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R e f e r  ate.  

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Studien uber das optische Drehungsvermogen organischer 
Ebrper von R. N a s i n i  (Gazz. chim. XIII, 120). Die wesentlichsten 
Resultate der hier im Zusammenhang mitgetheilten Untersuchungen des 
Verf. iiber das optische DrehungsvermGgen des Santonins und seiner 
Derivate, sowie die daran sich kniipfenden allgemeineren Schlussfolge- 
rungen uber das Drehungsverrntigen organischer Korper sind bereits in 

Ueber die LosliohkeitecobfXlcienten e w e r  Silberselee und 
eine syetematisohe Methode eum Nachweis von Chlor-, Brom-, 
Jod- and Cyanwssserstoffkiiure, sowie von Chlor-, Brom- und 
Jodsiiure, Ferro - und Ferricyanwasserstoffs~ure von A. L o n  gi  
(Gazz. chim. XIII, 87). Auf die vorn Verf. bestimmten Loslichkeits- 
coZfficienten der Silbersalze der genannten Sauren, namentlich in Am- 
moniak von verschiedener Concentration, begriindet der Verf. eine Me- 
thode zum Nachweis dieser Sauren, deren analytische Belege nicht 

Ueber die Elektrolysen der LBaungen von Flussstiure und 
Ealiumantimoniet mittelst Kohlenelektroden von A. B a r t  o l i  und 
G. P a p a s o g l i  (Gazz. chim. XIII, 22).  Die schon friiher (vergl. diese 
Ben'chte XIV, 2241) gemachte Beobachtung, dam, wenn man zur 
Elektrolyse von Fliissigkeiten Elektroden von Holzkohle, Retortenkohle 
oder Graphit verwendet, die positive Elektrode allmahlich zerfallt, 
indern sich Mellithsaure und ibre Derivate u. 8. w. bilden, haben die 
Vex% bei der Elektrolyse einer grossen Anzahl von Substanzen weiter 
bestiitigt gefunden. Bei der Elektrolyse der concentrirten Fluorwasser- 
stoffsaure findet an der negativen Elektrode eine sehr lebhafte, an der 
positiven eine sehr schwache Entwickelung von Wasserstoff statt, die 
positive Elektrode, sowohl wenn sie aus  Retorten- oder Holzkohle, ah 
auch wenn sie aus Graphit besteht, zerfdlt zu einem schwarzen Pulver, 

diesen Berichten (XIII, 2208; XIV, 1512) publicirt. Diibner. 

mitgetheilt sind. Dobner. 
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welches Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Fluor enthalt. Bei 
der  Elektrolyse des Kaliumantimoniats wird ebenfalls die positive 
Kohlenelektrode in ein schwarzes antimonhaltiges Pulver verwandelt, 
welches in Wasser loslich ist, sowie in Kaliumhypochlorit unter Bil- 
dung VOII Mellithsaure und einer als >Stibiomellogena bezeichneten 
Substanz. D6bner. 

Notie iiber die Elektrolyse des Wassers und der BorsZiure- 
llisungen von H a r t o l i  und P a p a s o g l i  (Gazz. chim. XIII, 35). Eine 
reine wasserige Borsaureliisung, bei + 90 gesattigt, liisst sich nach den 
Beobachtungen der Verff., entgegen den Versuchen von B o  u r g o i n ,  
elektrolytisch zerlegen durch einen Strom von 7-8 Bunsen-Elementen. 

Untersuohungen uber Elektrolyeen der Liisungen einer Reihe 
von Sauren und Baleen bei Anwendung von Kohlenelektroden 
von A. B a r t o l i  und G. P a p a s o g l i  (Gazz. chim. XIII, 37). Aus den 
Elektrolysen einer grossen Zahl von Sauren und Salzen unter An- 
wendung von Elektroden von Retortenkohle , Holzkohle oder Graphit 
ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: Bei denjenigen Fliissigkeiten, 
bei welchen die Elektrolyse n i  c h t Sauerstoff an der Anode entwickelt, 
erleidet die als positive Elektrode angewandte Retorten- oder Holzkohle 
oder Graphit keine Verhderung.  Bei denjenigen Fliissigkeiten da- 
gegen, bei deren Elektrolyse freier Sauerstoff an der Anode auftritt, 
wird die als positive Elektrode dienende Kohle zum Theil zersetzt, 
indem sich Kohlensaure, Kohlenoxyd und andere Produkte bilden. 
Das Umwandlungsprodukt der Kohle 16st sich in Wasser und Alkalien 
mit tief schwarzer Farbe,  dasjenige des Qraphits bewirkt nicht diese 
Farbung. Die als positive Elektrode angewandte Retorten- oder Holz- 
kohle liefert als Zersetzungsprodukte, ausser Kohlensaure und Kohlen- 
oxyd, eine scliwarze, als ~ M e l l o g e n  (( bezeichnete Substanz, deren 
Analysen auf die Zusammensetzung Cll Ha O4 oder ein Multiplum dieser 
Formel deuten. I n  den Liisungen der Phosphoraaure, Flusssaure und 
des Kaliumantimoniats bildet sich eine dem Mellogen in ihren Eigen- 
schaften analoge Substanz, welche indess Phospho;, beziehungsweise 
Fluor und Antimon enthalt. Bei Anwendung des Graphits als positiver 
Elektrode in den analogen Fliissigkeiten bildet sich neben Kohlensaure 
und Kohlenoxyd statt des Mellogens Graphitsaure, C11 H4 0 5 .  Sowohl 
bei Anwendung von Retorten- oder Holzkohle, als von Graphit als 
positive Elektrode in alkalischen Elektrolyten entsteht Mellithsaurc, 

H6 012, Pyromellithsiiure, C ~ O  H6 0 8 ,  Hydromellithsaure, Cia H i 2  012, 
und eine andere Saure von der Zusammensetzung der Hydropyre  

Ueber die Verfiusaigung von Saueretoff und Stickstoff und 
iiber des Erstarren von Schwefelkohlenstoff und Allcoho1 von 

Diibner. 

mellithsaure, C ~ O  Hlo 0 8 .  Dirbner. 
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S. W r o b l e w s k i  und K. O l s z e w s k i  (Compt. rend. 96, 1140). Es ist 
den Verfassern gelungen, in Glasrohren Sauerstoff und Stickstoff zu 
verflussigen, indem sie zur Hervorbringung der nothwendigen niedrigen 
Tcmperatur verfliissigtes Aethylen im Vacuum verkochen liessen. Die 
Temperatur bestimmten sie init Hiilfe eines Wasserstofftherrnometers. 
Nach ihren Bestimmiingen kocht Aethylen bei Atmospharendriick bei 
- 1020 bis - 1030, welche Temperatur noch oberhalb des kritischen 
Temperaturpunkts des Sauerstoffs liegt. Die niedrigste Temperatur, 
welche sie hervorbringen konnten, war - 1360. Der  Sauerstoff ver- 
fliissigt sich 

bei - 131.60 durch einen Druck von 26.5 Atm. 
>> - 133.40 )> > > )> 24.8 >, 
D - 135.80 )) )) >> ?) 23.5 n 

Der fliissige Sauerstoff ist farblos und durchsichtig, wie fliissige Kohlen- 
saure und leicht beweglich. In derselben Weise wurde auch der 
Stickstoff verfliissigt, welcher eine farblose leicht bewegliche Fliissigkeit 
bildet. Der Schwefelkohlenstoff erstarrt bei - 1160 und schmilzt bei 
- 1100. Der  Alkohol ist ein dickes Oel bei - 1290 und venvandelt 
sich in eine weisse feste Masse bei - 130.50. Pi nner. 

Ueber die Besiehung zwiechen der Spannung und Tempe- 
ratur geeattigter DBmpfe von A. J a r o l i m e k  (Monatsh. f. Chem. 
4, 193-202). Verf. stellt fiir diese Beziehungen eine neue Formel 

auf: t = a + bpOeas + Die Constanten sind fur Wasserdampf: 
P' 

a = 8, b = 97 und c = - 5, fur Kohlensaure: a = - 151.5, b = 63, 
c = + 13.5, fur Quecksilber: a = 175, b = 190.5, c = - 8 ,  f i r  Al- 
kohol: a = - 8.2, b = 90, c = - 3.5, fur Aether: a = - 72.5, 
b = 108, fur Aceton: a = - 56, b = 1 12.5, fur Chloroform: a = - 58.5, 
b = 118.5, fiir Schwefelkohlenstoff: a = - 73.5, b = 120, fiir Chlor- 
kohlenstoff: a = - 53.3, b = 130. Bei den fiinf letzten Fliissigkeiten 
kanri c rernachlassigt werden. Pinaer. 

Anwendung der Uebersiittigungserecheinungen auf die 
Theorie der Erhiirtung mancher Cemente  und Kitte von H. L e  
C h a t e l i e r  (Compt. rend. 96, 1056). Verf. glaubt, dass die Erhartung 
einiger Cemente, z. B. des gewohnlichen Cements, und mancher Kitte, 
wie des Zinkoxychlorids, darauf beruhe, dass zunachst sich eine iiber- 
sattigte Losung der Verbindung bildet und dass letztere allmiihlich 
sich abscheide. Solche iibersattigte Losungen entstehen fast stets, 
wenn der sich bildende Korper im Entstehungszustand in dem Liiaungs- 
mittel sich bethdet. Wenn z. B. Zinkoxyd in einer concentrirten Chlor- 
zinklosung suspendirt und nach einigen Minuten die Fliissigkeit filtrirt 
wird, so triibt sich nach drei Stunden das Filtrat und es scheidet sich 
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festhaftendes krystallinisches Zinkoxychlorid ab. Geschmolzenes, wasser- 
freies Kalkaluminat 16st sich in Wasser, aus der Losnng scheidet sickt 
allmahlich eine bestimmte Verbindung, A1203 . 4 C a O  . 12 H2 0 + 9 HaO, 
(letztere entweichen schon bei 400) in Schiippchen so aus, dass kaum 
Spuren von Thonerde in der Losung zurlckbleiben. Piiiuer. 

Notiz iiber die Atomgewichte von A. B o u t l e r o w  (B id .  SOC. 
chiin. 89, 263-268). S c h u t z e n b e r g e r ’ s  Beobachtung, dass bei d e r  
Analyse von Kohlenwasserstofferi ziiweilen mehr als 100 pCt. Kohlen- 
staff plus Wasserstoff erhalten werden, liisst sich durch eine der fol- 
genden Hypothesen erklaren. Entweder: 1 )  Die absolute Menge wag- 
barer Materie nahm zii, indem sich Energie in Materie verwandelte: 
Diese Annahme scheint dem Verfasser nicbt absolut unmoglich, wird 
aber verworfen. Oder: 2) Die absolute Menge wagbarer Materie blieb 
dieselbe, m r  hat sich dic Intensitat, mit welcher sie gravitirt, vermehrt: 
Auch diese Annahme hat wenig Wahrscheinlichkeit. Oder: 3) D e r  
chemische Werth der Materie ist Schwankungen unterworfen, so dass 
dns Atomgewicht des Kohlenstoffs von 12 zeitweilig z. B. auf 11.8 
herabgehen korinte ; mit dieser Annahrne liessen sich die von S c h ii t z  e n - 
b e r g e r  erhalteiien Zahlenresultate verstehen. Verf. hiilt diese Hypo- 
these fur nicht absolut ausgeschlosseii und ist zu ihrer Prufiing mit 
folgenden Versuchen beschiiftigt : Er will untersuchen, ob der rothe ond 
der weisse Phosphor das narnliche Atomgewicht besitzen, ferner, o b  
dieselben Mengen Quecksilberchloriir aus gleichen Quantithten Metalls 
entstehen, wenn man das Chlor einmal im Donkeln, das nndere Ma1 
durch Sonnen- oder Magnesiumlicht insolirt wirken lasst. Auch der 
Einfluss der elektrischen Ausstriimung ti. s. w. sol1 in Betracht kommen. 
In  seinem Zweifel an der Constanz der Atorngewichte wird Verfasser 
dadurch bestarkt, dass dieselben nach s tas’ exacten Untersiichungen 
zwar durch ganze Zahlen, wie sic P r o u t ’ s  Hypothese verlangt, nicht 
ausgedriickt werden, solchen Zahlen aber meistens sehr nahe kommen: 
diese Abweichungen sind vielleicht ebenfalls durch eirie Schwatikung 
des Atomgewichts bedingt , indem die Atomgewichtsbestimniung nur 
unter ganz bestimmten Redingungen normale, d. h. der Prou t’schen 
Regel folgende Werthe ergeben wird, ahnlich wie die Gase iiur unter 
bestimmten Bedingungen dem B o y l e - M a r i o  tte’schen Gesetz ge- 

Ueber das Atomgewicht des Didyms von P. T. C li! ve  (BUZZ. SOC. 

chim. 89, 289-291). Aus jenen ersten fiinfFhllungen, welche durch Zusatz 
von Ammoniak zu einer Liisung von Lanthan uod Didym erzielt waren 
(vgl. C l  Zve, diese Berichte XVI, 775-776), wurde durch wiederholte 
Fraktioniriing mit Oxalsaure und dann mit verdunntem Ammoniak 
Didymoxyd erhalten , welches nach 10 Bestirnmungen seines Sulfates 
fur das Didym das Atomgewicht 142,124 * 0.0326, d. h. rund 142 

horcheii. Gabriel. 
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ergiebt (wenn Sauerstoff = 15.9633 f 0.0033 gesetzt wird). Der 
friiher (1874) zu' hoch gefundene Werth fiir das Didym (117) ist ge- 
wiss auf einen Gehalt des  Didyms an (damals unbekanntem) Samarium 

Notie uber Apparate zum Verbrennen von Ammoniak in Sauer- 
stoff von A. T s c h i r i k o w  (J. d. russ. phys.-chem. Geselkch. 1881 ( l ) ,  
185). In Anbetracht der (diese Ben'chte XIV, 2103) erschienenen Be- 
schreibung eines Apparates, der die Breiinbarkeit des Ammoniaks in  
der Luft beweisen soll, eigentlich aber nur die Verbrennung eines Ge- 
misches von Ammoiiink mit Sauerstoff in der Luft zeigt, lenkt Ver- 
fasser die Aufmerksamkeit auf einen von ihm schon seit langerer Zeit 
zu demselben Zwecke benutzten Apparat. Derselbe besteht aus einem 
weiten Glasrohre, durch dessen mit einern Korke verschlossenes Ende 
mittelst eines kleineii , rechtwinkelig gebogenen Rohres, das in eine 
Platinspitze auslauft, Ammoniak eingeleitet wird. Der  Sauerstoff wird 
durch ein seitliches Rohr  eingeleitet, dessen Durchmesser 4-5 ma1 
grosser sein muss, ale der der Platinspitze. Bei Beginn des Versuches 
wird der Apparat zuerst mit Sauerstoff gefiillt und d a m  das Ammoniak 
angezundet. Sol1 das Verbreiinen von Sauerstoff in Ammoniakgas 
gezeigt werden, so braucht man nur die Zuleitungsriihen zu vertauschen, 
damit der Sauerstoff aus der Platinspitze ausstrornen kann. Endlich 
kann auch das Brennen eines Gemisches von Amrnoniak mit Sauer- 
stoff in der Luft gezeigt werden, wenn namlich auch das andere Ende 
des weiten Rohres mittelst eines Korkes geschlossen wird, durch 

zuriick zu fiihren. Guhriel. 

welchen ein mit Platinspitze versehenes Rohr geht. .Jnaein. 

Ueber das Auftreten von salpetriger Saure bei der Ver- 
dunstung des Wassers von A. S c h e u r e r - K e s t n e r  (Bull. soc. chim. 
89, 289). Ankniipfend an eine friihere Note von W a r i n g t o n  theilt Ver- 
fasser mit, dass bereits S c h 6 n b e i n die En tstehung von salpetriger 
Saure bei der Wasserverdunstung einfach derart nachwies , dass er 
Filtrirpapier in 2 Stucke schnitt, das eine mit reinem Wasser brnetzte, 
und dann an einem Faden in der Luft trocknete; nur dieses Stuck 
gab Reaktion auf Stickstoffverbindungen, das andere nicht. <;at,rici. 

Einwirkung von Schwefel auf Alkaliphosphate von E. F i l h o l  
und S e n d e r e n s  (Compt. rend. 96, 1051). Beim Rochen von Schwefel 
mit Trinatriumphosphat entsteht Schwefelnatrium, unterschwefligiaures 
Natrium und zunachst Dinatriumphosphat. Aber die Einwirkung geht 
bei anhaltendem Kochen noch weiter und es entsteht schliesslich Sesqui- 

Ueber das Pyroschwefelstiurechlorid von D. K o n  ow a1 o ff 
(Compt. rend. 96, 1059). Verfasser bleibt bei seiner Ansicht, dass die 
Dampfdichte des reinen Pyroschwefelsaurechlorids normal ist und dass 

natriumphosphat. Pinner. 



O g i e r ,  der die Dampfdichte 
wireine Substanz in Handen 
220, 479, 947). 

halb so gross gefunden haben will, eine 
gehaht hat (vergl. diese Ben'chte XVI, 

Piiiuer. 

Ueber eine Verbindung von Phosphorsiiure mit Kieselsaure 
von P. H a u t e f e u i l l e  und J. M a r g o t t e t  (Compt. rend. 96, 1052). 
Tragt  man lufttrockene , durch Zersetzung des Fluorsiliciums mittelst 
Wasser erhaltene Kieselsaure in geschmolzene und ruhig fliessende 
Metaphosphorsaure ein, so scheidet sich alsbald eine K i e s e l p  h o s p h o r -  
s a u  r e , SiOz . P a  0 5 ,  in farblosen, glanzenden Octagdern aus , die von 
der iiberschiissigen Metaphosphorsaure durch Waschen rnit Wasser ge- 
trennt, die Dichte 3.1 bei 14O besitzen und Glas zu ritzen vermogen. 
Schwach gegliihte Kieselsiiure wirkt nur sehr langsam, stark gegliihte 
gar nicht mehr auf Metsphosphorsaure ein. Wie die Kieselsaure ver- 
halt sich Zirkonoxyd. Piiiiier. 

Ueber e k e  Methode zur Uewinnung des Selena im Grossen 
von H u g o  B o r n t c a g e r  (Dingl. polyt. Journ. 247, 505-506). Man 
lasst an einem Kammersystem, das ausser den Salpetersaure-Caskaden 
einen Gloverthurm hat ,  eine geraurne Zeit aQf den Gloverthurm nur 
Kammersaure ohne Nitrose laufen und fuhrt die Salpetersaure mittelst 
der Cascaden ein. In Folge dessen erhalt man eine von amorphem 
Selen stark . roth gefgrbte, triibe Gloversaure, welche man in bleiernen 
Behaltern klaren lasst. Nach Abziehen der Saure wascht man den 
rothen Schlamm rnit heissem Wasser vollstiindig aus und trocknet ihn 
bei 1OOo.a: Ein solcher Schlamm von der Verarbeitung von Rio Tinto- 
Kies euthielt neben Bleisulfat Eisenoxyd, Kiesel- und Arsenigsaure 
und 12.6 pCt. Selen. Letzteres wird abdestillirt und rnit Natronlauge 
und Wasser ausgewaschen. Gabriel. 

Jodsilber-Ammoniak von A. L o n g i  ( G u n .  chim. XIII, 86). 
R a m m e l s b e r g  hat friiher (Pogg. Annul. 48, 151) beobachtet, dass 
trockeiies Jodsilber Ammoniak absorbirt, unter Rildung einer weissen 
Ammouiak-Doppelverbindung, 2 Ag J + N Hs. Nach den Beobachtungen 
des Verfassers wird durch Digestion von Jodsilber rnit Ammoniak- 
lijsung (0.96 spec. Gew.) eine mdere  weisse Doppelverbindung, Ag J 
+ NHs, erhalten, welche an der Luft und in Wasser sich leicht zersetzt. 

Ueber die versohiedenen Arten von borwolfPamsauren Salzen 
von D a n i e l  K l e i n  (Compt. rend. 96, 1054). Verfasser hat fruher 
das saure Natriumsalz einer Borwolfrarnsauresalzreihe beschrieben, 
das er nach Einwirkung von Borsaure auf neutrales Natriumwolframat 
durch Zusatz concentrirter Salzsliure auf die sehr concentrirte Mutter- 
lauge erhalten hatte und dem er  jetzt die Zusammensetzung 14 WO3. 
Ba 0 9  . 2  N.% 0 .4 Ha 0 + 25 Hz 0 zuschreibt, wtihrend er  friiher fur das- 

Dbbner. 
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selbe 12 WO3 auf 1 B203 annahm. Die Salze dieser Reihe zersetzen 
sich beim Kochen mit Sauren in Wolframsaure und ein Salz der Reihe 
9 WOa . B203 . 2 H 2 0  + 22 H2O. Aus dem Natriumsalz wurde mittelst 
Chlorbaryum das B a r y t s a l z ,  14 W 0 3 .  B2O3.3 B a O  + 5 H20,  als 
eine aus kleinen Nadeln bestehende, schwammige Masse erhalten, dann 
aus den1 Barytsalz mittelst Kaliumsulfat das K a l i u m s a l z ,  14 W03.  
Bz 0 3  . 3 K2 0 + 22  H2 0 (feine hexagonale Nadeln), und mittelst Silber- 
sulfat das S i l b e r s a l z ,  14 W 0 3 .  B2O3.3 A g o 2  + 8 H2O (amorph), 
dargestellt. Das N a t r i u m b a r y u m s a l z ,  14 W 0 3 .  B2O3. (3l/2BaO, 
11/2 NazO) . 5 H2 0 + 29 aq. (kleine, octaEdrische Krystalle), und das 
N a t r i u m s t r o n t i u m s a l z ,  14 W 0 9  . €32 O ~ ( P / Z  Sr 0 . 11/2 Naz 0).  
G H2 0 + 29 aq., wurden beim Rochen der concentrirten Losung des 
oben erwahnten Natriumsalzes mit Chlorbaryum und Chlorstrontium 
erhalten. - Das frbher beschriebene, durch Kochen von Kaliumpenta- 
borat, KH4 Bs 010 + 2 HZ 0, mit Wolframsaure eritstehende Salz, 12Wog.  
B2 0 3  . 2 K2O . 2 H 2 0  + 16 aq., giebt mit Chlorbaryum ein in grossen 
quadratischen Krystallen anschiessendes Doppelsalz, 12 W O3 . BP 0 3  . 
3 BaO . K 2 0  + 28 aq., welches friiher vom Verfasser als einfaches 
Baryumsalz gehalten worden ist. Aus der Mutterlauge des erwahnten 
Raliumsalzes krystallisirt ein anderes Salz, 12 W 0 3  . Bz03 . 4 K 2 0  
+ 21 aq., in rechtwinkligen Tafeln. Piiiner. 

Darstellung kryatallisirter Vensdete auf trockenem Wege 
von A. D i t t e  (Compt. rend. 96, 1048). Durch Auflosen von Vanadin- 
saure in einem schmelzenden Gemisch von Bromnatrium oder Jod- 
natrium und dern Bromid, resp. Jodid, des betreffenden MetaUs und 
langsames Abkiihlen der Masse hat Verfaser eine Reihe vanadinsaurer 
Salze in krystallisirtem Zustande erhalten. Die Methode war  dieselbe, 
welche der Verfasser zur Darstellung von gebromten Apatiten und 
Wagneriten benutzt hat, nur dass das betreffende Metallbromid oder 
Jodid in untergeordneter Menge aiigewendet wurde. Bei der Operation 
ist der Zutritt von Luft zur Reaktionsmasse moglichst auszuschliessen. - 
B a r y u m v a n a d a t ,  B a O  . V20s, bildet kleine, durchsichtige, glanzende, 
etwas gelbliche Krystalle, die eiri wsnig in Wasser sich h e n ,  in der 
Rothgluth zu einer tiefbraunen Fliissigkeit schmelzen und beim Erkalten 
zu einer krystallinischen Masse erstarren. - S t r o n t i u m v a n a d a t ,  
3 Sr 0 . V2 0 5 ,  bildet durchsichtige, schwach gelbliche Plattchen, mittelst 
Jodnatrium, Jodstrontium und Vanadinsaure bereitet. - B 1 e i r  a n  a d a t :  
P b O  . 2V20s ,  in gleicher Weise bereitet, bildet gelbe, in verdiinnter 
Salpetersaure leicht losliche Krystalle. - Z i n  k v a n a d  a t , 2 Zn 0 . V2 0 5 ,  
mittelst der Bromide erhalten, bildet orangerothe Prismen, die merklich 
i n  Wasser loslich sind. - C a d m i u m v a n a d a t ,  C d O  . VzOs, bildet 
feine, durchsichtige, gelbliche Nadeln. - M a n g a n v a n a d a t ,  f M n O  . 
V2 Os, bildet grosse, braune, glanzende Nadeln, die schwer in heisser, 
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rerdunnter Salzsaure 16slich sind. - N i c k e l v a n a d a t ,  3 NiO . VzOs, 
bildet griine, unschmelzbare, in heisser Salpetersaure unlijsliche Nadeln. 

Ueber die Einw-irkung gewiseer Pflenzensauren auf Blei 
und Zinn von F r a n c i s  P. H a l l  (Amer. chem. Journ. 4, 440-452). 
Zur Entscheidung der Frage, ob gewisse, in Metallconserven einge- 
schlossene Nahrungsmittel das Metall angreifen, liisst der Verfasser 
verschiedene SBuren (Essig-, Wein-, Citronensiiure) auf Zinn, Blei und 
Legirungen beider unter verschiedenen Bedingungen (Luftabschluss, 
resp. -Zutritt) einwirken und vergleicht die Mengen von Zinn und Rlei, 
welche ails Legirungen gelijst werden, mit denjenigen Mengen, welche 
von Stucken der beiden reinen Metalle in L6sung gehen, wenn die  
Oberfliichen der letzteren im Verhiiltniss der in der Legirung ent- 
haltenen Mengen stehen. A u s  den i n  Tabellenform mitgetheilten Ver- 
suchen ergiebt sich, dass sowohl die reinen Metalle, wie die Legirungen 
angegriffen werden, dass mit zunehmendem Zinngebalt die Corrosion 
abnimmt, und dass anscheinend nicht, wie oft angenomnien, die Le- 
girung starker, als jedes der beiden Metalle angegriffen wird. Die 
Vermuthung, dass die galranische Wirkung niehr die Schnelligkeit der 
Corrosion, a19 den Gesammtbetrag des geliisten Metalls beeinflusst, 
erwies sich als hinfiillig. I)er Angriff auf das Metall ist bei Loftzutritt 
ungleich starker, als bei Luftabschluss; daher sollten Metallconserven 
nach dem Oeffnen sofort ganz entleert werden. Zur Herstellung der  
Conserven darf nur  das rnit reinem Zinn iiberzogene Eisenblech ver- 
wendet werden; auch bei der Verwendung deu Stanniols zum Um- 
hiillen von Nahriingsgegenstiirideii ist Vorsicht geboten, d:t neben den 
aus reiiiem Zinn bestehenden Sorteii Fabrikate in den Handel kommen, 

Pinner. 

welche neben Ziiin bis zu 96 pCt. Blei enthalten. Gdiriel .  

Oxydation der Titensaure von A.  P i c c i n i  (Gazz. chim. XIII, 57). 
Wenn eine Losnng von Titarislure in Schwefelsaure in der Kalte mit 
Barpamsuperoxyd digerirt wird, so tritt eine lebhafte Rothfarbung auf. 
Aus der vom Haryumsulfat filtrirten Fliissigkeit werderl bei Zusatz 
einer zur vollstaiidigen Fallung iingeniigenden Menge alkoholischen 
Kalis gelbe Flocken ahgeschieden (A),  welche nach dem Trocknen 
ein eigelbes Pulver darstellen. Aus dem Filtrat wird diirch erneuten 
Zusatz r o n  alkoholischem Kali eine zweite, nach dem Trocknen griin- 
gelbe Substanz (B) abgeschieden. Beide Korper enthalten Wasser, 
Titansiiure und iiberschiissigen Sauerstoff, und stellen aller Wahrschein- 
lichkeit nach hohere Oxydationsstuferl der TitansKure dar. Beim Er- 
hitzen entfarben sie sich, verlieren Wasser und Sauerstoff und ver- 
wandeln sich in Titanssure. In Schwefelsaure und Salpetersaure Iiisen 
sie sich mit einer dem Kaliumbichromat ahnlichcn Farbe; in Salzsaure 
losen sie sich unter Entwickelung von Chlor. Flusssaure giebt eine 



1217 

farbige Liisung, welche Wasserstoffsuperoxyd enthalt. Aus Jodalkalien 
machen die genannten Substanzen Jod  frei, Kaliumpermsnganat ent- 
farben sie unter Entwickelung von Sauerstoff. Die in den rerschiedenen 
Fiillungen durch die Analyse gefundenen Mengen Sauerstoffs ent- 
sprechen, abgesehen vom Wassergehalt, den Formeln: Ti:, 011, T4 0 9 ,  

Ti3 0 7 ,  Ti2 0 5 .  Verfasser glaubt diese Rorper als Verbindungen 
mehrerer (1-4) Molekiile Titansaure, Ti02, mit einem Molekiil einer 
Hypertitansiiure, Ti03, ansprechen zu konnen. Dobiier. 

Organische Chemie. 

Ueber die normalen Paraffine von C. S c - o r l e m m e r  un T. 
E. D a l e  (Ann. 217, 149). Verfasser haben das aus Pinw sabiniana 
,gewonnene Heptsn niiher untersucht. Durch Einwirkung von Chlor 
wurde ein Gemisch von Chloriden gewonnen, welches zwischen 1430 
und 157.50 siedete und aus dem zwei Alkohole dargestellt werden 
konnten, von denen der eine bei 165-170°, der andere bei 156-1580 
siedete. Der hoher siedende Alkohol lieferte bei der Oxydation die 
normale Heptylsarire , der zweite ein Methylpentylketon , welches bei 
weiterer Oxydation in Essigsaure und normale Valeriansaure sich zer- 
legte. Ferner lieferte das Gemisch der Chloride beirn Erhitzen mit 
weingeistiger Kalilauge Aethylheptyllther und ein bei 98.5O eiedeudes 
Heptylen, welches sehr langsam , erst durch mehrmonatliches Zusam- 
menstehen, sich &it Salzsaure vereinigte und bei der Oxydation Essig- 
saure und Normalvaleriansaure gab. Das Heptan ist demnach ein 
normales Paraffin und das daraus entstehende Heptylen Butylmethyl- 

Ueber die verachiedene Reaktionsnhigkeit der Halogene in 
den gemisohten HaloYdHthern von L. H e n r y  (Compt. rend. 96, 
1062). Verfasser hat eine Reihe von Versuchen begonnen, um zu er- 
fahren, in welchem Verhlltniss und in welcher Reihenfolge substi- 
tuirende Elemente derselben Gruppe, z. B. die Halogene, in organischen 
Verbindungen durch andere Elemente oder Radicale ersetzt wiirden. 
ZunPchst wurde Aethylenchlorobromid, C2H4 CI Br, zur Untersuchung 
gezogen und mit je einern Molekul der folgenden Reagentien behandelt. 
1. A l k o h o l i s c h e  R a l i l a u g e .  Es entsteht in der bei geringemEr- 
warmen energischen Reaktion lediglich Bromkalium und Chlorathylen. 
2. N a t r i u m a l k o h o l a t .  E s  bildet sich ausschliesslich Bromnatrium 
und Chlorathylen. 3. P h e n o l k a l i u m ,  in alkoholischer Losung. Es 
entsteht ausschliesslich Bromkalium und neben Chlorathylen zum 

iithylen, CdHg. C H  : C H  . CH3. Piiiner. 
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grosseren Theil C h l o r a t h y l p h e n y l a t ,  CH2Cl. C H ~ O C G H ~ ,  eine 
bei 25O schmelzenden und bei 221O siedenden Substanz. 4. Kal ium-  
ace  t at .  In  Wasserbadwarme entsteht lediglich Bromkalium und Chlor- 
athylacetat, Cz Hq C10CzH3 0, (Sdp. 145O). 5. K a l  iu msu l  focyanid.  
Es entsteht. Bromkalium mit Spuren von Chlorkalium und Chlodthyl- 
sulfocyanat (vergl. diisse Ilerichte XII, 2180). 6. Nat r iumace te s s ig -  
a the r .  In Wasserbadwarme entsteht auf 13 Molekiile NaBr 1 Molekiil 
NaCl und Chlorathylacetessigather. 7. J o d n a t r i u  m. Es entsteht 
nebeu freiem Jod ein Gemenge von 2 N a B r +  1NaC1. 8. S i lbe r -  
n i t r a t .  Bei Anwendung gleicher Molekiile bleibt die Halfte der 
C2H4 C1 Br unangegriffen, bei Anwendung von 2AgPI’03 wird sammt- 
liches Chlorobromid zersetzt. In jedem Fall entsteht das Doppelsrtlz, 
AgBr, AgN03  und Chlorathylnitrat CH2C1. CH2N03 (Sdp. 1500). 
In allen diesen Reaktionen wird demnach das Brom alleln ausschliess- 
lich oder wenigstens fast ausschliesslich vom Kohlenstoff losgelost. 

Pinner. 

Ueber Tribromathylen von A. S a b a n e j e f f  und P. Dworko-  
w i t s c h  (Ann. 216, 279-285). Durch 24stundiges Erhitzen von 
Acetylentetrabromiir mit etwas mehr als zwei Molekiilen Kaliumacetat 
und der iiquiralenten Menge Natriumcarbonat haben die Verfasser 
Tribromathylen im reinen Zustande dargestellt. Es siedet bei 163 bis 
1640, hat das specifische Gewicht 3.708 bei 20.5O, vereinigt sich mit 
Brom in heftiger Reaktion zu Pentabromathan, welches grosse, campher- 
artig riechende, bei 48- 49O schmelzende Krystalle bildet, wird durch 
Zink und Alkohol zu einem Gemisch von Acetylen und Bromacetylen 
reducirt und durch Phenolkalium in D i b r o m o x y  p h e  n y l  a t  h y len  , 
C BrB . C H O  CS H5, iibergefiihrt. Letztere Reaktion wurde in der 
Weise ausgefiihrt, dass eine Mischung von 70 g Kali in 200 ccm ab- 
solutem Alkohol, 100 g Phenol und 100 g Tribromathylen ganz all- 
miihlich im Wasserbade bis zum Kochen erwarmt und dann 5 Stunden 
im Sieden erhalten wurde. Die vom Bromkaliuni filtrirte Losung 
wurde mit Wasser versetzt, das ausgeschiedene Oel in absolutem Al- 
kohol gelost und destillirt, um das unangegriffene Tribromathylen zu 
entfernen , und der erstarrte Ruckstand aus Alkohol umkrystallisirt. 
Die Phenylverbindung bildet farblose, warzige Krystalle, schmilzt bei 
37-380, fiirbt sich bei 1000 gelb, ist unloslich in Wasser, loslich in 
Alkohol, leichter noch in Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, 
wird durch Zink uud Alkohol riicht angegriffen, und siedet unter ge- 
ringer Zersctzung bei 240- 250°, aber das Destillat krystallisirt nicht 
mehr und wird von Zink und Alkohol rnit bis zur Verkohlung stei- 
gender Heftigkeit angegriffen. Mit Brom verbindet sich das Dibrom- 
oxyphenylathylen zu T e t r a  b r  o m o x y  p h e  n y la t h an, Ca HBr4 . 0 CS Hs, 
welches in grossen, anscheinend quadratischen Krystallen anschiesst 
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- 

Siede- 
punkt 

390 
I5 - 16' 

108 - 1 100 
11 1 - 1120 

1300, 

850 
156" 

und bei 58-5590 schmilzt und durch alkoholische Kalilauge wird e s  
in B r o m o x y p h e n y l a c e t y l e n ,  CzBr. OC6H5, verwandelt, das seiner- 
seits sich rnit Brorn zu dem in seidenglanzenden Nadeln sich abschei- 
deliden, in Alkohol und Aether schwer loslichen, bei 103- 106O unter 
Zersetzung schrnelzenden P e n t  a b r o m o x y  p h e n  y la  t h a n ,  CZ Br5 . 
0 C,j Hs, vereinigt. Erhitzt man Tribromathylen mit Phenolkalium 
12 Stunden lang auf 160-1700, so scheidet sich in den Riihren das  
Kaliunisalz der bei 97O schnielzenden O x y p h e n y l e s s i g s a u r e ,  
C H2 (0 CS Hs) . C 0 2  H, aos, wahrend i m  Alkohol geringe Mengen von 
bromhaltigen , durch Wasser fallbaren und beim Aufbewahren sich 
dunkel farbenden Zwischenprodukten gelijst bleiben. Pinner. 

-. _. - 

Differenz 

23-24O 

20 - 220 

23- 24" 

23 - 24' 

Ueber Siedepunkte der Aethan- und Aethylenhaloldverbin- 
dungen von A. S a b a n e j e f f  (Ann. 216, 241-251). Verfasser hat, 
urn die Siedepunktsregelmassigkeiten bei den Haloi'dderivaten des 
Aethans und des Aethylens zu zeigen, diese Verbindungen in folgender 
Tabelle zusammengestellt. 

- -  ~ 

Chlorderivate 

C2 H5 c1 
C2 Ha C1 
CH2C1. CH2CI 
CHCl: CHCl 
CHs. CHCl2 
CH2 : CCla 
CH2C1. CH2C1 
CHCl : CCI 
CHaC1. CH2C1 
c Cla : c Cla 

. ~~ 

Siede- 
punkt 

120 

S Y  
7 5" 
5so 

-( 17 - 18": 

32 - 33' 
115" 
87O 

147O 
117O 

- ~- 

Differenz 

29 - 30' 

30° 

25 - 26' 

280 

30° 

_. ~- ~ -. 

Bromderivate 

C2 Hs Br 
C2 Hs Br 
CH2Br . CH2Br 
CHBr.  CHBr 
CH3. CHBr2 
CH2 : CBra 
CHaBr . CHBra 
C H B r .  CBr:, 

- 
- 

Fcrner C ~ H S J ,  Sdp. 72O; C S H ~ J ,  Sdp. 56; Diff. 16". 

Es sind demnach die Siedepunktsdifferenzen der correspondiren- 
den Haloi'dderivate des Aethans und des Aethylens constant und rer- 
andern sich nur mit der Natur des Haloi'ds, unabhangig von der Menge 
des letzteren. Die Siedepunkte der Chlorverbindungen differiren urn 
ca. 300, die der Bromderivate um ca. 230 und die der Jodderivate urn 
ca. 16O. 

Eine ahnliche Regelmassigkeit zeigen die gemischten Haldidderi- 
vate des Aethans und Aethylens: 



CH, . CHBrC1, Sdp. 850 
CH2 : CBrC1, Sdp. 620 
CH2Br. CHBrCI, Sdp. 163O 
C H B r :  CBrCI, Sap: 141-142O 
C H2 CI . C Hz Br, Sdp. 106O 
CHC1: CHBr, Sdp. 80-830 

CHC1: C H J ,  Sdp. 1150 
CH2Br. CHzJ ,  Sdp. 162O 
CHBr : C H J ,  Sdp. 140- 145O 

Diff. 230. 

Diff. 21-220. 

Diff. 23 - 
CHzCI. CHzJ, Sdp. 13b0 Dif. 23O. 

Diff. 17 - 220. 

Bei gernischten HaloYdderivatrn hgngt also die Siedepunktsditrerenz 
von der Natur des Haloyds rnit dern grossten Atomgewicht ab. Da- 
mit steht freilich im Widerspruch, dass die Differenz in den Siede- 
punkten von CH2C1. CH2J und CHC1:CHJ  33O und nicht 16O 
betriigt. 

Verfasser hat arich die Haloi'dderivate des P r o p a n  s uiid des 
Yropyl  e n s  mit ihren Siedepunktcii in eine Tabelle zusammengestellt 
iind schliesst daraiis, dass, wenn aus deni Propanderivat zwei Wasser- 
stoffatome, welche an haloi'dfreie Kohlenstoffatome gebundeii sitid, 
austreten, die Siedeternperatur fast keine Aenderung erleidet, im elit- 

gegengesetzten Fall wird der Siedepunkt erniedrigt, aber urn weniger, 
als es bei den Haloi'dderivaten des Aethans der Fall ist. Irn Allge- 
meinen ist die SiedeptinktsditTerenz bei den Chlorderiraten grosser als 
bei den Bromderirtiten und bei diesel] grosser als bei den Jodderi- 

Ueber Acetylenderivate \-on A. S a b a n e j e f f  ( A m .  21G, 251 
bis 279). Da die Daystellung von Acetylendibroiiiiir durch Absorbiren- 
lassen von iiberschiissigem Acetylen durch verdiinnte Bromlosungen 
sehr geringe Ausbeute liefert, hat Verfasser das Dibromiir rnit Erfolg 
aus dem Tetrabromiir durch Einwirkung voii Zink und Alkohol zu 
gewinnen gesucht. In einen geriiumigen Kolben rnit Kugelhahnbiirette 
und Riickflusskiihler, in welchem Acetylentetrabromiir rnit einem Ueber- 
schuss von Zink sich brfindet, lgsst man linter Kiihluiig und Um- 
schwenken allmahlich Alkohol (die Halfte vorn Gewicht des Tetra- 
bromiirs) hinzufliessen. Nach beendeter Reaktion filtrirt man vom 
Zink, setzt zurn Filtrat Wasser und einige Tropfen Schwefelsiiure, 
wascht das gefiillte Dibromiir rnit Wasser, destillirt es rnit Wasser- 
dampf iiber und fraktionirt es n:xh dem Trocknen. Es  ist besser, 
das zu seiner Bereitung verweiidete Tetrabromiir nicht aus reineni 
Acetylen darzustellen. Das A ce ty l  e n d i b r o ni ii r,  CHBr  : CHBr, ist 
eiiie farblose, chloroforniahnlich riechende, bei 108 - 1 100 siedende 
Pliissigkeit vom specifischen Gewiclit 2.271 bei On, 2.223 bei 190. - 

raten. I'iniier. 
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Da das Acetylentetrabromiir und das Dibromathylenbromiir von 
Reboil1 fur identisch gehalten werden, hat Verfasser letzteres ebrn- 
falls mit Zink und Alkohol behandelt und dabei das isomere? unsym- 
metrische D i  b r o m a t . h y l e n ,  CH2 : CBr2, erhalten, welches bei 87 
bis 92" siedet und schnell durch Polymerisat.ion erstarrt. Dadurch 
ist die Isomerie des Acetylentetrabromiirs ( C H B r 2 .  C HBr2) und des 
Dibromtithylenbromiirs (CHzRr  . CBrs)  e r u '  liesen. 

Antimonpantachlorid wirkt auf Acetylendibromiir und es entsteht 
als Hauptprodukt ein D i c h 1 o r d i b r  o'm a t h a n , C2 H2 C11 Bra, welches 
durch schwache Salzstiure vom Antimontrichlorid getrennt bei 195 bis 
200" siedet und das specifische Gewicht 4.391 bei 19" besitzt. Bei 
der Urhandlung mit Zink und Alkohol liefert diese Verbindung 
B c e t v l e n c l i l o r o b r o n i i r ,  C H C I :  CHHr, welches bei 8 0 ~ 8 3 0  
siedet und das specifische Gewicht, 1.7787 bei 00, 1.7467 bei 1 9 O  be- 
sitzt und isomer ist dem bei 55 - 580 siedenden Chlorbromathylen, 
(CH2:CCIBr) ,  von H. Miiller, D e m o l e  und D e n z e l .  Da aber 
bi i  der Einwirkung von Zink und Alkohol auf Chlorbromathane nach 
anderweitigen Versuchen des Verfassers nur dann neben einem Bromat,oni 
auch ein Chloratom aus dcm Molekiil entfernt wird, wenn sammtliches 
Brom an einem Kohlenstoff sich befindet, so kann die Verbindung 
C2H2C12Br2 nur die Constitution CHCl2 .  CHBr;? besitzen und es muss 
die Einwirkung des Antinionpentachlorids anf das Acetylendibrorniir 
nach folgenden Gleichungen verlaufen Rein: C H Br  : C H Br  + Cla . 

= C H C I :  C H B r  + CIBr;  C H C 1 :  C H B r  + C l B r  = CHCla . CHBr2. 
In  der That  erhalt man durch Addition von Rroni zu Acetylendichlorur 
eine bcti 190-195" siedende Fliissigkeit, die bei der Rehandlung mit 
Zink und Alkohol Acetylendichloriir zuriickliefert. Das Acetylen- 
dichloriir hat Verfasser nicht nach den Angaben von B e rt h e 1 o t iind 
J u n g f l e i s c h  durch Absorbirenlassen von Acetylen durcli Antimow 
pentachlorat darzustellen vermocht, dasselbe aber als Nebenprodukt 
bei der Bereitung von Acetylendibromiir und Acetylenchlorojodiir ge- 
wonnen. Das Acetylenchlorojodur selbst wurde durch Absorbirenlassen 
yon Acetylen durch eine wasserige Lijsung von Chlorjod bereitet. 
Hierbei entsteht in rintergeordneter Menge A c e  t y l e n d i c h l o  r i i r ,  
C2 Ha (311, welches von 52-570 siedet, dann als Hauptprodukt dns 
A c e t y l e n c h l o r o j o d i i r ,  CzHzClJ, welches bei 114-1 siedet und 
das specifische Gewicht 3.154 bei (I0, 2.11i5 bei 19O besitzt, eiidlich 
nicht, deetillirbare Chlorjodsubstitute des Aethans. Das A c e  t y l  e n -  
b ro  m o j o d u  r ,  C2 H2 Br J, mittelst Bromjod und Acetylen dargestellt, 
siedct nicht ohne Zersetzung bei 140- 115O. 

Acetylendibromiir wird sclbst bei anhaltendem Erhitzen mit Wasser 
nuf circa 2000 nur ziim kleinen Theil in Bromwasserstoff .und ge- 
bromtes Acetylen zersetzt, dagegen wird das Chlorojadur schon bei 

' 

Brriv!itc d. D. rhem. Oeaellschaft. Jahrg. XVI. SO 



1400 von Wasser vollig zerlegt und zwar zum Theil in Jodwasserstoff 
und gechlortes Acetylen, zurn Theil in Jodwasserstoff und ein in Wasser 
schwer losliches, bei 89-99 siedendes Oel von der Zusammensetzung 
C2H3C10, wahrscheinlich Chlorlthylenoxyd. Reim Kochen mit massig 
verdiinnter PottaschelBsung (1 : 7) wird Acetylendibrornur hauptsachlich 
in Hromacetylen und Bromwasserstoff gespalten. Kaliurnacetat (2 Mol.) 
zersetzt d:ts Dibromiir erst beim Erhitzen auf 150-1700 und es bildet 
sich hierbei A c e t y l e n b r o m a c e t i n ,  C? Ha Br (Cz H3 02), welches 
beim Erhitzen unter Explosion sich zersetzt und in der Weise gereinigt 
wurde. dass das Reaktionsprodukt mit Aether erschopft und der beim 
Verdunsten der atherischeii Losling bleibende Ruckstand so lange mit 
.Ilkohol destillirt wurde, als noch unverandwtes Dibromur iiberging. 
Die zuruckbleibende Fliissigkeit scheidet bei mehrwijchei~tlichem Stehen 
uber Schwefelsaure urtd Kali geringe Mengen von Krystallen oder 
Harz aus, die entfernt werden, wahrend die Flussigkeit beim Abkiihlen 
auf 0" krystallinisch erstarrt. Das Acetylenbromacetin addirt mit 
grosser Heftigkeit Broni. Das Dibromur liefert ferner mit Silberacetat 
und Silheriiitrat Additionsprodukte, in gleicher Weise das Chlorojodur 
und namentlich das Dijodiir, welches beirn Kochen mit einer alkoho- 
lischen Losung voii Silbernitrat die Verbindung Cg H:, J:, . 4 Ag NO3 in  
langen Nadeln sich abscheiden lasst. Diese Verbindung wird von 
starker Salpetersaure selbst bei 150-2000 wenig angegriffen, dagegen 
beim Kochen mit Wasser in die beiden Componenten zerlegt und zer- 
setzt sich zuweilen beim Aufbewahren unter Entwickelung salpetriger 
Dlmpfe. - Beim Erhitzen des Dibromiirs niit Cyankalium und Al- 
kohol entsteht der Hauptsache nach Hromacetylen, daneben in geringer 
Menge ein Cyanid, welches nach dem Verseifen rnit Kalilauge eine 
Saure von der Zusammensetzung C4 Hs 0 5  lieferte, die bei 1550 zu 
schnielzen begann und bei 163 - 168" viillig sich verflussigte. - Mit 
reinem Phenolkalium in absolut alkoholischer Losuiig vorsichtig er- 
warmt, wird das Dibromur zum Theil zu Bromacetylen zersetzt, zum 
Theil liefert es A c e t y l e n b r o n i p h e n y l i n ,  c H B r  . C H 0 CS Hs. 
Die vom Bromkalium abfiltrirte Losung wird aus dem Wasserbade 
abdestillirt, um unzersetztes Dibromiir zu verjagen. Der  Ruckstand 
ist nach dem Waschen mit Kalilauge und Wasser eine dicke Fliissig- 
keit, die bei 2200 zu sieden beginnt, dann aber ausserst sturmisch sich 
zersetzt und darum nicht weiter gereinigt werden konnte. Piniier. 

Untersuohung des BUS dem Allyldimethylcarbinol ent- 
stehenden Kohlenwrtsserstoffes Cia H20 von W. N i k o l s k  y und 
A. S a y t z e w  (J. d. russ. phys.-chem. Gesellsch. 1883 ( l ) ,  131). Auf 
das Allyldimethylcarbinol wirkt bei Zimmertemperatur nur concentrirte 
Schwefelsaure ein , wird dagegeii eine verdunnte Saure genommen, SO 

ist zur Hervorrufung der Reaktion Erwiirmen nijthig, wobei je  nach 
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der Verdiinnung verschiedene Reaktionsprodukte erhalteri werden , so 
z. B. ist die Anwendung sehr verdiinnter Saure besonders giinstig fiir 
die Ausbeute des Kohlenwasserstoffes CS Hlo (diese Berichte XI, 2152). 
Zur Darstellung des Kohlenwasserstoffes C12 Hlo wurde das  Allyl- 
dimethylcarbinol rnit dem doppelten Volum von Schwefelsaure. (1 Theil 
H2SO4 + 1 Theil H2O) in zugeschmolzenen RGhren so lange bis auf 
100° erwarmt, bis keine Volumverminderung des die obere Schicht 
bildenden Alkohols weiter zu bemerken war, was ungefahr 3 Tage in 
Anspruch nahm. Das olige Reaktionsprodukt wurde mit Sodalosung 
und Wasser gewaschen, rnit Calciumchlorid getrocknet und destillirt, 
wobei es grosstentheils zwischen 180° und 220° iiberging. Beim 
Fraktioniren sammelte sich der erwartete Kohlenwasserstoff bald in 
dem letzten Bntheile von 194-1990 an. Vollsttindiges Trocknen des 
Kohlenwasserstoffs gelang nur durch Zusammenschiitteln rnit Phosphor- 
saureanhydrid und vorsichtiges Abgiessen nachdem letzteres sich zu 
Boden gesenkt. Metallisches Natrium konnte nicht benutzt werden, 
da  es rnit dem Kohlenwasserstoff selbst sehr energisch reagirt. Der 
reine Kohlenwasserstoff Cl2 H20 stellt eine farblose, bewegliche Fliissig- 
keit mit an Terpentin erinnerndem Geruch dar. Der Siedepunkt liegt 
bei 197 O, das specifische Gewicht bei Oo = 0.8530. Beim Zugiessen 
von Brom zu einer Liisung des Kohlenwasserstoffes in Aether geht 
eine ziemlich energische Reaktion vor sich, doch gelingt es nicht eine 
bestimmte Verbindung zu isoliren. Beim Erwarmen mit rauchender 
Salzsiiure in zugeschmolzenen Rohren scheint eine Verbindung von 
einem Molekul ClaH2o mit einem Molekiil HC1 zu entstehen. Die 
Oxydation des Kohlenwasserstoffes wurde mittelst des Chromsaure- 
gemisches auf die Weise ausgefiihrt, dass auf 1 Molekiil C12Hao 
10 Molekiile Sauerstoff frei werden konnten. Wird zu diesem Zwecke 
eine Losung von KzCrz0.1 in dem doppelten Gewichte Wasser iind 
ausserdem Schwefelsaure benutzt , so verlauft die Oxydation anfangs 
sehr heftig, erreicht jedoch erst in 5-7 Tagen ihr Ende. Beim 
Destilliren des erhaltenen Oxydationsproduktes, nach vorherigem Ver- 
diinnen mit Wasser, konnte in der zuerst iibergehenden sauren Fliissig- 
keit Aceton nachgewiesen werden. Weiterhin gingen Essig- und 
Propionsaure iiber. Das Zuriickbleibende wurde mit Aether aus- 
geschiittelt, der eine syrupartige Saure auszog, welcher aller Wahr- 
scheinlichkeit nach eine der Formeln CloH16 0 s  oder CloHllOs ent- 
spricht. Diese S h r e  muss als eine der Hauptoxydationsprodukte des 
Kohlenwasserstoffes ClaH20 betrachtet werden. Jrwein. 

Untersuohung des aus dem Allyldipropylcarbinol entetehen- 
den Kohlenwasseretoffee C10H1~ von s. R e f o r m a t s k y  (J. d. russ. 
phys.-chem. GeaeZlsch. 1883 (l), 139). Der  Kohlenwasserstoff CloHie 
ist zuerst von S a y t z e w  und Nikolsky (diese .Ben'chte XI, 2152) beim 

so* 



Einwirken ron verdiinn ter Schwefelsaure auf das Allyldipropylcarl~irlol 
erhalten wordell. Die beste Ausbeute wird erreicht, wenn das Allyl- 
dipropylcarhiriol mit einer, rnit der gleichen Gewichtsrnenge Wasser, 
verdiinnten Schwefelsanre his auf 1 30°  erwarrnt wird. Der  reine 
Kohlenwnsserstoff C1, HIS stellt eine farblose bci ungefiihr 1580 siedende 
Fliissigkeit mit dern fur Kohlenwasserstoffe eigenthurnlichen Geruche 
dar. 111 Wasser ist er wrliislich; in Alkohol, Aether und Benzol liist er 
sicli dagegen ziemlich leicht aof. Ganz besonders charakterisirt ihn 
j(.doch seine Unhestandigkeit an der TJiift, ails welclier er sehr begierig 
den Sailerstoff absorbirt. Durrh letztereii Urnstaiid erklart sich die 
Schwierigkeit, die Verfnsser zu iiberwinden hatte, urn ein rollkornrnen 
reines Produkt zu erhalten, was erst gelang, nachdern der Kohlen- 
wasserstoff rnit rnetallischern Natriurn irn zugeschrnolzenen Robre his 
auf 175 0 erwiirrnt und dann irn Kohlensaurestrorn abdestillirt worden 
war. Auf die atherische Losung des Kohlenwasserstoffes wirkt Broin 
Sehr energiscli ein, indern ein Rromiir von der Forrnel CloHleBr4 
entsteht. Zur Oxydation wurden 5 g des Kohlenwasserstoffes mit einer 
2Oprocentigen Losuug von 21 g K2C1.805 und 3.i g H 2 S 0 4  auf dern 
Wasserbade bis zuin hufhoren der Kohlensaureentwicklung erwlrmt. 
Als Hauptprodukte worden hierbei Propion- and Buttersaure, und 
theilweise auch Essigsaure erhalten, woraus zu schliessen ist, diis8, 

da  ja das Allyldipropylcarbinol durch Abspalten von 1 Molekul Wasser 
in den Kohlenwasserstoff iibergeht, letzterern eine der beiden Fornieln 

3C. CH2. CH : CH:, oder (CH3 . CH2 . CH2)3. C : CH. 

C H : C H2 entspricht. Die yon R e f o r m  a t  s k y sehr ausfiihrlich mit- 
getheilten Resultate der optischen Untersuchung des reinen Kohlen- 
wasserstoffes und einer Losung desselben in Benzol weisen aber auf 
d d S  Vorhandensein nicht von zwei, soiidern von drei Doppelbindungen 
in den1 Kohlenwasserstoffe hin. Eine solche Annahrne kann jedoch 
nicht zugelassen werden, d a  ausserdern auch noch die chernischen 
Eigenschaften des Kohlenwasserstoffes gegen eine dreifache Doppel- 
bindung sprechen. Eine Aufklarung dieses Widerspruches lasst sich 

Ueber das Diisoootyl von A. A l e c h i n  (J. d. russ. phys.-chem. 
Gesellsch. 1883 ( l ) ,  173). Das Diisooctyl ist zuerst von B o u i s  und 
danii von Z i i i k e  (Ann. XCII, 398 und CLII, 15) beim Einwirken von 
Natriumamalgarn nuf das Jodur des norrnalen Octylalko~ols  dargestellt 
worderr. Auf letztere Weise erhielt es auch Verfasser, indem er 
eine atherische Losung des Capryljodiirs benutzte, doch konnte er 
infolge der leichten Zersetzbarkeit des Capryljodurs ( Ann. XCII, 
400) nur eine geringe Ausbeute erzielen. Er griff daher zu dern 
Caprylbrornur, das  er auf zweierlei Weise darstellte: erstens durch 

CH3. C H 2 .  CHa, 

C H s . C H a  . C H :  

nur von weiteren Untersuchungen erwarten. J a H L  111. 
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direktes Einwirken des Caprylalkohols auf Phosphorpentabromid und 
zweitenv durcli Sattigen des Caprylalkohols nlit Bromwasserstoff und 
darauf folgendes Erwkmen der gesattigteii Losung in dickwandigen 
Kolbeii auf dem Wasserbade. Beide Methoden gaben gute Resultate. 
Die Darstellung des Diisoctyls aus dem Hromiir gelang durch Er- 
wiirmen einer Losung desselben in Xylol mit Natriurn in einern 
kupferneii Kolben bis zur Siedetemperatur des Xylols. Beim Frak- 
tioniren der vom Bromnatrium abgegossrnen Fliissigkeit sammelte sich 
die Hauptmenge zwischen 260- ?70° an ;  bei hoheren Temperaturen 
debtillirten unstreitig aromatische Kohlenwasserstoffe uber, aller Wahr- 
scheinlichkeit nach substituirte Xylole. Nach dem Behandeln des 
Antheiles 260 - 270 rnit Schwefelsaare und weiterem Fraktioniren 
iiber Natrium wurde das Diisooctyl ClsH34 a19 eine geruchlose, helle, 
iilige Fliissigkeit vom Siedepunkte 267.5-269.5O (b. 560 mm) und 
specifischeii Gewicht bei O o  = 0.8022 erhalten. Geht man von der 
rationelleri Formel des Caprylalkohols (C H3)(C6 H13)CH . 0 H aus, so 
entspricht dem Diisooctyl wahrscheinlich die Formel 

Zur Vergleichung fuhrt Verfasser in einer Tabelle alle bis jetzt er- 
haltenen Kohlenwasserstoffe von der Zusammensetzung c16 H34 an. 

Jawein. 

Anwendung einer neuen Fraktionirungsmethode z u r  Unter- 
suchung des Erdi i ls  von Baku VOII D. M e n d e l e j e w .  (J. d. m s .  
phys  -chem. Gesellsch. Protok. 1883 ( l) ,  189). Auf die durch das 
Ueberhitzen der Dampfe bedingten Fehler, die man bei rnit gewohn- 
licher Dephlegmation verbundenem Fraktioniren voii dem B a k  u’schen 
Erdol ahnlichen Gemengen begeht , hinweisend, beschreibt Verfiisser 
die von ihm zur Erforschung der leichten zwischen + I 5 0  und 150° 
siedeiide Antheile des Erdols von Baku angewandte Fraktionirungs- 
niethode. Dieselbe besteht darin, dass die aus dem Dephlegmator des 
ersteii Kolbens kommenden Dampfe durch ein bis auf den Boden eines 
zweiten Kolbens reichendes Rohr in diesen letzteren gelangen, %us 
welcliem sie dann weiter, wieder durch einen Dephlegrnator, in einen 
dritten Kolben kommen, d a m  in einen vierten und selbst fiinften Kolben. 
1st in dem Dephlegmator des letzten Kolbens die gewiinschte Tem- 
peratur erreicht, so wird der Brenner unter dem ersten Kolben entfernt 
uiid die Destillation erst dann fortgesetzt, wenn vom ersten Kolben 
der Inhalt der ubrigen aufgesogen worden ist. Die Anzahl der rnit 
einigen Autheilen ausgefiihrten Destillationen iibcrsteigt , wenn man 
jeden Kolben des beschriebenen Apparates einzeln rechnet, die Zahl 100. 
Im Ganzen waren durch Fraktioniren 13.300 g in eiiizelne zwischen 
29 - 141 0 siedende Antheile zerlegt worden, wobei, im Durchschnitt 
gerechnet, die Menge eines jeden in den Grenzen von 1 O  siedenden 



Antheiles ungefahr 240 g gleich kam. Die Siedetemperaturen waren 
alle fiir den Druck von 760mm berechnet worden. Durch besondere 
Versuche war ausserdem festgestellt worden, dass die benutzten Pro- 
dukte des Erdols beim Destilliren sich nicht zersetzten, keine Gase 
ausschiederi und dass die durch die Luft bedingte Oxydation keinen 
merklichen Einfluss ausiibte. Benutzt wurden nur Produkte der direkten 
Destillation des rohen Erdiils, das noch mit keinem Reagens in Be- 
riihrung gekommen war. Die gewonnenen Resultate hat M e n d e l  e j e w  
durch eine Curve veranschaulicht auf deren Abscissenaxe die Siede- 
temperature11 ond deren Ordinate die specifischen Gewichte (bei 15O) 
atifgetragen worden waren. In dieser Curve sind nun drei Kriim- 
mungen anzutreffen, welche anzeigen, dam, obgleich irn Allgemeinen 
das specifische Gewirht zugleich mit dern Ansteigen der Siede- 
teniperatiir zunimmt , fur einige Aiitlieile trotzdem gerade das Gegen- 
theil eintrifft. Rei 30°, d. h. fur den zwischen 29" rind 31 0 siedenden 
Antheil betragt das specifische Gewicht = 0.626, hei 560 = 0.675. 
bei 620 = 0.672, bei 8 0 0  = 0.7483, bei 90° = 0.73:.17, bei 1000 
0.7609, bei 1 1 0 0  = 0.7539,  bei 1-200 = 0.7659, bei 1400 = 0.7807 
und bei 1500 = 0.7908. Mit dem Anwachsen der Anzahl der aris- 
gefuhrten Destillationen ninimt das specifische Gewicht fur eine be- 
stirnmte Temperatur nnfangs schnell zu, spkter jedoch immer langsamer 
und langsainer, und zwar bis zur Erreichnng der hochsten Stellen der 
drei erwiihnten Kriimmungen der Curve, die bei 550, 80" und I000 
liegen. Unmittelbar nach diesen drei Punkten findet, wie gesagt, trotz 
Steigens der Siedeternperatur eine Abnahme des specifischen Gewichtes 
statt, wobei die drei niedrigsten Stellen der Kriimmungen bei 65 ", 90° 
und 112O erreicht werden . Unter den sich in bestimmten Grenzen 
ansammelnden Antheiler! erreichen die grijsste Menge gleichfalls die- 
jenigen, die den Wendnngen der erwahnteii Kurve entsprechen. Auch 
die die Veranderungen des specifischen Gewichtes init der Tem- 
peratur anzeigenden CoQfficienten ( Ann. 114, 165 ) yerandern sich 
in Uebereinstirnmung mit den Richtungen der Curve. F u r  den bei 

d D  
80" siedenden Antheil ist -- = - U.Ot~OF)J, bei Y G O  = - 0 00086, d t  
bei 90" = - 0.00084, bei 980 = - 0.000X6, bei 100° = - 0.00088, 
bei llOo = - 0.00081, bei 1 14' = - 0.00079; weiterhin nimmt diese 
Griisse ganz allmiihlich ab. Durch genaues Vergleichen der Abhangig- 
keit der specifischen Gewichte von den Siedeternperaturen sowohl, ala 
auch durch Bestimmungen der Zusarnmensetzung und der Dampfdichte 
d r r  einzelnen Antheile zieht M e n d e l  e j e w  den Schluss, dass das E r d d  
17011 Baku zwar ebensolche Kohlenwasserstoffe wie das amerikanische 
Erdijl enthalt, dass aber sogar in den iiiedrig siedenden Antheilen 
desselben arisserdem ein Kohlenwasserstoff, freilich nur in geringer 
Menge. rorkornmt , der bei 55 O siedet, und ein hoheres specifisches 
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Gewicht, als das Hexan, und die Eigenschaften ungesattigter Ver- 
bindungen besitzt. Deutlicher tritt der Unterschied der Bestandtheile 
des Erdiils von Baku von denjenigen des amerikanischen erst bei 650 
hervor. Die ungefahr bei 80- I000 siedenden Antheile niihern sich 
ihrem specifischen Gewichte nach den hexahydrogenisirten, aromatischen 
Kohlenwssserstoffen von W r e d e n ,  unterscheiden sich aber von diesen 
ihren Reaktionen und Ausdehnungscoiifficienten nach. Die Gesammt- 
heit aller bis jetzt erhaltenen Daten weist darauf hin, dass die Haupt- 
masse der  Kohlenwasserstoffe des Erdols von Baku, ausser den Grenz- 
kohlenwasserstoffen , ihrer Zusammensetzung nach der Formel C. Hun 
entspricht. Zieht man nun noch das Verhalten der Erdolkohlenwasser- 
stoffe zu verscliiedenen Reagentien (Br, R M n 0 4 1  HN03,  HgCln) in 
Betracht, SO muss man annehmen, dass in dem Erdol auch Kohlen- 
wasserstoffe der Acetylenreihe vorhatiden Bind. (Die Untersuchutig 

Essigather ; Zusammensetzung des kiiuflichen , seine Her- 
stellung und specifisches Uewicht von W i l l i a m  I n g l i s  C la rk  
(Pharm. Jozirn. 1883, 777 -783). Vrrfasser beschreibt ausfiihrlich 
w-ie er die Verunreinigungen in1 kauflichen Essigather. nlmlich freie 
Skure, Alkohol (daneben ist Wasser, Aether u. s. w. rorhanden), 
ferner den Essigather selber bestimmt hat. Die untersuchten Proben 
enthielten 3U-90 pCt. des letzteren. Er priift sodann die verschiedenen 
fiir die Bereitung des Essigathers gegebenen Recepte findet dass 
100 ccm Essiggther bei 0 0  0,3688, und bei 1 5 0  0.15008 g ChlorcaIcium 
losen, dass 1 ccm Essigather von 47 ccm bei 150 gesattigter Chlor- 
calciumlosung aufgenommen wird, und dass sich I ccm Essigather bei 
0" in 8 ccm, bei 1 5 0  in 9 ccrn Wasser'  liist, wahrend umgekehrt 
1 ccm Wasser bei Oo von 26 ecm und bei 1 5 O  von 24 ccm Essigather 
gelost wird. Das specifische Gewicht des Essigathers liegt zwischen 
0.9004 iind 0.901 2. Zur Darstellung von Essigiither empfiehlt Verfasser 
schliesslich folgende Vorschrift: 283 g rektificirten Alkohols werden 
unter Kiihlung mit 183 g Schwefelslure verriiischt, und, wenn die 
Temperatur auf 16O gefallen ist, unter Kuhlung und Umschutteln each 
und nach niit 35 1 g troclrenen Natriurnacetats versetzt; danach destillirt 
inan 400 ccm ab, trocknet das Destillat '2 Tage lang mit 2 Unzen 
Pottasche und destillirt auf dem Wasserbad ab ,  so dass eine Unze 

wird fortgesetzt.) Janeiil  

zuruckbleibt. Gnbriel. 

Zuruckverwandlung von Nitroglycerin in Glycerin von 
C. L. B l o x a m  (Chern. h'ews 47, 169). Wenn man eine Liisung von 
Nitroglycerin in holzgeisthaltigem Alkohol mit einer ebensolchen Losung 
ron Kaliumhydrosulfit zusammenbringt so scheidet sich Schwefel a b  
iind das Nitroglycerin zersetzt sich; dasselbe tritt, aber unter geringerer 
Warineentwickelung , beim Schutteln des Nitroglycerins mit Kalium- 
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sulfid ein; iiimmt man statt des letzteren gelbes Ammoniumsulfid, so 
entsteht Ainnioniumnitrit rind Glycerin: CaH:, . (N 03)s + 3NH4 . H S  
= CJ €15 (0 H)B + 3 N Ha . N 02 + St. Mit Calciumsulfidlijsurig verlauft 

Reduktion von Nitraten durchFermente von A l f r e d  S p r i n g e r  
(Americ. chenc. Journ. 4, 452-453). Aiisziige von Wurzeln oder 
Stettgelii oder Bliittern der Tabakspflarizc wurderi durch Hefe- oder 
Urinzusatz oder dae neue Ferment oder durch die sog. spontane Me- 
thode in Gahrung versetzt: dabei wurden nicht nur die urspriinglich 
vorhandenen , sonderii event. aucli neu zugesetzte Nitrate zerlegt; in 
allen Fallen bcobachtete man neben andereii Fcrmenten eiii gang eigen- 
thiitnliches, sehr wirksarnes, dem Buttersaureferment (vergl. D e h k r a i n  
und M a q u e n i i e ,  diese Rerichte XV, 2906 und XVI, 973; ferner G a y o n  
und D u p e t i t ,  ibid. XV, 2736) sehr ahnliches Ferment, welches kleine, 
cylindrische, an den Enden abgerundete Stabchen bildet , die ianlirt 
oder zu zweien vereint auftreten: sie bewegen sich schnell durch Hin- 
und Herbiegiingen und krummen sich oft zu einem Ring [eine andcre 
Modifikation (3) des Ferments dreht sich urn seinen kleineren Durch- 
messer]. Vielleicht ist es mit BBchanip 's  hlicroeptua cretae (Jahresber. 
f. 1866, 668) identisch. Obgleich ein Ananrobium, wird es  durch 
Luft nicht getodtet, sondern nur auf einige Zeit betiiubt; seiner Wirk- 
sarnkeit ist eine Ternpercttur von 35-40') und viel Wasser am gun- 

Ueber Chlor-  und Bromoxylderivete des Bensols von R u d o l f  
H e n  e d i k t (Monafsh. f. Clwrn. 4, 223 - 236). Um seine Ansicht, 
dass die beim Erhitzen des Tribromresorcinbroms unter Sbspaltung 

Cg Bra H (0 Br) 0 
voti 2 Br entstehende Substanz die Constitution j 

c6 Bra H (0 Br)O 
besitze, also Dibromoxyltetrabromdiphenochinon sei, durch weitere 
Versuche zu stutzen, hat Vrrfasser Trichlorresorcinbrom, CeHCls02Bra, 
durch Erhitzen zersetzt. Durch Einleiten von Chlor in eine Losung 
von IOU g Resorcin in 250 ccm Eisessig, so dass die Pliissigkeit sich 
stark erwarrnt, aber nicht ins Kochen kommt, bis eine Probe beim 
Erkalten erstarrt , wurde Trichlorresorcin dargestellt, die erkaltete 
Krystallmasse gut abgesaugt, aus Wasser urnkrystallisirt (sie schniolz 
bei 839 und, nachdem sie in verdunriter Salzsiiure suspendirt worden 
war ,  mit Bromwasser versetzt. Das so entstehende Trichlorresorcin- 
brom krystallisirt aus Chloroform in kleinen gelblicheu, bei 100" 
schmelzenden Krystallen. Bei 130- 140" spaltet es in nicht glatter 
Reaktion Brom a b  und verwandelt sich in eine firnissartige Masse, 
welche die grijsste Aehnlichkeit mit der aus Tribromphenolbrom ent- 
stehenden, nicht aber mit dem Dibromoxyltetrabromdiphenochinon 
besitzt. 

die Reaktion viel langsamer. Gabriel. 

stigsten. G a b r i d .  
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Leitet man einen Chlorstrom in in verdiinnter Salzsaure aufge  
schlantmtes Tribromresorcin, so erhalt man eine Verbindung CeHRrsCl&a, 
welche durcli Natriumbisulfit in Chlordibromresorciti, c6 H c 1  Rr2(OH)2 
(Schnip. 8V)  iibergefiihrt wird, so dass sie nls C h l o r d i b r o m -  
r e s o r c i  n - C h I o r  b r o  m ,  CtiHCl Brz(0 Cl)(O Br), aufgefasst werden 
miiss. Erhitzt man sie auf 1750, so spaltet sie I Molekul Brom ab 
und verwandelt sich in eine krystallinische Masse, welche 

c6 HC1Rr (0 c1) 0 
! 

CGHCIBr(OC1)O 
zusamme~igesetzt ist 1) i ch l o r  o x  y ld  i c h 1 o r d  i b r o m  d i  p h e n o -  
ch inol i  vom Verfasser beseichnet. wird. Sie begiiirit bei 1 80° sich 
zit briiunen, schmilzt bei 2000 ntiter Zersetzung und gleicht irn Allge- 
meirlen viillig dent oben erwahnten Dibronioxyltetrabromdipheiiochinon, 
C.12 H2 BrJ (0 Br)s 0 2 .  Durch Zinn und Salzsiiure wird die Verbin- 
dung zii D i c h l o r d i b r o m t e t r a o x y d i p h e n y l ,  c(6 H CI Br (OH)2.  
Cs H C1 B r ( 0  H)P einer bei 2650 unter Zersetziing schitrelzenden Siib- 
stanz, und durch Erhitzen auf 220-2300 i n  nicht glatter Realition 
untrr Abspaltnng voti Brom in eine antorphe Substanz verwandelt. 

'l'ri c h I o r p  11 e n  o Ic h 1 or ,  c g  H2 Clt (0 Cl) , durcli Einleiten von 
Chlor in in Salzsliire suspendirtes Trichlorphenol dargestellt , bildet 
glanzende prismatische Saulen (a : b : c. = 1 : 0.G159: 0.5073; Fllchen 
1 1  I ,  212, 010, loo) ,  schmilzt bei 1190 und ist, unzersetzt, destillirbar. 
Durch concentrirte Kalilauge wird es blau gefarbt und liefert beim 
Kochen damit neben brauneri amorphen Kiirpcrn Trichlorphenol. Beim 
Erwarmen mit Schwefelsaure eiitwickelt es Salzsaure und liet'ert Tri- 
chlorphenol und Chloraiiil. - T r i c h 1 o r  p h e n  o 1 b r  o m, CS H2 Clg (0 Br), 
in analoger Weise dargestellt, bildet kleine, wenig gefarbte, bei 99O 
schmelzende Krystalle, die beim Erwarmen mit Schwefelsaure sich in 
Trichlornionobromphei io l  verwandeln. Leitet man Chlor in Tri- 
bromphenol, so erhiilt man Gernische von gebronrtem und gechlort- 

nnd 

gebronitem Phenolbrom. Piinier. 

Ueber die Einwirkung von Schwefel auf Phenolnatrium von 
L u d w i g  H a i t i n g e r  (Nonatsh. f. Chem. 4, 165-175). Verfitsser 
hat mit negativem Erfolge die Einwirkung von Schwefeldioxyd, 
Schwefelkohlenstoff und Sauerstoff auf erhitztes trockenes Phenol- 
nntrium stndirt, dagegen durch Erhitzen von Phenolnatrium ('2 Mol.) 
mil Schwefel (1  Atom) auf 180-200" D i o x y p  h e n y l d i s u l f i d ,  
C g H ( ( 0 H ) .  Sz . C s H r O H ,  erhalten. Die gewhmolzeiie Masse wird 
nach drm Erkalten mit verdiinnter Schwefelsaure zersetzt, das abge- 
schiedene schwarze Oel mit Wasserdampf destillirt, das Destillat, 
welches Phenol und an der Luft schnell sich oxydirendes Oxyphenyl- 
niercaptan, C g H r O H .  SH,  enthalt, mit Soda neutralisirt, zur Syrup- 



dicke eingedampft und in flachen Schalen zur Krystallisation hinge- 
stellt. Es scheidet sich das M o n o n a t r i u m s a l z  des Disulfids, 
C12H902SzNa + 6 H a 0 ,  aus (Ausbeute ca. 20 pCt.). Dasselbe wird 
erst oberhalb 1 40° unter schwacher Zersetzung vollstandig wasserfrei. 
111 gleicher Weise wurde das etwas loslichere K a l  i u m s a l  z C I ~ H ~ O ~ S ? K  
+ 5 Ha 0 und daraus durch Zusatz der iiqnivalenten Menge Kalilauge 
das in seidenglanzeiiden Nadeln anschiessende D i k a1 i u m sal z , welches 
durch Kohleirsaure eum primaren Salz zersetzt wird, gewonnen. Der 
D i m e  t h y l a t l i e r ,  C ~ ~ H B S ~ ( @ C H ~ ) ~ ,  aus dem Dinatriumsalz und Jod- 
methyl dargestellt , krystallisirt aus Alkohol in kleinen, bei 1 I 'Jo 
schmelzenden Nadeln und zersetzt sich bei versuchter Destillation. 
Das  freie Disulfid , durcb Schiittelu des NatriumsaIzes nrit verdiinnter 
Schwefelsaiire und Aether gewonnen, ist ein dickes , oberhalb 200" 
linter volliger Zersetzung siedendes Oel. Das Natriumsalz giebt rnit 
Silbernitrat einen schwarzen, rnit Kupferacetat einen bralinen, rnit 
Zinkacetat einen weissen, mit Bleiacetat einen eigelben Niederschlag. 
Mit concentrirter Schwefelsaure liefert es eine intensive blaulich griine 
Firbung. Durcti Natriumnnialgam wird es zu 0 x y p h e n  y 1 m e  r c a  p t a  1 1 ,  

CS H,O H . SH. rcducirt, welches durch Schwefelsaure aus den] Natriom- 
salz abgeschieden, eine stark lichtbrechende, iiitensiv riechende , bei 
216--'Lli@ (750 mrn Bar.) siedende Flussigkeit ist, in Wasser in er- 
heblicher Menge sich lijst. auf die Haut gebracht ltzend wirkt, in 
niederer Temperatur erstarrt und dann bei 5 - 4 0  schmilzt und in 
wassriger Losung mit wenig Eieenchlorid versetzt unter voriiber- 
gehender schwach violetter Farbung sich rasch trubt. aber, wenn 
schnell etwas Soda hinzugefugt wird, intensive Grunfiirbung giebt, die 
auf Zrisatz von Aetzalkali intensiv roth wird, also dieaelben Real-  
tionen liefert wie Hrenzcatechin. Das Mercaptan riithet Lakmus uiid 
zersetzt Carbonate; rnit Hleisalzeri giebt es eine roliiminose gelbe 
Fallung, die auch in verdunnten Mineralsauren unloslich ist,  ferrier 
mit Silbernitrat einen in Sauren und in A in m o ii i a k unloslichen, in 
Kalilauge lijslichen gelbeii, rnit Sublimat eiiien gelblich weissen, iii 
heissem Wasser liislichen, niit Qnecksilberoxydulnitrat einen braun- 
schwarzen, mit Kupferacetat einen blanschwarzen, mit Zinkacetat einen 
weissen, nrit Cadmiumnitrut h e n  weissen Niederschlag. Durch die 
Luft und durch alle Oxydatioiismittel wird es schnell in das Disulfid 
oxydirt. Um die Constitution des Disulfids aufzuklaren, wurde der 
D.niethyliither desselben durch eine heisse , risessigsaure Chromsaure- 
liisung zur  Sulfonsaure oxydirt und das Kaliumsalz derselben, 
C S H ~ ( O C H , ) .  S@sK + Ha 0, mit Kali verschmolzen. Dabei elitstand 
in erheblicher Menge Hrenzcatechin. Ferner wurde orthoanisolsnlfoii- 
saures Kali in das Chlovid, desseri Schmelzpunkt bei ca. 55O gefunden 
wurde , ubergefiihrt und dieses durch Zinkstaub zum Sulfhydrat redu- 
cirt. Dasselbe lieferte nun bei der Oxydation mit Eisenchlorid den 
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oben beschriebenen, bei 1190 schmelzenden Dimethyltither des Dioxy- 
phenyldisulfids, so dass demnacb letzteres als Orthoverbindung be- 

Substitutionsprodukte der Phenolather von Wil  h. s t a d e l  
(Ann. 217, 24-74) sind im Wesentlichen bereits in diesen Berichten 

trachtet werden muss. Pinner. 

mitgetheilt worden. Pinner 

Ueber das Oxyhydroohinon, das dritte isomere Trioxy- 
beneol von L. B a r t h  und J. S c h r e d e r  (Xonatsh. fur Chem. 4, 176 
bis 181). Verfasser haben den bereits friiher erwahnten (vergl. diese 
Berichte X V ,  2623) aus Hydrochinon in der Natronschmelze eiit- 
stehenden sehr luftempfindlichen Korper naher untersucht und in ihm 
das dritte, bislang nicht bekannte Trioxybenzol, das O x y h y d r o c h i n o n ,  
CS H s ( O H ) ~  (1 . 2 . 4 )  erkannt. Hydrochinon wird rnit 8-10 Theilen 
Aetznatron zusammengeschmolzen und sobald das zu Beginn in ge- 
ringer Menge hinzugesetzte Wasser verdampft ist , sehr rasch erhitzt, 
bis der Schaom einzusinken beginnt. Dann wird die Temperatur ge- 
massigt und wenn die Wasserstotrentwicklung aufhort die Operation 
unterbrochen. Die erkaltete Masse wird in verdiinnte Schwefelslure 
eingetragen, die filtrirte L6sung 10-15 ma1 rnit Aether ausgeschiittelt, 
die atherische Losung verdampft, der zuriickbleibende briiunliche Syrup 
in Wasser aufgenommen und die filtrirte Liisung fraktionirt mit Blei- 
zucker gefdlt. Die Fallungen werden zerlegt und die erhaltenen Lo- 
sungen fraktionirt rnit Aether ausgeschiittelt. Die Ausziige werden 
rerdampft, wieder in Wasser aufgenommen, rnit Bleiacetat fraktionirt 
gefsllt und so fort, bis endlich die hellsten atherischen Ausziige nach 
Verjagung des Aethers allmahlich zu krystallisiren beginnen. Die 
Krystallbreie werden abgesaugt, rnit Wasser oder Arnylalkohol ge- 
waschen iind vor Licht geschiitzt zwischen Papier getrocknet. Das 
Oxyhydrochinon schmilzt unter allmahlichem Erweichen bei ca. 1320, 
ist sehr leicht schon in der Kalte in Wasser, Aether, Essigather, 
Actliyl- und Amylalkohol, fast gar nicht in Ligroi'n, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff und Benzol loslich und Erb t  sich in wiissriger 
Losung schnell dunkel, setzt duakelbraune Flocken ab und trocknet 
zu einer schwarzbraunen, etwus schmiwigen Masse ein. Noch schiieller 
iindet diese Zersetzung nach Zusatz eines Tropfens Alkalilauge statt. 
Die Haut wird durch die Losung schwarz gefirbt. Verdiinnte Eisen- 
chloridlfisung erzeugt eine braunlich grune, schnell verblaasende F&r- 
bung, die auf Zusatz von wenig Sodalosung dunkelblau, durch mehr 
Sodazusatz weinroth wird. Etwas mehr Eisencblorid erzeugt eine 
dunkelgriinbraune, nicht verblassende , a d  Sodazusatz fast schwarz 
werdende Parbung. Eisenvitriol laset die Losung des Korpers unver- 
andert, aber nach Zusatz von wenig Soda tritt violette, von mehr Soda 
intensiv blaue Farbung ein. Mit Broom verrieben liefert die Verbindung 



unter Bromwasserstoffentwicklung eine braune Substanz, die in rer- 
diinntern Alkohol rnit dunkelkirschrother Farbe sich lost und daraus 
in  blauvioletten Kornern krystallisirt. Der trockenen Destillation im 
Waaserstoflstrom unterworfen geht es zum Theil unveriindert iiber, 
Z u n i  Theil verkohlt es und liefert Hydrochinon als Destillat. plnnr, 

Ueber Ortho- und Meta-nitrobenzylchlorid von M .  A b e l l i  
(Gazz. Chiin. XIII, 97). Beim Nitriren des Benzylchlorids (durch 
Eintropfen von I 'rheil des letztereii in 5 Tbeile Salpetersiiure ron 
1.5 bpec. Gew. tinter Abkiihlung) entsteht neben dem festen Paranitro- 
benzylchlorid ein durch Absaugen von diesem trennbares fliissiges 
Produkt, welches durch Destillation mit Wasserdampf sich reinigen 
lasst Dasselbe erwies sich als ein Gemisch von Ortho- und Meta- 
nit! obenzylchlorid rnit Spuren der Paraverbindung, da es beim Re- 
handeln niit Iialiumpermaiiganatliisung Ortho-meta- und Paranitro- 
benzo6siiure lieferte. Dobiirr. 

Zur Kenntniss des Metaamidobenzsmids von H ti g o s c h i f f  
(GOZZ. d i m .  XIII, 113). Metaamidobenzamid, NHaCGHI. C O .  NH2, 
wird aus Metanitrobeiizoas~ure bereitet dwch ErwRrmen derselben rnit 
der iiquivalenten Menge Phosphorpentachlorid aof 1400 und Eintragen 
des vom Phosphoroxychlorid befreiten rohen Chlorids in einen Ueber- 
schuss einrr concentrirten wlssrigen Ammoniaklosung. Das Nitro- 
benzamid schridet sich nach eiriiger Zeit ails, wird abfiltrirt und ails 
siedendem Wasser krystallisirt , sodann mittelst Schwefelammoniuins 
zti Amidobenzamid reducirt. Die in Wasser liislichen Aldehyde, wie 
Acetaldehyd . Butyraldehyd und Valeraldehyd reagiren schon in der 
Kklte auf die wassrige Liisung des Amidobenzamids, und zwar allein 
auf die Amidogruppe des Benzollieriis. Die entstehenden Verbindungen 
bilden weisse, schwer losliche Pulvw. So liefert Acetaldehyd rnit hleta- 
amidobenzamid das Aethylidenarriidobenzamid, C H3CH(N H C b H 4 C 0  . 
N H2)2 Besser charakterisirte Verbindungen als die Aldehyde der 
Fettreihe gehen die aromatiscben Aldehyde ein. Mischt man die 
wassrigen Liisungen von Salicglaldehyd und Metaamidobenzamid, 
so scheiden sich bald gelbliche Nadeln der Verbindung NHz C 0 . 
CcH4N= = C H .  CgH4 O H  ab. Dieselbe schinilzt bei 1860, ist leicht 
lijslich in Alkohol und heissem Wasser, in letzterem unter theilweiser 
Zersetzung. Das Salicylamidobenzaniid liefert beim Kochen rnit Henz- 
aldehyd eine in den meisten Losungsmitteln unlosliche, aus einem 
Gemisch von Phenol und Alkohol in gelben Hllittchen krystallisircnde 
Verbindung von der Forrnel C35 H26 N4 03. Dieselbe verbindet sich 
rnit Essigsaureanhydrid beim Kochen zu einem Acetat C35 H26N4 0 3 ,  
Cq €16 0 3 ,  welches atis Allcohol in gelben Nadeln sich abscheidet und 
gegen 220n sich zersetzt. Als Nebenprodukt tritt ein bei 115-1 1 8 O  
schrnelzender Korper auf, welcher wahrscheinlich ein durch Abspaltung 
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des Salicylrestes entstandenes Condensationsprodukt ron Renzaldehyd 
und Metaamidobenzamid darstellt. 

Metnamidobenzamid vereinigt sich auch mit Helicin (Glncosalicyl- 
aldehyd) beim Kochen in wassriger Liisung. Aus der erkalteten 
Flksigkeit scheidet sich die Verbindiing N H 2 C O .  CsHpN= = ( C H .  
C6H40) C6H1105 + 2H20 in farblosen Schuppen ab; dieselbe schmilzt 
bei I 12.5- 113') und zerlegt sich beim Kochen mit verdiinnter Salz- 
satire in Salicylaldehyd. Glucose und Metaamidobenzamid. 

Mit Isatin wird Amidobenzamid durch Digestion in alkoholischer 
Loaung zu Isatamidobenzamid, N H ~ C O C G H ~ .  N:.=(CgH5NO), ver- 
bunden. Letzteres bildet ein gelbes , krystallinisches Pulver, wenig 
loslich in Wasser und Alkohol, bei 2&Oo unter Zersetzung schmelzend, 
und vereinigt sich beim Erhitzen mit Benzaldehyd unter Wasser- 
abspaltung zu einer Verbiiidung c~ H6 (c15 HloN3 @)a. 

Dic Verbindungen des Metaamidobenzamids mit Acetaldehyd, 
Salicylaldehyd und Glucosalicylaldehyd spalten beim Erwarmen mit 
Aidin leicht Amidobenzamid ab unter Bildung der Anilide der be- 
treffenden Aldehyde. Beim Zusammenschmelzen von Metaamidobenz- 
amid mit Phtalsaureanhydrid entsteht das in farblosen Nadeln vom 
Schnielzpunkt 240-241O krystallisirende Phtalamidobenzamid, NH2CO. 
c6 H* N(Cs H402), welches ebenfalls durch Anilin zerlegt wird. 

Dolrner. 

Trockene Destillation des bibromaniseauren Natrons von 
L. R a l b i a n o  (Gazz. China. XIII, 55). Bei der trockenen Destillation 
von bibromanissaurem Natron mit gebromtem Kalk bildet sich nach 
der Gleichung 

.COzNa xCOaCH3 4 0 2  Na 

'OCH3 \O CH3 \O Na 
2 c6 H2 HI-2: = C6HaBr2: + CsHaBr2: 

der Methylather der Bibromanissaure (glanzende, bei 91.5-92O sclimel- 
zende Nadeln) neben dem Natronsalz der Bibromparaoxybenzoesiiure. 
Letztere bildet weisse, in Wasser unliisliche, in Alkohol und Aether 
leicht losliche Nadeln vom Schnielzpunkt 266-2680. Durch Erwarmen 
mit Natririmamalgam in alkoholischer saurer Liisung geht sie in Para- 
oxybenzoEsaure iiber. DBbner 

Ueber einige Derivate der Paratoluylglycolsie von M. Na- 
p o l i t a n o  (Gazz. chim. XIII,  75). Verfasser beschreibt einige Salze 
der durch Wechselwirkung von Parakresol mit Monochloressigslure 
von G a b r i e 1 dargestellten Paratoluylglycolsaure , c H3 c6 H4 0 . 

Ueber vier metamere Beneoyl-anisyl-athylhydroxyla~e 
von R i c h a r d  P i e p e r  (Ann. 217, 1-24). Ausser den von 
E i s e l e r  (Ann. 175, 326) beschriebenen zwei Verbindungen, (C,HgO) 

CH2COOH. Dobner. 
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(Cg H7 0 2 )  (CtH5) NO, hat  Verfasscr, trotzdem die heute geltenden 
Anschauungen nur drei Isomere dieser Zusammensetzung voraus- 
sehen lassen, zwei neue Verbindungen dargestellt , ausserdem noch 
gefiinden , dass der Benzanishydroxamsaureathylather von E i s e 1 e r 
in zwei chemisch sehr ahnlichen, physikalisch nber von einander 
verschiedenen Modificationeii erhalten werden kaiiii. 1) u-B e n z-  

a n  i Y h y d r o x a m  s a 11 r eat h y 1 a t  h e r , or-N (C7 H5 0)  (Cg H7 0 2 )  (& H5)0, 
atis benzanishydroxamsaurem Silber und Jodathyl dargestellt, schniilzt 
bei 74O ( E i s  e l e r  giebt 690 a n ) ,  bildet monosymmetrische Krystalle 
(a:  b : c =  1.51813: 1 :0.66584; Formen 100, 1 1 0 ,  111, 111, 701) und 
liefert bei der Zersetzung mit Kalilauge Anissarire und CL -Aethylbenz- 
hydroxamsaure, ( Schmp. 54 0). - @-Ben z a n i s  h y d r  o x  a m s  a u r e -  

a t h y l a t h e r ,  !-N(C7H5O)(CgH702)(C2Hs)O, durch Einwirkung von 
Anisylchlorid auf eine Losung von Aetbylbenzhydroxamsaure in w b -  
seriger Alkalilauge dargestellt, schmilzt bei 890, bildet monosymmetrische 
Krystalle ( a :  b :  c = 0.748118 : 1 : 0.802848; = 75021'; Formen: 
i l l ,  110, 100, 010) und liefert bei der Zersetzung mit Kalilauge neben 
Anissaure p-Aethylbenzhydroxamsaure vom Schmelzpunkt 67 - 68'3. 
Ueber den Schmelzpunkt hinaus erhitzt zersetzt sich der Aether 
plotzlich in Aldehyd, Anissaure und Benzonitril. Es wird demnach, 
wie bei den anderen Dihydroxamsauren, das zuerst eingetretene Saure- 
radikal in das Nitril ubergefiihrt: 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
N ( C 0  CsH,)(Cg H7 02)(C2 H5)O = N CCs Hs +Cg H7 0 2  0 H + C2IJ40. 

1 2 

2) A n  i s b e nz h y d r o  x a m  s a u r  e s A e t h y 1, N (C, H, 0 2 ) ' ( C 7  H:, 0) 

(CZ H5)0 ,  nach der Methode von E i s e l e r  dargestellt, bildet asymme- 
trische Krystalle. 

N (C,  Hg 0) (C2 Hs) 

(C8 H7 0 2 )  0, aus Anisylchlorid und dem Silbersalz des Benzhydroram- 
saureiithylathers , das mit 3 Theilen Petroleumather verdiinnt war, 
dargestellt , krystallisirt aus Aether in bei 640 schmelzenden, asym- 
metrischen Krystallen (a : b : c = 0.i727 19 : 1 : 0.85449; Formen: 100, 
010, 001, i l l ,  i l l ,  110, Oil) und wird durch Kalilauge schwierig 
in Anissaure und Benzhydroxamsaureathylather, (Schmp. 670), durch 
Salzsaure bei 1000 in BenzoEsaure, Anissaure und salzsaures Aethyl- 
hydroxylamin, endlich beim Erhitzen in cyansaures Phenyl und Anis- 
saureathylather zersetzt: 

N ( C O C ~ H ~ ) ( C ~ H ~ ) ( C A H ~ O Z ) O  = NCOCsHi + CsH7Oa. OGH5. 

s 

1 2 '  

3 )  B e 11 z o y la t h y l a n i  s y 1 h y d r  o x  y l a m  i n  , 
3 

1 a 3 
4) A n  is at h y 1 b e n z  h y d r o x y 1 a m  in ,  N(CgH702) (Cob) ( C ~ H S O ) ~ ,  

aus dem Kaliumsalz des Anishydroxamsaureathylathers und Benzoyl- 
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chlorid dargestellt. Der  Anishydroxamsaureather selbst wurde durch 
Zusatz von Anisylchlorid zu einer rnit Soda iibersattigten Losung von 
salzsaurem Aethylhydroxylamin bereitet und krystallisirt in bei 84O 
schmelzenden Tafeln. In der aquivalenten Menge Kalilauge gelost 
und mit Benzoylchlorid versetzt, liefert er die vierte isomere Verbin- 
dung, welche wasserhelle, bei 93-94O schmelzende, monosymmetrische 
Krystalle bildet und beim Kochen rnit concentrirter Kalilauge in 
BenzoEsaure und Anishydroxamsaureather, durch Salzsaure in Benzoe- 
saure, Anissaure und salzsaures Aethylhydroxylamin, jedoch beim Er- 
hitzen nicht in glatter Weise sich zersetzt. Piniier. 

Ueber einige Abkommlinge der Opiansaure von R u d o l f  
W e g s c h e i d e r  (Monatsh. fCr Chentie 4, 262-27 1 ). Dus beim Er- 
hitzen von Opiansaure auf 180 - I90 sich bildende Condensations- 
produkt besteht nach den Versuchen des Verfassers nicht, wie Mat- 
t h i e s s e n  und W r i g h t  angeben, aus 4CluHloO:,-H~aO, sondern 
3CloHlo05-&0 = C ~ O H Z ~ O ~ ~ .  Das nach dem Schrnelzen und Er- 
kalten gewannene Harz krystallisirt aus Alkohol in feinen, weissen 
Nadelchen, die bei 223O enveichen, bei 225-2270 schmelzen und sehr 
leicht in Essigather und Chloroform, leicht in Essigsaure , Benzol, 
ziemlich leicht in  heissem Alkohol, wenig in Aether 16slich sind. 
Beim Schrnelzen rnit Kali liefert die Verbindung Mekonin und Hemi- 
pinsaure, beim Kochen rnit Kalilauge Opiansaure, so dass also die 
Condensation nicht auf dichterer Bindung der Kohlenstoffatome be- 
ruhen kann. Verfasser nennt die Verbindung T r i o p i a n i d .  - Ver- 
reibt man das Triopimid rnit Brom und krystallisirt das Produkt 
nach Entfernung des uberscbiissigen Broms und der Bromwasserstoff- 
siiure (durch Erhitzen auf looo) aus Alkohol und Toiuol schliesslich 
aus Wasser um,  so erhalt man in Wasser losliche, bei 2040 schmel- 
zende B r o m o p i a n s a u r e ,  CloHloBrOl, welche leicht in Alkohol 

s. w., ziemlich leicht in heissem Wasser loslich ist und meist 
wasserlosliche Salze bildet (das Barytsalz enthalt 1 HaO). In unter- 
geordneter Menge entsteht zugleich ein in Wasser unlosliches , nach 
dem Umkrystallisiren aus Xylol bei 250 - 25 1 schmelzendes Hrom- 
substitut des Triopianids , welches in kochender Kalilauge unter Um- 
wandlung in Bromopiansaure Ioslich ist. Durch Salpetersaure scheint 
zunachst ein bei 248-249O schmelzendes Nitroprodukt des Triopianids 
zu entstehen , bei weitergehender Einwirkung entstehen Nitroprodukte 
der Opiansaure. 

Verfasser hat noch versucht, durch Erhitzen der Hemipinsaure 
mit verdiinnter Salzsiure zu Derivaten der Dioxybenzoesaure (1. 2. 3) 
zu gelangen , hat jedoch dabei lediglich Isovanillinsaure und Protoca- 
techusaure erhalten. Pinner. 



Ueber Corulignol, Re i c h en  b e c h's oxydirendes Princip 1 on 
P. P a s t r o v i c h  (Monatsh. fiir Chonie d ,  188-192). Der in den 
hochsiedenden Antlieilrn drs  Ruchenholztheers rorkonimende Kiirper, 
welcher in :ilkoholisclier Liisung mit 13arytwasser Blaufdrbung giebt 
und der vori R e  i c h r 11 b ac  h als oxydirendes Princip bezeichnet war- 
den ist. fiir den jedoch Hr. G r a t z e l  den Namen Hlaui i l  oder Ci i ru-  
l i g n  01 vorgehchlagen hat, ist rom Verfasser in reinem Zustande dar- 
gestellt worden Das Rohiil wrirdc . da stickstoffhaltige Substanzen 
darin aufgefiinderi wurden. in  miiglichst verdiinntcr Essigsaure geliist, 
damit IRngerc, Zeit gekocht und das beim Eingiessen der L6sung in 
Wasser sich abschcidende Oel nach dem Trocknen drstillirt. Es 
siedet zwischcri 240-2410, besitzt kreo,sotiihnlichen Geriich, brennen- 
den Geschmack, hat das specifische Gewicht 1.05645 bei 150. ist sehr 
schwer in  kalteni, leichter in heissem Wasser, ausserst leicht in Alko- 
hol, Bether, Esbigsaure loslich und wird durch conccntrirte Schwefel- 
sgurr: roth, durch alkoholisches Eisenchlorid griin, durch wasseriges 
Eiseiichlorid carnioisiiiroth gefarbt. Mit Kalilauge rersetzt , fiirbt es 
sich an der Luft dunkel, in alkoholischer Liisung mit Barytwasser 
versetzt giebt es die erwahnte 13laufiirbung. Seine Zusanimensetzung 
ist CIVH1( 0 2 .  Mit Salzsaure auf 140" erhitzt, spaltet es Chlorntethyl 
ab ond liefert pine in diinuen, farblosea Prismen krystallisirende, bei 
56" schnrelzende Verbindung, Cs H1202, die mit Eisenchlorid Grun- 
Eirbiing giebt. Die Acetylverbindung drs  Corulignols, C1" H1302 . 
Cp Hd 0 , ist meist eiti dickes, unter theilweiser Zersetzung bei 21i.Y 
siedendcs Oel. Die Oxydation des Cijrulignols lieferte negative Re- 
sultate. bei der Einwirkung verdiinnter Salpetersaure entsteht hanpt- 
sachlich Oxalsiiiire, nc~beriher in geringer Menge N i  t r o c i j r u l i g n o l ,  
C~~,TII ,  (N O2)02, eine hellgelbe, bei 1240 untcr Zersetzung schmelzeitde 
Substartz. Das  Ciiralignol giebt in  der Rrunner ' schen  Reaktion die 
blauviolette Fiirbung des Brenzcatechins und ist wahrscheinlich ein 
Hoiiiologes des Guajacols. h i l l i e r  

Ueber Reichenbech's  Pikamar von P. P a s t r o v i c h  ( M o -  
natsh. fur Clternie 4, Verfasser hat das von R e i c h e n -  
b a c  h im Buchenholztheer aufgefundeiie Pikamar isolirt. Als Roh- 
material eigrien sich an1 meisten die uber 5700 siedenden Antheile des 
Uirkenrindeutlieers. Sie wurden mit der achtfachen Menge heisser 
Kalilauge roin specifisclien Gewicht 1 .I zusammengebracht. Beim 
Erkalten krystallisirt ein Genienge von Pikamarkali uud dem Kalisalz 
des Propylpyrogallussiiuredimethyllthers , wahrcnd das sogenannte 
Blauol in Lijsung bleibt. Der  Krystallbrei wird ausgepresst und in 
heisser Kalilauge vom specifischen Gewicht 1.03 geliist und in der 
WBrme Krystallisiren gelusen.  Es krystallisirt nur Pikamarkali 
heraus. Dasselbe durch Umkrystallisiren gereiriigt, liefert mit Salz- 

182- 187). 
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saure zersetzt, das freie -Pikamar als farblose, stark lichtbrechende, 
bei 2900 siedende Fliissigkeit vom specifischen Gewicht 1.10228 bei 
15O, die wenig in Wasser, sehr leicht in Alkobol, Aether, Essigsaure 
liislich ist , bitteren, pfefferminzartigen Geschmack und rauchartigen 
Geruch besitzt und Clo Hlr03 zusammengesetzt ist. Mit Eisenchlorid 
giebt das Pikamar intensiv blaugrune Farbung. Mit Salzsaure auf 
1400 erhitzt, wird es  zu Chlormethyl und bei 800 schmelzende Pro-  
p y l p y r o g s l l u s s a u r e  zersetzt,, mit Essigsaureanhydrid liefert es eine 
in langen Nadeln krystallisirende, bei 82.5-830 schmelzende D i a c e t y l -  
v e r b i n d u n g ,  CloHl203(C2H30)2, die ihrerseits durch Brom in eine 
bei 790 schmelzende Verbindundung, CloHloBra 0 3  (C2 H3 0 ) 2 ,  iiber- 
gefuhrt wird. Das P i k a m a r k a l i ,  CloHl203Ka, krystallisirt aus  ver- 
diinnter , alkoholischer Kalilauge in perlmutterglanzenden Krystallen, 
die sich an der Luft schnell grau, schliesslich blauschwarz farben. 
A e h n h h e  Krystalle bilden das Natron- und Amrnoniumsalz. Das 
Haryum- und das Calciumsalz sind sehr schwer losliche Niederschlage. 
Das  Pikamar ist demnach der Monomethylather eines Propylpyro- 
gallols. Pinner. 

Beitrage eur Kenntniss der Styrolderivate . von T h. Z i n c  k e 
(Ann. 216, 286-323) hat  Verfasser im Wesentlichen bereits in diesen 
Bm’chten (XIV, 1004, 1486; IX, 1399) publicirt. Pinner. 

Ueber Styroldisulfocyenid von A. Nagel (Ann. 216, 323 
bis 328). Durch Kochen von Styroldibromid mit einer alkoholischen 
Lovung von Sulfocyankalium hat  Verfasser das S t y r o l d i s u l f o -  
c y a n i d ,  CgH*(CNS)a, dargestellt. Mit Wasser gefallt und aus 
rerdunntem Alkohol umkryst,allisirt, bildet es gelblich weisse, bei 
101-1020 whmelzende Nadeln, die leicht in Aether, Toluol und 
lreissem Benzol, weniger in Ligroi’n, sehr wenig in heissem Wasser 
liislich sind, mit Wasserdampfen sich vertliichtigen und a n  emptindli- 
chen Stellen der Haut heftiges Brennen verursachen. Mit Benzol 
liefert dns Disulfocyanid eine in langen, seidenglanzenden Nadeln kry- 
stallisirende, bei 620 schmelzende Verbindung, die schon beim Liegen 
an der Luft ihr Benzol allmahlich verlieren. Rauchende Salpetersaure 
verwandelt das Disulfocyanid in die p - N i  t r o v e r b i n d u n g ,  C&IiNOa. 
C H ( C N S ) .  CHq(CNS) ,  welche bei 111-1120 schmelzende Nadel- 
chen bildet, bei der Oxydation p-NitrobenzoEsiiure liefert und durch 
Reduktionsmittel nicht in die Amidoverbindung ubergefuhrt werden 
konnte. Das Disulfocyanid wird durch oxydirende Substanzen in 
Benzo&saure, durch alkoholisches -4mmoniak oder alkoholisches Schwe- 
felkalium in nicht glatter Reaktion in eine bei 150-1510 schmelzende 
Schwefelrerbindung, (C, H8)2 S, oder (Ce &)as verwandelt. Pinoer. 

Berirhte d. D. ehem. Geeellschaft. Jahrg. XVI. 81 
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Ueber Tropin von G. M e r l i n g  (Ann. 216, 329-355). Dem 
vnm Verfasser in diesen Berichten (XIV,  1829 und XV, 287) 
bereits Mitgetheilten ist Folgendes hinzuzufugen. Die T r o p i  n - 
s a u r e ,  c6 H11N(COaH)a, welche bei der Oxydation des Tropins  
mit Chromsauregemisch entsteht, scheidet sich aus verdiinntern Wein- 
geist in feinen Nadeln aus,  die leicht in Wasser, nicht in Weingeist 
und Aether sich losen. Untersucht wurden das Silbersalz und dae 
P1atinchloriddoppelsalz der  Saure. Die Destillation der Saure mit 
Kalk hat bisher dem Verfasser keine fassbaren Produkte geliefert. 

Pinner. 

Die Constitution des Atropins von A. L a d e n b u r g  (Ann. 
217, 74-149) ist eine Zusammenfassung der in diesen Berichten in 
kurzen Mittheilungen voin Verfasser publicirten Thatsachen. Pinner. 

Ueber Derivete des Pyrens von G u i d o  G o l d s c h m i e d t  und 
R u d o l f  W e g s c h e i d e r  (Monatsh .  f. Chem. 4, 237-261). Durcb 
Einleiten von Chlor in eine Liisung von Pyren in Chloroform haben 
Verfasser gechlorte P y r w r  (Mono- bis Tetrachlorpyren) erhalten. Die 
Chlorprodukte scheiden sich zum grossen Theil wahrend des Einleitens 
aus und ihre Trennmig wurde durch fraktionirte Krystallisation ails 
Alkohol, Chloroform und Xylol bewirkt und zwar fur die unter 2000 
schmelzenden Antheile hauptsiichlich Alkohol , fiir die hochst schmel- 
zenden hauptsachlich Xylol , fiir die Mittelfraktionen Chloroform. 
M o n o c h l o r p y r e n ,  CIGHY C1, bildet lange goldgelbe Nadeln, schmilzt 
bei 118-1190 und ist sehr leicht in Aether, Chloroform, Schwefel- 
kohlenstoff, Benzol, Xylol, leicht in Essigather und in Alkohol, in 
heissern A mylalkohol und heissem Eisessig lijslich. In concentrirter 
Schwefelsaure lost es sich beim Erwiirmen mit veilcheiiblauer Fluor- 
escenz, in kochender Snlpetersiirire Grbt  es sich roth und lost sich 
theilweise unter Bildung eines Nitroprodukts. Die P i k r i n s a u r e -  
v e r b i n d u n g ,  C16HsCl. C6H:!(N02)30H, ist sehr leicht und unter 
Zersetzung in heissem Alkohol liislich , schmilzt bei 177-178O und 
bildet rothe Nadeln. Auch durch heisses Wasser wird sie leicht zer- 
setzt. - a- D i c h 1 o r p y  r e  n, Hs (212, bildet schwefelgelbe flitche glan- 
zende Nadeln, schmilzt bei 154-156O und ist sehr leicht in Schwefel- 
kohlenstoff', leicht in Aether, Chloroform, Benzol, Xylol, Petrolatber, 
Essigiitlier ond heissem Eisessig , ziemlich leicht in heissem Alkohol, 
sehr schwer in Methylnlkohol liislich. Seine alkoholischen Losnngen 
fluoresciren blau, die iibrigen grun. I n  coiiceiitrirter Schwefelsaure 
lost es sich erst bei stnrkein Erwiirmen mit intensiv veilchenblauer 
Fluorescenz. Eine Pikririslurevelhiiidung liess sich nicht darstellen. 
Neben diescm Dichlorpyren wurde ein anderes Dichlorpyren in nicht 
reinem Zuetnnde gewonnen, welches bei 194- 1960 schmolz. - T r i - 
c h l o r p y r e n ,  c16 117Cl3, bildet fast farblose verfilzte Kadeln, ist in 



der Hitze leicht in Xylol, ziemlich leicht in Benzol und Schwefel- 
kohlenstoff, ziemlich schwer in Chloroform, Amylalkohol und Petrol- 
ather, schwer in Aether, Eisessig, Essigather, sehr schwer in Methyl- 
und Aethylalkohol loslich und schmilzt bei 256-257O. - T e t r a c h l o r -  
p y r e  n , c16 H6 Clr, bildet blassgelbe seidenglanzende Nadeln, schmilzt 
oberhalb 330° und ist leicht in heissem Xylol, ziemlich leicht in heissem 
Benzol , ziemlich schwer in Amylalkohol , schwer in Schwefelkohlen- 
stoff, Essigather, Eisessig, Chloroform, sehr schwer in Methyl- und 
Aetliylal kohol loslich und wird auch von heisser Schwefelsaure schwer 
angegriffen. 

Beim Erwtirmen von Pyren (1 0 g)  rnit Schwefelsaure (7.5 ccm) 
im Wasserbade entsteht eine D i s u l f o n s a u r e .  Das K a l i u m s a l z  
derselben , (S O3 K)z + 2l/a Ha 0 scheidet sich beim Eindampfen 
der wasserigen Losung in gelben Hauten ab. Durch Alkohol wird 
es als hellgelbes krystallinisches Pulver gefallt. Es verliert 2 H2 0 
im Exsiccator, den Rest bei 120° und schwarzt sich bei 1800. Das 
B a r y u m s a l z ,  C ~ G H ~ S ~ O ~ B ~ ,  bildet gelbe Hiiute, die bei 250° sich 
schwarzen. Das K s l k s a l z ,  C I ~ H ~ S ~ O ~ C ~ +  2H20, ist ein gelbes 
Pulver. Beim Schmelzen des pyrendisulfonsauren Kalis rnit Aetzkali 
wurde kein Dioxypyren erhalten. Dagegen entsteht bei kurzem 
Scbmelzen aus dem disulfonsauren Salz das K a l i s a l z  der M o n o -  
s u l f o n s a u r e ,  C16H9SO3K + H20, welches beim Ansauern der 
Schmelze rnit Schwefelsaure als griinlichgelber krystallinischer Nieder- 
schlag sich abscheidet und aus Weingeist, worin es leicht liislich ist, 
umkrystallisirt werden kann. E s  beginnt schon bei 1180 sich zu 
schwarzen. 

Destillirt man pyrendisulfonsaures Kali rnit Cyankalium oder ent- 
whser tem Blutlaugensalz, so entsteht neben etwas regenerirtem Pyren 
Monocyanpyren und Dicyanpyren. Das  rothe Destillat wird mit Wasser 
gewaschen und durch Umkrystallisiren aus Benzol und Alkohol ge- 
reinigt. Die niedrig schmelzenden Fraktionen werden in Benzol gelost 
und fraktionirt rnit Petroleumather gefallt. Schliesslich wird das 
Monocyanid vom Pyren durch die Pikrinsaureverbindring getrennt, 
weil das Pyren eine schwerlosliche, das Cyanid eine leicht liisliche 
Verbindung liefert. Das C y a n p y r e n ,  ClsHsCN,  ist fast fakblos, 
schmilzt bei 149-150°, ist sehr leicht in Chloroform und Benzol, in 
warmem Xylol, leicht in  den anderen gebrauchlichen Losungsmitteln 
loslich und liefert grun fluorescirende Losungen. Die Pikrinsaure- 
verbindung bildet ziegelrothe Nadeln, schmilzt bei 133-134" und wird 
schon durch kalten Alkohol, worin sie leicht loslich ist, zersetzt. Das 
D i c y a  n p y r  e n , CI6 HB (C N)z , entsteht nur in untergeordneter Menge, 
bildet ein gelbes kijrniges, in den gebrauchlichen Losungsmitteln ziem- 
lich schwer liisliches Pulver, besitzt in Losung stark griine Fluorescenz 
und schmilzt oberhalb 3000. Das Monocyanid wrrrde durch Schmelzen 

81 * 
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mit Hali in die Pyrencurbonsaure ubergefiihrt, da  wassedge Lauge 
keine merkliche Wirkung auf das Cyanid zeigte und alkoholische 
Liisung nur  sehr langsam dasselbe angreift. Aus der in Wasser ge- 
liisten Schmelze wurde die P y r e n c a r b o n s a u r e ,  C ~ ~ H S C O ~ H ,  durch 
Schwefelslure gefallt iind aus Aether- Alkohol umkrystallisirt. Sie 
bildet gellliche, bei 2670 schmelzende Warzen und sublimirt bei vor- 
sichtigem Erwarmen in langen Nadeln. Das B a r y u m s a l z ,  
(Cn H3 0z)zBa + 21/2HaO, ist ein krystdlinischer Niederschlag, ebeoso 
das C a l c i u m s a l z ,  (C17HsO&Ca + H 2 0 ,  und das schnell sich 
schwarzende Silbersalz. - Die Verseifung des Dicyanpyrens fuhrte 
zu keinem entscheidenden Resultat. - Schliesslich machen die Ver- 
fasser auf die leichte Ersetzbarkeit der Seitenketten des Pyrens durch 
Wasserstoff aufmerksam, auf die Entstehung der Monosulfoosaure aus 
der Disulfonsaure in der Kalischmelze und auf die Bildung von Mono- 
ryanid und Pyren selbst aus derselben Saure. Plimer. 

Ueber die flussigen Chlorhydrate des Terpentiniile von 
Ph. B a r b i e r  (Compt. rend. 96, 1066). Verfasser hat die bislang 
weuig untersuchten flussigen Monochlorhydrate des Terpentinols niiher 
sttidirt. Durch Einleiten von Salzsauregas in eine alkoholische Losung 
von Terpentinol ([.ID = - 400), Flillen der entstandenen Verbindung 
mit Wasser und Destilliren im Vacuum erhielt er ein Monochlorhydrat 
CluHIsHCl, welches bei 45 mm Druck bei 1200 siedet, linksdrehend 
ist ([@ID = -60 5l'), die Dichte 1.016 bei 00 und das Brechungs- 
vermiigen fiir die Linie D = 1.4826 besitzt. Es liefert in litherischer 
Losung mit Salzsaure behandelt kein Dichlorhydrat und giebt, mit 
alkoholischer Kalilauge atif 1 80° erhitzt, ein nach Amylverbindungen 
riechendes Terpen, welches bei 1570 kocht, die Dichte 0.8812 bei 00, 
das Brechungsvermogen fur D = 1.4692 und das DrehungsvermBgen 
( a ) ~  = - 190 9' besitzt und mit Sdzsaure ein Gemisch von festem 
und flussigem Chlorhydrat liefert. 

Ferner wnrde das beim Einleiten von Salzsauregas in trockenes 
Terpentinol bei 1000 neben festem Chlorhydrat eiitstehende flussige 
Chlorhydrat dtirch Fraktioniren im Vacuum zu reinigen vereucht und 
ein nahezu reines Produkt erhalten, welches bei 40 mm Druck bei 
ca. 120° kochte, die Dichte 1.017 bei 00, das Brechungsvermiigen fur 
D = 1.4083, das Drehtingsvermogen (.)D = - 2 9 0  besitzt und schon 
bei 150° durch alkoholische Kalilauge zersetzt wird und dabei ein bei 
157O siedendes Terpen liefert, welches schwach citronenartigen Geruch 
brsitzt, bei 0 0  die Dichte 0.8815, bei 120 0.8724, das Brechungs- 
vermogeii f ir  D = 1.4701 iind das Drehungsvermogen ( R ) ~  = -400 
hat und mit Salzsaure ein Gemenge von fliissigem und festem Chlor- 
hydrat liefert. Pinner. 
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Ueber die Additionsprodukte einiger Terpene von V. M a i s s e n  
(Gazz. chim. XIII, 99). Die aus dem atherischen Kiimmel-, Orangen- 
und Citronenol isolirten Terpene verbinden sich rnit salpetriger Saure 
zii dem gleicben Additionsprodukt. Zur Darstellung desselben werden 
50 g des Terpens mit trockenem Salzsauregas gesattigt , rnit 30 gr 
Eisessig vermischt, und diese Mischung mit einem Gemenge von 70 g 
Amylnitrit und 35 g Salpetersaure von 1.4 specifischen Gewicht ver- 
setzt. Die homogene blaugriine Fliissigkeit setzt nach einiger Zeit 
unter schwacher, spontaner Erwarmung , welche zweckmhsig durch 
Abkiihlung gemassigt wird , eine weisse krystallinische Substanz ab, 
deren Menge durch Zusatz von Alkohol sic11 vermehrt. Die Substanz 
ist unl6slich in Alkohol, leicht liislich dagegen in Chloroform, und 
wird durch Austlillen aus ihrer Chloroformltisung mittelst Alkohols 
gereinigt. Sie bildet kleine harte Krystalle, welche bei 114-1 15O 
unter Zersetzung und Entwickelung von nitrosen Dampfen schmelzen, 

NOCI und besitzt die Zusamniensetzung: C ~ " H I ~ < : : ~  OsH Diibner. 

Physiologische Chemie. 

Ueber das Alkophyr und fiber die wahre und die sogenannte 
Biuretreaktion von E r n s t  B r i i c k e  (Monatsh.fiir Chem. 4, 203-222). 
In der im Auszuge nicht wiederzugebenden Abhandlung werden haupt- 
siichlich Versuche zur Reinigung einer im Pepton entlialtenen Substanz 
mitgetheilt, welche die Biuretreaktion der Peptone in hohem Maasse 
zeigt und welche vom Verfasser in einer vor 13 Jahren in den Re- 
richten der Wiener Akademie publicirten Abhandlung als A l  k o p  h y r  

Ueber die Entstehung der Ptoma'he von F. C o p p a l a  (Gazz. 
chim. XII, 51 1). Die vom Verfasser aus frischem Hundeblut (450 g) 
unter Ausschluss der Moglichkeit einer Faulniss nach den Angaben 
von P a t  e r  n 6 und 8 pi c a extrahirten Ptomaine resp. deren Losungen 
lieferten die fiir die Alkaloi'de. charakteristischeri Reaktionen rnit 
Phosphorrnolybdhsaure, Kaliumquecksilberjodiir u. s. w. und zeigten 
entschieden toxische Wirkungen analog denjenigen der Alkaloi'de. 
Verfasser halt es demnach fur wahrscheinlich, dass aucb im circuli- 
renden Blut eine Bildung von Ptomai'nen aus Eiweiss erfolgt. 

bezeichnet worden ist. Pinner .  

DBbner. 
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Analytische Chemie. 

Bestimmung organischer Materie in Trinkwasser ron 
J. W. M a l l e t  (Amer. chern. Journ. 4, 426-440). Verfasser beschreibt 
einen durch Zeichnung erlauterten Apparat, in welchen sich Wasser 
unter stark vermindertem Drock und unter Ausschluss der Beriihrung 
rnit der Atmosphare destilliren lasst, so dass die Verdunstung nur 
wenig uber 300 stattfindet. Als in diesem Apparat Losungen von 5- 
40 mg Leucin resp. Tyrosin pro 1 L Wasser verdunstet wurden, hinter- 
blieben Riickstande, welche bei der Verbrennung im Mittel 96 (93) pCt. 
Kohlenstoff und 93 (96) pCt. Stickstoff des angewandten Leucins (Ty- 
rosins) ergaben; es wurden also bessere Resultate erhalten, als sie 
N o y e s  nach der Methode von F r a n k l a n d  gewann; dasDeficit wird 
bei anderen weniger ah Leucin und Tyrosin besttindigen Substanzen 
voraussichtlich grosser sein. - Zur Austreibung von praexistirendem 
Ammoniak aus Wasser wahrend des Eindnnstens kann man Magnesia 
nicht anwenden (vergl. L e r h a r t i e r ,  diese Berichte XII, ZISO), da  sie 
nach des Verfassers Versuchen schon bei 40-500 Ammoniak aus ge- 
wissen stickstoffhaltigen Substanzen (Harnstoff, Benzamid) eiitstehen 
liisst. - Die Reduktion und Entferniing der Nitrate lasst sich in  d r r  
Weise bewirken, dass man das Wasser unter Zusatz von unterphospho- 
riger Saure stark eindampft, dann den Riickstand rnit der zur Neutra- 
lisation der iiberschussigen Saure nijthigen Menge Magnesia und danach 
zur vollkommenen Auftrocknung rnit reiner Kieselsaure versetzt: im 
Ruckstand kann der Kohlenstoff und Stickstoff der organischen Ma- 
terien bestimmt werden, wie an Losungen mit Tyrosin erprobt wurde. 
- Beziiglich der Albuminoi'd- Arnmoniakbestimmung theilt Verfasser 
einige Versuche von Ch.  S m a r t  mit, welche die Austreibung geringer 
Mengeri Ammoniaks aus Wasser uiid die Absorption der ausgetriebenen 
Base unter verschiedenen Bedingungeii (Temperatur, Druck, Zeitdauer), 
sowie die Zersetzung von Harnstofflosungen wahrend des Kochens 
behandeln (s. d. Original). - Verfasser zeigt endlich, dass, wenn man 
bei dem Permanganatverfahren dafur sorgt, dass wahrend des Verlaufs 
der Einwirkung des Perrnanganats auf die organische Substanz steta 
ein annahernd constanter Ueberschuss des Oxydationsmittels vorhanden 
ist, etwas hohere Resultate erzielt ,werden: die Einwirkung scheint 
auch regelmassiger zu verlaufen, wie Versuche mit verschieden starken 

Studien uber Siisswasser und dessen Analyse. I. Die Cha- 
miileonmethode von E k m a n  (Ofvers. af Kongl. Vet. Acad. fiirh. 1b82, 
H. 5--6). In  Zusammenhang mit einer Untersuchung des Trinkwassers 
in Stockholm hat Verfasser eine kritische Priifung der iiblichen Me- 
thoden zur Bestimmung der orgsnischen Substanz in Wasser mittelst 

Losungen orgrtnischer Substanz ergaben. Gabriel. 



Chamaleonlosung vorgenommen. In Uebereinstimmung mit T r o m m s -  
d o r f f  findet Verfasser, dass es vortheilhafter ist, in  alkalischer als in 
saurer Losung zu arbeiten, beobachtet aber, dass in ersterem Falle 
doch Produkte entstehen, welche erst in saurer Losung von Chamaleon 
vollstandig oxydirt werden. Um einen moglichst grossten Sauerstoff- 
verbrauch zu erzielen, d. h. um eine moglichst vollstandige Oxydation 
der in Wasser geliisten organischen Stoffe durchzufuhren, schlagt Ver- 
fasser vor, das Wasser e r s t  i n  a l k a l i s c h e r  u n d  d a n n  i n  s a u r e r  
Losung rnit einem grossen Ueberschuss von Chamaleonlosung zu 
kochen, dann rnit titrirter Oxalsaure zu versetzen und den Ueberschuss 
dieser durch Zuriicktitrirung rnit Chamaleonlosung zu bestimmen. - 
Die Abhandlung enthalt eine detaillirte Beschreibung und Besprechung 
dieser vom Verfasser, wie es scheint, vortheilhaft modificirten Cha- 

Ueber neue Mineralien &us Wermland von Igel s t r o m (Ofcer. 
af ILro?t,qZ. Vet. Acad. f6i-h. 1882, H. 1-2). Verfasser hat zwei neue 
Manganmineralien analysirt, namlich M a n g a n b r u c i t  und K a l k -  

Ueber den Chromturmalin und die Chromeisenerelager vom 
Ural von A. C o s s a  und A. A r z r u n i  (Gazz. chim. XII, 520). In  
Chromeisenerzlagern an einzelnen Orten des Urals findet sich ein 
chromhaltiger Turmalin , in dunkeln Prigmen des rhombo8drischen 
Systems krystallisirt , durch optische Eigenschaften ausgezeichnet. 
Die Analyse dieses C h r o r n  t u r m a l i n s  ergab folgende Zusammen- 
setzung: 

Fluor . . . . . . . . . . .  0.65 
Kieselsiiureanhydrid . . . . . . .  36.79 
Borsaureanhydrid . . . . . . .  9.51 
Thonerde . . . . . . . . . .  30.56 
Chromoxyd . . . . . . . . .  10.86 
Eisenoxydul rnit Spuren von Mangan- 

oxydul . . . . . . . . . .  2.9 1 
Magnesia . . . . . . . . . .  4.47 
Ralk . . . . . . . . . . . .  0.72 
Natron mit Spuren von Kali . . .  1.36 
Wasser . . . . . . . . . . .  2.26 

100.08. 

maleonmethode. Hjelt. 

t r i p  l i  t. HJelt. 

DBbner. 




