure I n d n l i n  
3 B . C3oH23N5 . H C1, krystallinisch aus. Es wird durch Waschen rnit 
heissem Wasser uiid Spiritus und Umkrystallisiren aus Aniliii oder 
alkoholischer Salzsaure in gliinzenden , braunen Blattchen erhalten. 
Die freie Base setzt sich beim Verdunsten alkoholischer Liisungen in 
dunkelgehrbten, warzigen Krystallen ab. Die Sulfosaure dieses I II - 
d u l i n s  3 B farbt Seide und Wolle blau; Baumwolle nimmt den Farb- 
stoff fast nicht an. Die Mutterlaugen des Indulins 3 B enthalten das  
I n d u l i n  B, dessen Sulfosaure Seide und Wolle rijthlich-blau farbt. 
Werden 100 Theile Diazoamidobenzol , 130 Theile Ardinchlorhydrat 
und 300 Theile Anilin 5 Stunden auf llOo erhitzt und nach Zusatz 
von weiteren 65 Theilen Anilinchlorhydrat 24 Stunden auf 165-1 700, 
so t d d e t  sich das in glanzenden griinen Krystallell ausfallende Chlor- 
hydrat des I n d u l i n s  6 B, C36Ha7N5. HC1. Die freia Rase krystalli- 
sirt aus Anilin in griinen, metallisch glhzenden Nadeln. Die Sulfo- 
saure ist ein werthvoller blauer Farbstoff. Amidoazonaphtol bildet 
ebenfalls rnit Anilin blaue Farbstoffe; wird aLer das Anilin durch 
Toluidin oder Naphtylamin ersetzt, so ist die Reaktion eine ganz 
andere, indem rothe Farbstoffe entstehen. Schotten. 

Ueber einige Derivete des Fluorens, C13H10, von W. R. 
H o d g k i n s o n  und F. E. M a t t h e w s  (Chern. soc. 1883, I. 163-172). 
In dem bei 300-310° siedenden Fluoren des Steinkohlentheers sind 
verschiedene Isomere enthalten, die bei 113 resp. 124 und 118O 



1103 

schmelzen. Das bei 1 13O schmelzende o - Diphenylenmethan wurde 
durch fiinf- bis sechsmaliges Umkrystallisiren aus Alkohol, Destilliren 
iiber Pottasche und wiederholtes Umkrystallisiren aus Eisessig ge- 
reinigt. Dieses Fluoren giebt bei der Oxydation mit chromsaurem 
Kali nur  Diphenylenketon, keine Spur von Chinon. Die Fluorescenz, 
die das  unreiiie Produkt zeigt, ist fast vollsthdig verschwiinden. In 
einer Liisung von Chloroform rnit Brom behandelt, bildet es das bei 
165O schnielzende c4-Dibromfluoren ,  ClsHBBr2, das sich aus heissem 
Alkohol oder Eisessig umkrystallisiren lasst. Das M o n o b r o m f l u o -  
r e n ,  C13HgBr, Schmp. 102O, wird durch rorsichtigen Zusatz der be- 
rechneten Menge Brom erhalten und lasst sich durch haufiges Um- 
krystallisiren frei von dem Dibromfluoren gewinnen. Das Dibromid 
liefert bei der Oxydation rnit Bromsaure in essigsaurer Losung das 
Di b r o  m d i  p h e  n y l e n  k e t on,  CIS Hs Brz 0, Schmp. 198O; das Mono- 
bromid geht bei der gleichen Behandlung in M o n o b r o m d i p h e n y -  
l e n k e t o n ,  Schmp. 104O, iiber. In einer Losung von Chloroform mit 
Chlorschwefelsaure behandelt, liefert das  Fluoren zwei isomere sulfo- 
sluren. Beim Schmelzen derselben mit Kalihydrat entstehen zwei 
isomere Phenole von der Formel CiaHlo03. Dieselben lassen sich 
mit Wasserdampf destilliren und aus heissem Wasser umkrystallisiren. 
D a s  in grosserer Menge gebildete Phenol, Schmp. 205O, krystallisirt 
aus ,  wenn die Losung auf 30-350 abgekiihlt ist; das bei 1800 
schmelzende fiillt erst bei weiterem Abkiihlen aus. Die wassrigen 
Liisungen farben sich n i c h  t durch Eisenchlorid. Beim Schmelzen 
von Fluoren rnit Kalihydrat entsteht ein Dioxydiphenyl , C ~ Z  HI" 0 2 ,  

Sclimp. 980, welches beim Destilliren iiber Zinkstaub in Diphenyl 
iibergeht. Eine Losung des Dioxydiphenyls wird von Eisenchlorid 
gefarbt. Wird eine Lasung von Fluoren in Chloroform mit Chlor be- 
handelt, so bildet sich das  unzersetzt fliichtige, bei 1280 schmelzende, 
D i c h l o r f l u o r e n .  Bei erschopfender Behandlung rnit Chlor entsteht 
das Chlorid C I ~ H ~ C I ~ .  Ein anderes Chlorid entsteht beim Einleiten 
von Chlor in siedendes Fluoren. Die Chloride wie die Bromide 
werden von alkoholischem und von schmelzendem Kalihydrat heftig 
angegriffen. Die Umsetzungsprodukte sind zur Zeit noch nicht genau 
iintersucht. Das Dibromfluoren geht, in Chloroformlosung niit der 
bereehneten Menge Chlorschwefelsaure versetzt, in eine krystnllisirte, 
bei 1420 schmelzende Dibromsulfosiiure iiber. Srhotteu. 

Ueber die Zusammenaeteung des Caoaoiiles von M. C. T ra ti b 
(Arch. Pharni. 21, 19). Zur Priifung der voii K r a f f t  mitgetheilten 
Beobachtung des Vorkommeris einer neuen Fettsiiure (Theobromoeaure) 
im Cacao61 (diese Berichte X ,  2243) hat der Verfasser aus der 
Seife des Cacaoijls durch fraktionirte Fallnng mittelst Magnesium- 
acetats die zuerst fallende Siiure isolirt. Dieselbe hatte die Eigen- 

72' 
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schaften und die Zusatiiinensetzung der Arachinsiiure, nicht die eiuer 
Theobromosaure. Auch die 1.011 I< r a f f t  e r w ~ l ~ n t e ,  bei 57" schnielzende, 
der Lauriiisaure isomere Siiure konnte nicht aufgefunden werdeii , als 
die Saureii des Cacaooles bei 100 inni Druck der fraktionirten Destil- 
lation utiterworfen wurden. h l > l i i i ~ .  

Physiologische Chemie. 

Bestimmung der Extraktivstoffe und des Reduktionsver- 
mogens des Harns YOII E t a r d  und Ch.  R i c h e t  (Compt. rend. 96, 
855). Verfasser schlagen vor, statt der gebrauchlichen gasanalytischen 
Harnstoffbestimmungen die Hariiuntersuchungen in der Weise auszu- 
fiiliren, dass man das Reduktionsvermogeii des Hariis dem Brom 
gegeniiber in saurer und in alkalischer Liisung feststellt. Da Bmm 
in saureni Harn nur Hariisaure und die sogen. Extraktivstoffe OXY- 

dirt, in alkalischer Losuiig dagegen sammtliche darin enthaltenen or- 
ganischen Stoffe, wahrend die gasanalytische Metliode nur gestattet, 
deli n u r  etwa 75 Procent von den organischen Substanzen betragen- 
deli Harnstoff zu bestinimen, so glaubt Verfasser in seinem Verfahren 
eine bessere Methode zur Erkennung der Desassimilation im Organis- 
nius LII  besitzen. D e r  Ham wird erst mit Bromwasser, welches durch 
Zinnchlorur titrirt ist . und dann mit Bromnatron versetzt und dar 
Ueberschuss darch Ziiinchlorfir zurlcktitrirt. I'iiiii( I 

Ueber die Formvertinderungen der Hmns%ure duroh die 
Einwirkung des Glycerins van G .  C o l a s a n t i  ( a o l e s c h o t t ,  Unler- 
suchungen, Bd. XIII, Heft 2). Die strahligen Kugeln der HarnsPure 
der Vogel uiid Reptilien gehen in Beriihrung mit Glycerin sehr rasch 
in andere Formen iiber. Unter diesen sind Stiibchen die haufigsten. 
(Dem Original sind Figurentafeln beigegeben.) Die Uniwandlung der 
rhoniboEdrischen Tafeln der menschlichen Harnsauresedimente er- 
folgt erst bitinen mehreren Tagen. Die Tafeln zerfallen zuerst zu 
Scliuppen oder Plattchen, dann zti einern amorphen Staub, um schliess- 
licli z u  sehr dinnen Stabchen zusanimenzutreten. Die Hariisaure der 
Wirbelloseii ist gegen die Einwirkung des Glycerins fast vollkoninien 
unempfiiidlich. Die physikalische Umlagerung der Harnsaure erfolgt 
unabhangig von der Theilnahme der atmosphlirischen Luft und erfolgt 
auch an in Asphalt oder Paraffin eingeschlossenen Krystallen. Die 
Utnwandlung gescbieht nicht durch die wasseranziehende Wirkung dee 
Glycerins, d e m  wasserhaltiges Glycerin ist unwirksam. 

Ueber die Wirkung des Waseerstoffkuperoxyds auf den 
Organismus \on C a p r a i i i c a  und C o l a s a n t i  (Moleschott, Unterstich., 

Srhottcll 
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Bd. XII I ,  Heft 2). Die giftige Wirkuiig des Wnsserstoffsuperoxyds 
ist ahiilich der van B e r t  beobachteten des comprimirten Sauerstoffs 
und beeinflusst besonders die Funktionen des Ruckenmarks, dessen 
Ueberreiztheit sich durch Kriimpfe kundgiebt. Im Harn tritt Zucker 
auf. Die todtliche subcutane Dosis ist fur einen Hund von 3 kg  Ge- 
wicht 25 ccm, fir einen Hund voii 13 kg 75 ccm einer 4 proc. Losung. 

Ueber Iahthyol von R. S c h r i i t e r  (Monatshefte fur  praktische 
Dermatologie, Bd. I, 3 3 3 .  Das von U n n a  grgen Hautkrankheiteii 
(Psoriasis, Ekzem) mit Erfolg angeweudete Ichthyol stammt aus einem 
bitnminiisen Gestein aus der Gegend von Seefeld in Tirol. Wegen 
der auf dem einschliessenden mageren Gesteiii haufigen Fischabdriicke 
vermuthet v o n  F r i  t s  c h  in dem Bitumen die Ueberreste vorweltlicher 
Fische wid Seethiere. Bei der trocknen Destillation des Minerals 
wird ein Destillat erhalten, welches sich in einen dickfliissigen Theer 
und ein dariiberstehendes diinnfliissiges Oel scheidet. Durch Rektifi- 
cation dieses Oeles wird ein farbloses , griin fluorescirendes , eigen- 
thiimlich riecherides Produkt erhalten, welches dtirchschnittlich 2.5 pCt. 
Schwefel enthalt. Es enthalt ausserdem die Basen des D ippel'schen 
Ocls. Rei der Rehandlung mit concentrirter Schwefelsaure geht es 
unter Entwicklung von schwefliger Siiure in das I c h  t h y o l  genannte 
Priiparat iiber. Dieses besteht bei einem Gehalt von ca. 10 pct .  
Schwefel zii einem grossen Theile aus einer Sulfosiiure. In Wasser, 
Alkohol und Aether ist es iiur zum Theil loslich, vollkommen da- 
gegen in einem Gemisch von Alkohol und Aether. Eine genaiiere 

Srhotten 

Ilritersuchung wird ill Aussicht gestellt. Sc hotten. 

Die Reektionen der Gallenpigmente von S t .  C a p r a n i c a  
(Moleschott, Untersuch., Bd. XII I ,  Heft 2). Losungen von Bilirubin 
und Biliverdin i n  Alkohol, Aether oder Chloroform werden bei suc- 
ceesivem Zusatz von Bromwasser , Chlorsanre oder Jodsaure zuerst 
griin, dann blau, dann violett. Zoletzt geht die Farbe in gelbroth 
iiber und endlich wird die Liisung missfarbig. Die blaue urid violette 
Liisung zeigt einen Absorptionsstreifen in Roth. D e r  Uebergang ron 
Bilirubin in Biliverdin in neotraler Losung erfolgt schon allein durch 
die Wirkung des Lichts, aiich bei Abschliiss der Luft. Hierdurch 
unterscheidet sich das Bilirubin vom Hiimatoi'din der corpora luteu, 
dessen Lijsung unter der Einwirkung des Lichtes nicht griin, sondern 
farblos wird. Ob das Hihatoydin der apoplectischen Herde mit dem 
der corpora luteu identisch ist,  ist noch zweifelhaft. Mit Schwefel- 
wasserstoff geht das Bilirubin eine Verbindung ein, die nicht mehr 
die genaiinten Reaktionen giebt. Verfasser halt es fur unwahrschein- 
lich, dass die Gallenpigmente rom Rlutfarbstoff abstammen, trotz der 
Beziehungeri, die zwischen beiden bestehen, z. B. die Reduktion beider 



1106 

zu Hydrobilirubin. Das  letztere wird unter dem Einfluss dea Broins 
nicht griin, aber unter den1 der Sauren violett-roth. Eiii scharfer 
Nachweis des Hydrobilirubins ist der, dass eine atherische Losiiiig 
desselbeii rnit Jodsa.ureliisang geschijttelt, die letztere prachtooll vio- 
let t-roth fiirbt . Si~hutteii. 

Zur Kenntniss der aromatischen Substansen des Thierkor- 
pers von E. B a u n i a n n  (Zeitschr. p h p i o l .  Chem. 7 ,  282-201). Be- 
liandelt besoriders die Rildung des In d 01. EY geht nach Ba iiilian n 
bei der Flulniss des Eiweiss uus einern Zwiucticiiprodukt hervor 
(diese Berichte XIII, 284). Der  dasselbe liefernde Atomcomplex wird 
durch liingercs I~ocl ien der Eiweisskiirper mit verdijnntcr Schwefel- 
siiure zerstiirt, denn die so gebildeten Zersetzungsprc)dukte geben kein 
Indol niehr~ weder bei der Fiiulniss noch beim Schmelzen mit Artz- 
kali. Das T y r  n s i n  liefert krin Indnl ( B  B u m a.n n , Zeitscitr. physiol. 
Chem. 4, 321). Verftlsser stellte nnii Versuche mit der P h e n y l a m i d o -  
p r o p i o n s i i u r e  an ,  welche von S c h u l z e  und B a r b i e r i  ails Lu- 
pinenkrimlingen dargestellt wurde und welche ein Spltungsprod ukt 
der EiweisskGrper zu sein scheint. Indess weder beirn Nrliitzen niit 
Natronkalk iioch bei der 1~"iiiiliiias wurde lndol erlinlten. Die '/4-prn- 
ceiitigtt LUsiing der Substnnz zersetztc sich bei Gegeiiwart von Kloa- 
kenschlaiiim im Rriitofen nur Iangsarn, und es wurde die I%ilduiig von 
P lie n y l e  s sigsii u r e  (ohne Zersetzung fiiclitig, bei 75.50 schmelzend) 
constatirt. Die bci der Eiweissfaulniss auftretende Phenylessigsiiure 
(E. u. H. S a l k o w s k i ,  &se Berichtc XEI, 701) geht daher wahr- 
scheinlich aua Phenylamidopropionsiiure hervor. Diesc Umwandluiig 
ist analog der I%ildung von Oxyphenylessigsaure iius Tyrosin, dagegiw 
abweichend roil dem Uebergang der P h e ~ i y l a m i d o e s s i g s i i u r r  in 
M a n d e l s i i i i r e  ( T i e n i a n n  und F r i e d l a e n d e r ,  diese Berichte XlV, 
10C;S). R a u in an II faiid die Plieiiylairiidoessigsiiurc selir reuistciit 
gegen die Piiulniss (mit Pailkreas und niit, Kloakriisclilaniin) , u i i d  

bekam nur kleiiie Mengen MwidelsBure, erkaniit durch Liisliclikeit ill 

Aether, Alkohol und Wasser , Abspaltung von Bittermaiidelol Lciin 
Erliitzcm (Schnip. 1 12')) ; eine Bilduiig von Plienylessigsiiure liess sic11 
nicht iiacliweisen. Veranlasst durch Prioritiitsreklamationeil' von E. wid 
H. Sa 1 k o w  s k i  (Zeilscltr. ph!jsiol. Chem. 7 ,  17 I ) bespricht Verfasser 
die Geschichte der C'ntersucliungen iiber trromatische Piiulniss- uud 
Stoffwechselprodukte. Ilertcr. 

Ueber den Einfluss der Mile auf die Bildung des Trypains. 
Ueber den Ruckschlag des Trypsins eu Zymogen unter dem 
Einfluss der Kohlenoxydvergiftung von A 1 e x a 11 d e r H e  I' z e n 
(Arch .  f. d.  ges. Physiol. 30 ,  295-307, 308-312). Nach S c l i i f f  
(Schweiz. Zeitschr. f. w i s s ~ n s c i ~  Aged. 1862 u. Y. w.) bildet die Milz 
wahrend der Verdnuiing eiu Ferineiit , welches dns Z y m o g e n  des 
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P a n k r e a s  in wirksames T r y p s i n  iiberfiihrt. H e r z e n  aiederholte 
nun Versuche, welche e r  I877 (Untersuchungen z. Naturlehre, Bd. 12 
Heft 1)  zuin Beweise dieser Hypothese ausfihrte. Pankreasinfuse ron  
seit 24 Stundeli nuchternen Hunden waren ohne verdauende Wirkung 
aLer mit dem Milzinfus eines in der sechsten bis siebenten Stunde der 
Verdauung getiidteten Hundes vermischt, lostcn dieselben kraftig Fibril1 
und Eierciweiss; das Milzinfus von iiuchternen Hutiden war ohlie 

Wirkung. Zur Behinderung spontaner Umwandlung des Zymogen 
wurdeir die Infuse nicht rnit Wasser, sondern mit G l y c e r i n ,  oder 
besser iibit 5 pCt. R o r s a u r e  bereitct, welche nicht wie das Glycerin 
die Verdariiuig stiirt , sonderii eher befijrdert. (Mischrungen von Gly- 
cerin und BorsBure heminen dieselbe dagegen rollstandig.) Dorcli 
K o  h 1 e 11 ox y d getiidtete ‘l’liiere haben wenig oder kein Trypsin iui 
Pankreas, statt dessen scheint Trypsinogen vorzuliegen , d e w  Sauer- 
stofidurchlcitung bcwirkt. nieist Rildung von Trypsin. Atidere Ferment- 
wirkungen werden durrh I(c)hlenoxpdvrrgift.ung iiicht gestiirt; K o  h 1 e II - 

Ein weiterer Beweis, dass das Eiweiss des lebenden Pro- 
toplasmas eine andere chemische Constitution besitzt als dss 
des abgestorbenen. Gegenbemerkungen zu Baumann’s Kritik. 
Bemerkungen iiber die Constitution des Albumins von L o  e w 
(Arch. f. d .  ges. Phiysiol. 30, 345-362, 363-367, 368-373). (Vergl. 
dime Bwiclrts XIV, 2150, 2508, 2589, XV, 2753.) Zum weiteren Rc- 
weis der Verschieclenheit von lebendem und todtetn Protoplasma isolirte 
L o c  w eine durch Einwirkung a m m o n i a  k a1 i s c  h e r  S i 1 b e r  n i t r a  t - 
ltisung nuf lebende Algen ( S p i r o g y r a  n i t i d a  und d u b i a )  gebildete 
s i l  I) e r h  a1 t i  g e  A l b  urn in  s u b s  t a nz, welche aus durch A l k  o h  a l  
10 pCt. g e t i i d t e t e m  M a t e r i a l  n i c h t  erhalten werden konnte. AIIS 
der durch Digestion init Animoniak 5 pCt. bei 70--80° erhaltenen 
Liiwng fie1 auf Ziisatz verdiiniiter Schwefelsiiure die Siiberverbindung 
ill mhbraunen  Plockcn ails. Analyse I giebt die Zusarnmensetzung 
der gercinigten Substanz, wghrend Analyse I1 eine ails Spiropym dubia 
durcli Extritktioii niit Ralilange 3 pCt. nnd Fallung mit Schwefelsaurv 
dargestellte Alboiniiisubstanz betrifft (Asche 0.2 bis 0.3 pCt.). 

s i i u y e v e r g i f t u n g  ist ohne Wirkung arif die 1‘ ‘ eririente. Ilcrter.  

I. 11. 
Kohlenstoff . . . . 52.81 
Wnsserstoff , . . . 8.29 4.39 
Stickstoff . . . . . 14.30 7 .13  x 
Schwefel . . . . . 1.02 0.81 3 

Silber . . . . . . . -. 32.75 )) 

34.34 1 s t .  

Loe w bereclinet fiir das Algeneiweiss die Forrnel C?*H1:l:,N17S0.jOel, 
fiir die Silberrerbinduiig Cip H ~ I I N I : $ S ~ . ~  0 3 2  Ags; es hat demnach Auf- 
naliine von Snuerstoff und Abgabe von Wasserstoff und Stickstoff 
unter Eintluss der Silberliisung stattgefunden. 
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Gegen B a u m n n n ' s  Kritik (diese Berichte XVI, 248) fiihrt L o e w  
obipe Untersuchungeti an, welche fiir die Reduktion der Silberliisang 
durch das aktive Eiweiss sprecheit; dartinter versteht e r  nicht leben- 
des Protoplasma, denii dieses definirt er als o r g a n i s i r t e s  aktives 
Eiweiss. 

I)as Albumiii enthalt (entgegeii B a11 in R II  11's Ausfuhrungen I. c.) 
nach Verfasser die abspaltbaren Atomconiplexe nic.ht vorgebildet ; er 
stellt. sicli vor, dass dasselbe diirrh Condensation aus dem hypotheti- 
scliet~ A sp:iragiiisiiurealdehyd hervorgeht '). Hrrter.  

Apparst zur Beobachtung und Messung der Sauerstoff- 
Ausscheidung gruner Gewachse vnii Th. W e y l  (Arch. f. d .  ges. 
Physiol. 30, 374-378). Besctireibutig und Abbilduiig des Yom Ver- 
fasser 211 seiiicii I:ntersuchuiigen ( Sitzungsber. d. pliys. med. SOC. Er- 
lungen, Angrist 1881) benutzten Apparntes. H ert c r. 

Ueber stickstoffhaltige Kijrper in der Kuhmilch voii s c  h mi d t - 
Mii lhe im (Arch. f. d .  p s .  Ph!ysiol. 30, 37:)-3'33). Die von Eiweiss 
wid Pepton ( S c h m i d t - M i i l h e i m ,  diese Berichte XV, 2751) befreite 
Milch etithiilt in 100 ccm iioch 40-50 nig S t i c k s t o f f ;  da nun der 
&halt an H a r n s t o f f  ( B o u c h a r d a t  und Q u e v e n n e )  nach D r e c h -  
s e l ' s  Verfahreri in den Molkeii zu 0.0079 und 0.0103 pCt. bestinimt 
wurdc ( L e f o r t  faiid 0.0073 pCt. in der Milch), so niussen nocli andere 
stickstoff haltige Kiirper zugegen sein. L t'c i t  h i n worde r o i i  B n i i  - 
c h n r d a t  und Q i i e v e n  tie angegeben. Verfasser lbcstimmte in dem 
Btherliislichen Tlieil des heiss bereiteten Alkoholextraktes den Phos- 
phorgehalt und berechiiete daraus fiir M n l k e n  0.0035 pCt., fiir ]$t i t ter  
0.173G resp. 0.153 pCt. Lecithin. Daueben findet sich wahrscheinlich 
H y p o x a n t  hin.  Frische Milch wurde mittelst, Chlornatrium und 
Rssigsiiure voii Casei'n iiiid Albumiii befreit, der im Filt.rat, mit 
Phosptiorwolfr~imsiiure erlialtene, mit Salzsiiure gewaschene Niederschlng 
i i i  Amntoniak geliist, die Liisung mit Silbernitrat gefiillt; der Silber- 
niederschlag krystallisirte aus heisser Balpetersaure  on 1.1 specifisches 
Oewicht iii gl~nzeiiden Schuppen. Hcrtcr. 

Ueber das Vorkommen von Cholesterin in der Kuhmilch 
\-on S c h m i d t - M i i l h e i m  (Arch. f. d. ges. Physiol. 30, 384). Durch 
Verseifen des Aetherextraktes siisser Magermilch mit alkoholischer 
Kdilauge ond Ausschiitteln des Riickstandes mit Aether, erhielt Ver- 
f'asser einen KGrper, welcher aus alkoholisch iitherischer L8sung in 
rliombischen Tafeln mit Winkeln von 8 7 O  krystnllisirte und init Chloro- 
form uiid concentrirter Schwefelsiinre die charakteristischeii FLrbungen 
des Cholesterin gab. Herter. 
_.  

I) Weiter ausgefithrt in  ,,Die chemiscbe Iiraftquelle ini lehenden Proto- 
plasmxa. Mfinclien. 
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Ueber den Faserstoff und seine Entetehung Bus Fibrinogen 
voii O l o f  H a m m a r s t e n  (Arch. f. d. ges. Phpiol. 30, 437-484). 
D e n i  sl) unterschied d r  e i  M o d i  f i  c n  t i on eii von menschlichem Fibrin: 
1) %pbn’ne concrdte mod$ieu, aus geschlagenem arteriellen Blute oder 
durch Verdiinnen von in Natriumsulfatlosung aufgefangenem , ventisen 
Hliite rnit Wasser erhiiltlich, u n l o s l i c h  i n  S a l z l K s u n g e n ,  identisch 
mit dem gewijhnlichen Fibrin. 2) xjibrine concrPte g l o b d i n e < ,  aus in 
Rnhe geronnenem venijsen Blut, i n  C h l o r n a t r i u m  10 pCt. q u e l l e n d .  
3) .:fibrine concrdte pure(<, aus ventisem Blut durch Schlagen gewonnen, 
sol1 in Chlornatriumlijsiing rijllig l i i s l i c h  sein. Diese yon E i c h w a l d 2 )  
bestrittenen Unterscheidungen hLlt H a m m a r s t e n  im Wesentlichen 
anfrecht, wenn er auch das erstgenannte in Salzlosungen u n l  ij s l i c h e  
Fibrin als das t y p i s c h e  ansieht. Das Q u e l l e n  der zweiten Modi- 
ficationen wird dnrch dem Fibrin in griisserer Menge beigemengte 
w e i  s se  €3 1 1 1  t k i i r p  e rc h e n  bedingt. Die dritte 1 B s l i c l ie  Modification 
welche D e n i s  (.A’ozc.vel/es Ptudes etc. p. 106-108) linter besonderen 
Caiitelen ails Menschenbliit erhielt, gewsnii H a m m a r s t e n  ails reinem 
Pferdeblutfibrinogen hei einer urspriinglich nicht ganz typischen Be- 
schaffenheit dessrlben , bei starker Verunreinigung mit Paraglobalin 
sonie  auch bei einein sehr unbedeutenden Zusatz von freiem Alkali; 
Kohlenslure verzogerte die Gerinnung, hatte aber keinen modificirenden 
Einfluss auf das eiitstehende Fibrin. Die friiheren Untersuchungen 
voti H a m m a r s t e n  haben gezeigt, dass, abgesehen von den von A l e x .  
S c h m i d t  als nothwendig erkannten S a l z e n ,  nu r  z w e i  Stoffe, das 
F i b r i n o g e n  iind das F i b r i n f e r n i e i i t  zur Rildung des Fibrins erfor- 
derlich sind; das P a r a g l o b u l i n  kann die Ausbeute erhohen, indein 
es cinigeii , in den naturliehen Fibrinogenliisiingen vorhandenen gerin- 
nnngshemmenden Mornenten entgegenwirkt. Die von H a m  m ar s t e n 
in Paraglobulinfreien Lijsungen 3) ausgefiihrten Bestimmungen ergAben 
in Uebereinstimmang rnit A l e x  S c h m i d t  und F r B d B r i c q ,  dass das 
Fibrinogen stets weniger Fibrin liefert , als sein eigenes Gewicht be- 
tpiigt (in H a m m a r s t e n ’ s  Bestimmungen 61.63 bis 94.1 pCt.). D a s  
Fibrinogen (Coagulationspunkt 56O) verschwindet vollstlndig, und in 
der Liisung findet sich eine neue Globulinsubstanz durch hlagriesium- 

1) Nouvellos Qtudes chiniiques, physiologiques et medicales sur les substances 

2) Beitrige zur Chemie der gewebbildeaden Substanzen, Berlin 1873. 
3, D a r s t e l l u n g  p a r a g l o b u l i n f r e i e r  FermentlGsi ingen.  Das 

Seruv wird bei +30° rnit Magnesiumsulfat ausgefiillt , das Filtrnt event. mit 
Natriomsulfat ges!itti,nt, filtrirt, mit 9 Volum Wasser verdiinnt iind mit ver- 
diinnter Natronlauge gefdlt, dioser Niederschlag rasch ausgewaschen nnd aus- 
gepresst, in schwach essigsaurem Wasser gelost, liefert schr wirksame Fliissig- 
keitcn, welche durch Dialyse gereinigt werden ; die Reinigung durch Alkohol- 
fsllung scliw$cht das Ferment. 

albnminoides, Paris 1856 und M6nioire sur le sang, Paris 1859. 
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sulfat fsllbar und durch Cblornatrium leichter als Paraglobulin, bei 
6 P  coagulirend. Diese Substrnz fiiidet sich anch im Bluteerum. 
Beim Erwiirmen der Fibrinogenhuiigeii auf 50-600 scheidet sich wie 
bei der Gerinnung eiii uiilijslicher Korper aus, und in Liisung bleibt 
eirie ebenfalls bei ca. 640 coagulirende Globulinsubstanz. Die Analyse 
lieferte folgende Zahlen : 

C H N  
Fibrinogen . . . . . , . . 52.95 6.90 16.66 pCt. 

Oeriniiung . . . . . 5'2.68 6.83 16.91 B I Globulin . . . . 52.70 6.98 16-07 B 
\ Uiiliisliches Produkt 52.46 6.84 16.93 B 

Glohaliii . . . . 52.84 6.92 16.25 B 
Erwarmuug I 

Der Stickstoffgehalt der iinliisliclien Produkte wurde etwas hijlier 
gefiinden als der des Fibrinogen, derjenige der loslichen Yrodukte war 
dagegen entschieden vermindert. Ham mars  t en fasst diese Vorgiinge 
nicht als Spaltungen auf, weil soiist das Verhiiltniss der Prodiikte 
constanter sein miisste. Aehnlicli wie D e n i s  ninirnt er bei der Fibrin- 
gerinniing eine Zwischenstufe, l a s l i c h e s  F i b r i n  an, voii dem ciii 
Theil sich nicht in unlosliches Fibrin verwandelt , sonderii allmiilich, 
vielleicht diirch Oxydation, in Globulin iibergeht. Die Aussclieidiiiig 
des Fibrins wird durch Alkdescenz, Stilzgehdt der Fibrinogenlijnuiigen 
und durch die Menge des Fibrinfermeirts beeinflnsst, wie die von 

Zur Kenntniss der synthetisohen VorgELnge im thierieohen 
Organiemus von E. Kiilz (Arch. f. d.  ges. Phpiol. 80, 484-485). 
Nach Einfihrung Ton P h e n o l  und Beiizol d r e h t  der Ham die 
Polarisatioueebene iiach 1 i n k s ( B a u m a n  n uiid P r e u s s e , dime Be- 
TWte XII, 706). Sch miedebe rg  beobachtete ditriii dirs Auftreten 
von G l y k u r o n s i i u r e n  (Arch. f. u p .  Putliol. 14, 307). Kiilz stellt 
aus dem Harn von Kuiiinchen, welche tiiglich per os 0.5 g P h e n o l  
erhielten, e k e  linksdrehende, stickstofffreie, ssbesturtig, krystullisireiide, 
sublimirbtrre Siiure dar, welche er als Phe i iy lg lykurons i iu re  er- 
kannte (Methode der Isoliruiig im Wesentlichen wie bei der Urochlo- 
ralsaure). Die reine Siiure reducirt niclit; sie wird durch verdiiniite 
Mitierirlsdiuren in Phenol und die reclitsdreheride G ly  k u ronstiu re 
gespalten, deren Barytsalz dargestdlt wurde. Die Sdiure bildet sich 
auch bei gleichzeitiger Zufuhr von Natriumsulfat. Sie ist ungiftig uiid 
geht bei Ffitterungeversuchen zuni Theil unzeraetzt in den Harii uber. 
Gepaarte linksdreheude Glykuroiisffuren fiiiiden sich im Kaiiinchenharii 
auch nach Einfuhr von Hydrochinon, Resorciii , Thymol und Teipeii- 
tin61 ; Linksdrehung wurde auch beobachtet iiach Einverleibung ron 
Chlorphenolen, Orthoi~itroplieiiol, Paruiiitropheiiol, Kresol, Azobenzol, 

H a m m a r s t e n  mitgetlieilteii Verauche lehreii. Ilrrter. 

Hydnizoberizol, Amidobeiirol und Iiidol. Ilerter. 
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Analytische Chemie. 

Eine neue Methode der Bestimmung der Halogene in fliich- 
tigen organischen Verbindungen von P 1 i m p t on und G r a v e s 
(Cheni. SOC. 1883, I, 119-123). Ein aus Kaliglas gefertigter, zweimal 
rechtwinklig geliogener Bunsenbrenner, dessen mittleres, horizontdes 
Stuck zu einer kleinen Kugel erweitert ist, rniindet in ein System von 
Rohren, die init, Alkali beschickt sind nnd an deren Eride sicli rin 
Aspirator befindet,, der so stark saugt, dass die Flamme des Bretiners 
stetig brennt. Die Sobstanz wird in einern kleinen Rohrchen an der 
Stelle, wo das Gas in den Brenner tritt, eingabracht und durch Er- 
hitzen der Kugel in die Flamme getrieben, so dass die Verbrenniings- 
produkte der Substmz rnit danen des Gases in die Absorptionsriihren 
gelangen. Zum liesseren Verstsndniss ist, dem Original eine Fignr 
beigegeben. ScllOttell. 

Eine Methode der StickstoEbestimmung von allgemeiner 
Anwendbarkeit ron H. G r o u v e n  (Landw.  Vertx-Statiolz XSVIII,  
343-367). Verfasser verhrennt die vollkommen unvorbereitete Sub- 
stariz in einem eigens d a m  construirten Ofen, dessen nusfuhrliclie 
Reschreibung nebst Zcichnung die Abhandlung enthalt, im Was s e r- 
d a ni p f s  t r o m e Lei einer fast 1000 O erreichenden Temperatur. Es 
verwandelt sich der Stickstoff der zu analysirenden Substanz unter 
der Beihiilt’e einer vom Verfasser DContaktmassec genannten poriisen 
Masse, dargestellt durch Gluhen eines Teiges aus Moor, Wiesenkreide 
und Cementthon, in Ammoniak, welches in einem mit Normalsalzaiiure 
beschickten Kugelapparate aufgefangen wird. Die Methode eignet sich 
nach Verfasser ziir Analyse von k’utter- und Nahrungsrnitteln, salpeter- 
hidtigcii Vcgetabilien, von Guano und arnniooiakalischen Superphos- 
phnten, sowie Chili- und Kalisalpeter. Letzterer wird vorerst rnit 
Zucker in Wnsser aufgeliist, die Liisung mit so vie1 gegluhteni Dinas- 
thwi gemischt, dass eiti steifer Rrei entsteht, und in diesem Zustatide 
verbrann t. P!osLnt,rl.. 

Nachweis freier Schwefelshre neben organischen Sauren 
von W i l h .  B a c h i n e y e r  (Zeitschr. and.  Chem. 2’2, 228-299). Die 
Methode beruht auf dem Verhalten der Schwefelsaure, niit Brasilin 
eine rothe Farbung hervorzubringen, welche noch Lei einer Veldiin- 
nung von 500-600 auf 1 Voluni eintritt, und durch organische Saureii 
nicht gestort wird. Man benutzt am besten durch eine m&ssig starke 
Sapartholzextraktliisung gezogene und nachher getrocknete Streifell 
siiurefreien Filtrirpapiers. Eine praktische Anwendung der Reaktion 
ergiebt sich bei der Uotersuchung voo Essig und Wein auf freie 
Scliwefelsiiure. Da Salpeter- und SalzsPure ahnlich roth gefarbte 
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Verbindungen eingehen, wie Schwefelslrire, so ist bei der Untersuchoug 

Eine Modification der Phosphorsaurebestimmung in Knochen- 
kohle von A l e x .  S t e l l i n g  (Repert. anal. Chetn. 1883, No.  4, 61 
-62). 5 g der Substanz werden im l’latiittiegel mit soviel Natron- 
Iiiuge angeriihrt,, dass ein steifer Rrei etttsteht. Nach der Veraschung 
wird iler Ruckstimd niit Salpeter und Soda geschmolzen, in Sdpeter- 
saure gelijst, auf 500 ccm verdiiniit uiid darin die PhosphorsGlire be- 

Ueber ein neues Reagens auf Titan und ein neues Oxyd 
dieses Metalles von E d w a r d  J a k s o i i  (Chetn. News47,  157). Das 
durclt Reaktion von Wnsserstoffsriperoxyd auf Titaiishure entstehrnde 
gelbe Oxyd, welches voii S c  hiitin entdeckt, und von P i c c i i i i  (diese 
l’erichte XV, 2221) kiirzliclt etwas niiher iiittersuclit worden ist, wird 
voin Verfassw, welcher sich der von ihiii nicltt citirten Abhandliiiig 
P i c c i n i s  genau anschliesst, als iieu vorgefuhrt. Mit Hilfe des Wasser- 
stoffsuperoxydes will Verfnsser Titanslure in der Asche von Stein- 
kohlen, k’ichtenholz , Bolineit- urid Baumwolletisamen gefiinden hal)eri. 

Zur Bestimmung des Zink als Zinksulfid von R. M a c a r t h u r  
(Chem. N e w s  47, 159). 

Vergleichende Zuckerbestimmungen nach der F e h 1 i n g’- 
schen, Sac hs s e’schen und polarimetrischen Methode von B. H aas 
(Zeitschr. mtal. Chem. 2 2 ,  21 5-2‘20). Verfnsser nahm die Versiiche 
vor, um zu erfahren, ob die S a c h s s e ’ s c h e  Methode der Zucker- 
bestimmiing im gewiihitlicheu iinrcineii Sthrkezucker mit der Feh1ing’-  
schen Methode iiberc4iistimmende Resultate liefert und ob sie zur 
Zuckerbestimniung im Weine anwendbar ist. Die Resultate zeigen. 
dass im gewiihnlichen, unreinen Stlrkezucker durch Polarisatioii stets 
zit hohe Zuckergehalte gefitnden werden und dass dieselben tnituiiter 
eine g m z  auffallende Hiihe wreiche‘n. Wenn auch in matichen Fiillen 
zwischen der Fehl ing’schen ond der Sachsse’schen ‘Methode gut 
fibereinstimmende Resultate erhalteii werden, so triff’t dies nicht im 
Allgemeinen zu, es kijnnen sich sogar bedeutende Differenzen ergeben. 
Die s n c h  ss e’sche Methode lieferte bei manchen Starkezuckersorten 
bedeutend hohere Resultate, a h  die F e 11 1 i n  g’sche; Verf:isser zieht 

anf sie Rucksicht zu nehmen. I’roskauer. 

stirrirnt. I’roskiuer. 

Svlicrlel. 

die letztere der ersteren in diesem Falle vor. I’roskatier. 

Ueber einige Reagentien auf Pflanzenalkalolde von R. P a l m  
(Z~itschr.  anal. C h m .  22, 224-228). Verfasser priifte dns Verhalten 
des Chinin, Cinchonin, Chinidin, Morphium, Codei‘n, Narcotin, Strych- 
nil), Rruciii , Atropin , Berberiii dem Natriumsulfantimoniat und dem 
Rleichlorid gegeniiber. Rerberin wird aus seiner Losung durch eirte 
concentrirte Kochsalzliisung vollstiindig als Chlorid gefhllt. Prosknurr. 



Zur Bestimmung des Niaotins in Tabraken von R i c h a r d  
K i s s l i n g  (Za'tschr. anal. Chem. 2 2 ,  199-214). Verfasser wendet 
sich gegen die von S k a l w e i t  seinen Arbeiten iiber das obige Thema 
gemachten Vonviirfe und unterwirft sowohl die S k a l w e i  t'sche, als 
auch seine Methode der Nicotinbestimmung einer vergleichenden Prii- 
fling. Durch Vorversuche stellt der Verfasser fest, dass man das 
Nicotin als Platinchloridverbindung mit hinreichender Genauigkeit be- 
stinimen kann, dass ferner das Nicotin bei der Destillation sowohl 
nach der S k a l w e i  t'schen Methode (im Wasserstoffstrome) auch nach 
derjenigen des Verfassers (im Wasserstoffstrome) keine Zersetzung 
oder nur eine solche erleidet, dass das Resultat der Titration nicht 
beeinflusst wird; da  die Abspaltung von Ammoniak aus Nicotie in 
aquivalenten Mengen stattfindet. Die Zersetzung des Nicotins wird 
nicht durch die Destillation im Wasserstoffstrome , sondern durch die 
Gegenwrtrt des Alkalis bedingt. 

Rei den nun folgenden vergleichenden Untersuchungen der beiden 
in Rede stehenden Methoden ergaben die nach S k a l  w e i t  ausgefiihr- 
ten Nicotinbestimmiingen hohere Zahlen, als die nach dem Verfahren 
des Verfassers erlangten. Die nach dem letzteren erhalteneu ersten 
Destillate sind amnionfrei ; zwischen den Resultaten der Titration und 
denjenigen der Platinsalzdarstellung fand in allen Fallen geniigende 
Uebereinstimmung statt. Dagegen ergab die Titration der ersten 
Destillate bei der Anwendung der ersteren Methode gegeniiber der 
Platinsalzdarstellung vie1 zu hohe Werthe, was auf einen Ammongehalt 
der Tabaksausziige schliessen lasst. Aus den Gesammtversuchen 
zieht K i s s l i n g  den Schluss, dass die Skalwei t ' sche  Methode nicht 
braiichbar ist, und sucht im folgenden Theile seiner Arbeit die Zu- 
verlassigkeit der seinigen darziithun, wobei e r  folgende geringfiigigen 
Aenderungen als praktisch erkannte. Einmal ist es rathsam, den mit 
der alkoholischen Natronlosung impriignirten Tabak mehrere Stunden 
lang sich selbst zu iiberlassen, damit die Isolirung des Nicotins eine 
vollstandige wird , alsdanii empfiehlt es sich bei der Destillation einen 
langhalsigen Destillationskolben anzuwenden und dieselbe so zu be- 
treiben, dass nach dem Uebergehen der ersten 100 ccm nur noch 
10-15 ccm Fliissigkeit iibrig bleiben. Man erhalt so sainmtliches 
Nicotin gleich im ersten Destillat. (Vergl. K i s s l i n g ,  diese Berichte 
XIV, 2429; XV, 963. S k a l w e i t ,  diese Berichte XIV, 1582 und 
'2712. Arch. d .  Pharm. XVII, 2, 113. Chem. Ztg. 6, 119.) 

Proskauer. 

Ueber den Nachweis und die Bestimmung der Milchaaure 
von R. P a l m  (Zeitschr. anal. C h m .  22 ,  223-224). Vermischt man 
eine Lasung von basischem Rleiacetat mit alkoholischem Ammon im 
Ueberschuss (1 : 5-6), wodurch eine klare Losung oder allenfalls nur 
eine Opalisirung entsteht und fiigt wassrige Milchsaure hinzu, so wird 
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letztcre in Verbindung mit Bleioxyd vollstandig gefallt. Am zweck- 
mlssigsten setzt inan zu einern Gernisch von Bleiessig und Milchaaiire 
das alkolische Amrnon so lange hinzu, als noch ein Niederschlag ent- 
steht. Er ist lijslich in Essigsgare, Milchsaure, Aetzkali und Wasser, 
unliislich in Alkohol. Die Annlyse des Niederschlages ergab die Forrnel 
3 P b 0 ,  2 C 3 H ~ 0 3 .  Yroskuoei.  

Ueber die in der Milch enthaltenen Eiweissstoffe von L e o  
L i e b e r r n a n n  (Zeitschr. anal. Chem. 2 2 ,  232-233. Briefliche Mit- 
theilurig). Naohschrift eu vorstehender Mittheilung von E m i  1 
P f e i f f e r  (ibid., 833-234). L i e b e r m a n n  reclarnirt die Prioritiit des 
Nachweises von restirenden, durch Tannin fdlbaren Eiweisskijrpeni in 
den letzten Filtraten, welche nach Herausschaffen von Casei’n und 
Albumin in der Kuhmilch nach I I o p p e - S e y l e r  verbleiben, indern er 
auf seine Arbeit in Liebig’s Annalen 181, 90 ff. verweist. P f e i f f e r  
hatte D a n i l e w s k y  und R a d e n h a u s e n  in seiner Abhandlung: BZur 
quantitativen Analyse der Mutterrnilch nebst einem Anhange iiber 
Kuhmilchcc (vergl. diese Berichte XVI, 440) als die Entdecker dieses 
Eiweissrestes angefuhrt. P f e i f f e r  erkennt die Reclamation L i e b e r -  
m a i m ’ s ,  soweit sich dieselbe auf den Eiweissrest der Kuhmilch er- 
streckt, an. Proskaner. 

Ueber den Gehalt der Weine an Phoephorsaure. J. M o r i t z  
(Chem. Ztg. VII ,  No. 17, 245) hat in 21 reinen 1881er Rheinweinen 
mittelst der Uran-Methode den Phosphorsiiuregehalt errnittelt und den- 
selhcn zwisclien 0,0140 und 0,0428 pCt. schwankend gefunden. Rei 
4 notorisch reinen Frankenweinen schwankte die Phosphorsaure 
zwischen 0,018 und 0,0313 pCt. Die vorn Verf. erhaltenen Zahlen, 
sowie die von M u s c u l u s  und A m t h o r  (rliese Berichte XV, 1218) und 
F r e s e n i u s  und B o r g r n a i i n  (ibid. XVI,  443-446) rnitgetheilten 
zeigcn, dass es noch einer grossen Zahl derartiger Restirnrnungen be- 
durfen wird, ehe man mit Sicherheit die Grenzen des PhosphorsIure- 
gehdtes wird angehen kijnnen. Prosliaiier. 

Zur Schaumwein-Analyse von C. S c h m i t t (Repert. anal. Chem. 8, 
No. 6, 84-87). Verf. hat eine Reihe echter Schaumweine untersucht. 
Die Bestimrnung der Kohlensailre ward unter Anwendung eines be- 
sonders construirten Bohrers direkt und volurnetrisch bestimmt. Das 
specifische Gewicht lag zwischen 1.0124 und 1.0600, der 
Alkoholgehalt zwisclien 9.5 - 10.85 Gew. pCt. 
Kohlensiiure > 0.4048- 1.5142 )) )) 

Freie SRure 

Extrakt  

(ohno Kohlen- 
ssurc) >) 0.46 - 0.72 )) 

(5 - G atiindiges 
Trocknen b. 1OOO) 

2 9.47 -20.24 3 )) 



1 1 1 5  

Minertllstoffe znisohen 0.11 - 0.21 Gew. nCt. 

Glycerin (nach B o r g -  
m a m ’ s  Methodo) > 0.74 - 1.13 )> )> 

Zucker > 1.55 -18.5 ‘> )) 

Weinstein > 0.18 - 0.26 2 9 

Schwefelsiure (SOS) )) 0.017 - 0.038 \) > 

Phosphorslnre > 0.012 - 0.030 )) > 1’1 ouknuer. 

Beitrage zur Weinanalyeo von J. N e s s l e r  und M. B a r t h  
(Zeitschr. anal. C‘hem. 22, 159- 171). Fortsetzung (vergl. diese Be- 
richte XV, 959 und 1218). 6. B e s t i m m u n g  d e r  W e i n s a u r e .  
Die B e r t h e l o t - F l e u r i e u ’ s c h e  Methode liefert stets zu niedrige Re- 
sultate, weshalb Verfasser die folgende Modifikation empfehlen. Man 
nehme zweimal 20 ccm Wein, gebe zu der einen Probe 4 Tropfen 
(0.1 5-0.2 ccm) einer etwa 20procentigen Losung von angesiuertem 
essigsauren Kali, versetze darauf beide mit j e  100 ccm Aetheralkohol, 
schiittele gut um und lssse verkorkt mindestens 18 Stunden an einem 
nicht iiber loo C. warmen Orte stehen. Den abgeschiedenen Nieder- 
schlag lose man nach dem Ahfltriren des Alkoholathers unter gelindem 
Erwarmen in nicht zu vie1 Wasser und titrire die Losung mit */20 Normal- 
alkali. Die Differenz beider Resultate giebt die Weinsaure an. Wahrend 
in kfinstlichen Gemischen von Wasser, Weingeist, Aepfelsaure, Essig- 
saure und Weinsaure diese Methode zu befriedigenden Resultaten 
fiihrten, fielen dieselben an Weinen in den meisten Fallen etwas zu 
niedrig aus. Stark gegipste Weine liefern auch nach diesem modi- 
ficirten Verfahren uribrauchbare Resultate. (Vergl. A m  t h  o r ,  diese Be- 
r i c h  X V ,  1217.) - Will mail diese Differenzmethode umgehen, so 
kann man sich mit einer kleinen Abanderung des von den Verfassern 
zur qualitativen Erkcnnung freier Weinsaure angegebenen Verfahrens 
bedierien (1. c.). 50 ccm Wein werden zur diinnen Syrupconsistenz 
eingedampft, der Ruckstand in einen Kolben gebracht, mit 96grad. 
Weingeist (ca. 70 pCt.) nachgespiilt, gellorig durchgeschuttelt und etwa 
24 Stuiiden an einem kalten Orte stehen gelassen. Der  Niederschlag 
wird filtrirt, mit Weingeist ausgewaschen und seine Aciditat ala Wein- 
stein berechnet. (Diese Berechnnng liefert nach den Autoren etwas 
zu hohc Resultate ond empfehlen dieselben daher zur genaueren Be- 
stimmung des Weinsteins die Alkohol-Aetherfallung aus 20 ccm iiach 
B e r t h e l o t - F l e u r i e u . )  Das Filtrat wird nun entgeistet, dem Riick- 
stande unter Umriihren 0.5 ccm aogesluerter 20 procentiger Losung 
von Kaliumacetat zugesetzt, iind der neu gebildete Weinstein wie vor- 
her ermittelt. - Wenn sich auch nach diesem Verfahren bei stark 
gegipsten Weineri ein Ziisatz von Weinsaure der Entdeckung a1 
s o l c h e  in Polge des Kaligehaltes desselben entzieht, so e r h d t  man 
doch fur die freie Weinsaure, nicht wie bei der Differenzmethode, 
negative Werthe. 
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i .  R e s t i m m u i i g  d e s  Z u c k e r s .  Bei Anwendung der F e h l i n g -  
schen Losung muss der Gerbstoff erst aus deni R e i n e  entfernt werden. 
Bei z u c k e r r e i  c 11 e n  Weinen kann das nicht niit Thierkohle geschehea, 
dit diese ein gewisses AbsorptioiisverInii6en fur die meisten optiwh 
aktiven Substanztsn besitzt. In diesem Falle fiigt mail Bleiessig zurn 
Weiue hinzu und entfernt das uberschhssige Blei durch Natrium- 
carbonat. 111 der filtrirten Fllssigkeit , nachdeni diese auf deli geeig- 
lieten Zuckergehalt rerduoiit worden ist , erinittelt man den Zucker- 
gehalt in gewijhnlicher Weise. hi ausgegohrenen Weinen, die selteii 
bis zu 0.3 pCt., nieist weniger als 0.1 pc t .  Zucker enthalten, kann 
nian das Entfarben ohne betrachtlichen Fehler niit geringen Mengen 
reiiirr Thierkohle vornehmeir. Bei der anniihernden ZiickerbestiliirliurIg 
werden 5 ccni des mit etwas Aetzalkali oder Alkalicarbonat alkalisch 
gemachten, eiitfarbteri Weiiies mit 2 ccni F e hling'scher Liisuiig in  
eineiii Reageiisrohrchen ini lebhaft kochendem Wasserbade erwlrmt, 
bis die uber deni Niederschlag stehende Flussigkeit vollkoinmen klar 
ist; verlor die letztere rollig ihre blnue Fwbe,  danii elithalt der Wein 
nielir als 0.2 pCt. Zucker und die Bestiniinung muss wie oben ange- 
gebeii rorgenomnien werden; ist die Flussigkeit noch deutlich blau, 
so setzt man weitere 5 ccni Wein zu; tritt nun Entfarbung ein, so 
lie@ der Zuckergehalt zwischeri 0.2 und 0.1 pCt., bleibt aber noch ein 
blauer Farbenton, danii entlililt der Wein weiiiger als 1 pCt. Zucker. 
In cler Abhandlung ist auch die Zeichnung eines Wasserbades darge- 
stellt, in den1 sich iiiehrere derartige Zuckerbestimmungen gleichzeitig 
aoafuhrrti lasseii. 

8. E r k e n n u n g  u n d  G e w i n i i u n g  ron G u m m i  a r a b i c u n i  
ini W e i n .  Wiiliiwid 4 ccni eines Naturweines, mit 10 ccm 96procen- 
tigeii Weingeistes versetzt, nur eine schwache, in lockeren Flocken 
sich absetzende Trubung giebt und die Flussigkeit klar wird , liefern 
Weine , denen zur Erhohung ilires Extraktgehaltes Gummi oder Dex- 
trin zugesetzt worden ist, bei dieser Behandlung einen starken, anfangs 
dick inilchigeii Niederschlag. der sehr bald in ziihen Klumpen an den 
Wlnden des Reagensglases haftet, und die Flussigkeit bleibt milchig 
getruht. Zeigt ein Wein bei dieser Vorprufung das letztere Verhalten. 
so werden zur quantitntireii Analyse 100 ccm Wein zurn Syrup einge- 
danipft, darauf rnit 9Ogradigenr Alkoliol in hinreichender Menge ver- 
setzt wid nach 2 stundigem Absitzenlassen der FiCllung filtrirt. Rei 
Natiirweinen b e t r e t  der Niederschlag nach Abzug des Weinsteins 
ctwa 0.3-0.4 pCt. und ist durch Behandeln seiner wassrigeii Liisung 
mit etwas Salzsaure unter Druck bei l l O o  C. riicht in Zucker iiber- 
fhhrbar. Bei Gegenwart ron  Gummi arabicuni oder Dextrin ist die 
Gewichtsmenge des Alkoholniederschlages Ledeutender und liisst sicli 
in Zucker Eberfuhren. Die ermittelte Zackermenge entspricht der 
Arabinslure des arabischen Ounimis. Gummi arabicum uuterscheidet 
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sich von Dextrin durch sein optisches Verhalten und Fallbarkeit durch 
Bleiessig aus wfssriger Losung; ersterer wird von Thierkohle wenig 
absorbirt und geht beim Kocheri in offenem GeGss oder durch sehr 
langes Stehen in Dextrin uber. 

9. Z u r  B e s t i m m u n g  d e r  f i x e n  u n d  f l u c h t i g e n  S a u r e n .  
Rei der Bestimmung der fixen Sauren durch Eindampfen und 20 Mi- 
nuten lnnges Erhitzen von 20 ccm Wcin auf dem Wasserbade findet 
eine theilweise Zcrsetzung derselben statt; die Menge der bei diesem 
Verfahren zersetzten fixen Siiure ist bei demselben Weine nicht immer 
viillig gleich. Man erhiilt detnnach auch in den meisten normalen 
Weiiien einen zu hohen Gehalt an fliichtigen Sauren. - Auf Grund 
ihrer Versuche glauben die Verfasser den Satz aussprechen zu diirfen, 
dass essigstichfreie Weine einen Extraktrest von mindestens 10 pCt. 
nach Abzug der Gesnmmtsiiure, Weine init einen Gebalt von mehr 
als 1 pCt. fliichtiger Siiure einen Extraktrest von mindestens 11 pCt. 
nach Abzug der fixen Saure enthalten miissell, wobei die fixe Saure 
aus der Differenz der Gesammtsaure und der fluchtigen S t u r e  zu be- 
rechnen und die letztere nach einer rationellen Destillationsmethode 
zu bestimmeii ist. Vcrfasser habeu das folgende Destillationsverfahren 
zu diesern Behufe als brauchbar erprobt: Anstatt dem Weine selbst 
einen Zusatz zu geben, der bei einiger Concentration sdnen Siedepunkt 
erhiiht , lassen dieselben die Destillation aus einem Bade stattfinden, 
dessen Siedepunkt bei 1 loo  liegt, setzen das Erhitzen des Destillations- 
riickstaiides bei dicser Temperatur eine Zeit lang fort und bestimmen 
danach die tlciditiit des Destillats. Als Bad bewahrt sich ain besten 
eine Chlorcalciumliisung von 1.41 spec. Gew. mit 41 pCt. Chlorcalcium. 
Die Bestimmungen geschehen mit 50 ccm Wein; die Destillation liessen 
Verfasser vom Beginn tles Erhitzen des Bades an etwa 2 Stunden 
dauern (bisweilen gegen das Ende unter Einleiten eines Kohlensiiure- 
stronies). 

10. P r i i f u n g  a u f  G e r b s t o f f  i n  d e n  W e i s s w e i n e n .  Die 
durch Uebergiessen von Traubentrestern mit Zuckerwasser erhaltenen 
Trester oder petiotisirten Weitic zeicltnen sich gewiihnlich durch nie- 
drren Gchalt an Extrakt und ail fixen Siiuren (wenn nicht Weinsaure 
zugesetzt ist) und durch hohen Gehalt an Asche, fliichtiger S ture  und 
Gerbstoff aus. Bei Weissweincn von hohem Aschen-, niedrigem Extrakt- 
und Sauregehalt ist es mithin wichtig festzustelleii, ob vie1 oder 
wenig Gerbstoff darin enthalteii ist. - Zum Nachweise kleiner Mengen 
GerbstoKes und LUI’ aunaliernden Schatxung des Gehaltes davon wird 
in 10 ccrn Wein, wenn niithig, mit titrirter Alkalifliissigkeit die freie 
Siiure bis a u f  5 pCt. abgestumpft (juiige Weine werden durch wieder- 
hokes Schutteln iron der absorbirten Kohlensaure befreit); sodann fiigt 
man 1 ccm 40procentiger Natriumacetatliisung hinzu und zuletzt tropfen- 
weise I0 procentigr Eisericliloric\liisung. Eiri Tropfen der letzteren 

Bericlite d. D. chero. Gesellsch.tft. Jahrg. XV1. 73 
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geniigt zur Ausfallung von je 0.5 pCt. Gerbstoff. Echte Weissweine 
farbell sich dabei kaum oder nur wenig dunkel; bei Trestenveinen 
entstanden so starke Schwarzfiirbung uiid nach 24 Stunden so starke, 
fiockige, schwarze Niederschliige, wie sie bei ZusSitzen von 0.05 bis 
0.2 pCt. Tannin zu gerbstoffreinem Weine erzielt wurden. 

11. N o t i z  zur  G l y c e r i n b e s t i m m u n g  in  S i i s swe inen .  Ver- 
fasser entfernen deii Zucker, indem sie 50 ccm Wein mit etwa 10 g 
Saiid und pulverigeni, ;ibgeldschteni Kalk auf dem Wasserbade er- 
miirmen, wobei sich Zuckerkalk bildet. Dieseri fiillt man mit 96 pro- 
centigem Alkohol aus, filtrirt, verdampft den Weingeist und behaiidelt 
deli Riickstand weiter wie den ersten Eindainpfriickstand eines gewiilin- 
lichen nicht siissen Weins. Proskauer. 

Bericht fiber Patente 
von Bud. Biedermann. 

Manufac tu re  d e  J a v e l  in Paris. F a b r i k a t i o n  von  Schwefe l -  
s l u r e .  Der Erfinder findet 
eineii grossen Vortheil darin , die Stickstoff - Sauerstoff -Verbindungen 
nicht in die erste Rleikamrner alleiii, sonderii zu geringen Theilen 
aiich in  die folgenden Kanimerii rind in den Gay-Lussac-Thurm ein- 
ziifiihren. Werden die nitrosen Verbindungcn nur in die erste Karnmer 
gebracht, so kaiiu die Temperatur sich hier so erhiiheii, dass eine 
Reduktion zii Stickoxydul, selbst zu Stickstof eintritt, wahrend in den 
folgerideii Kamrriern die Temperatriren zu niedrig fur die Schwefel- 
slurebildong sein kiiiiiien. Infolgc der Anwendung von Schwefelslure, 
welche etwas Nitrose enthAt, fiir den Gay -Lussnc sollen aus dieseni 
weder nitrose Diimpfe iioch schweflige Siiure entweichen. 

F a r n h a m  M a x w e l l  L y t e  in London. F a b r i k a t i o n  v o n  
B l e i s u p e r o x y d .  (Erigl. P. 1721 vom 12. April 1882.) Bei der 
Einwirkung voti Chlorkalk auf ein gelostes Bleisalz in der Kalte bildet 
sich Bleisuperoxyd nur iiusserst langsam. In der Warme aber wirkt 
die entstandene Salzsaure auf Bleisuperoxyd und es entwickelt sich 
Chlor : 

.o c 1  

(Engl. P. 1752 vom 13. April 1882.) 

+ PbCl2 + HsO = PbO(0H)z  + CaClz + H C l  

ulld 4 HC1 + PbO(OH)e = PbCln + 3 H20  + 2 C1. 
Dies wird vermiedeu durch Zusatz der entsprechenden Menge 

2 Ca-:::; + Ca(0H)z + 2 PbCln =.= 2 PbO(OH)2 + 3 CaClz 

Kalkliydrat : 




